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B e r g -  u n d  H ü t t e n m ä n n i s c h e  Z e i t s c h r i f t

N r .  2 5  1 8 .  J u n i  1 9 2 1  5 7 .  J a h r g .

M a s c h in e n  u n d  G e r ä t e  fü r  d e n  B e r g b a u  in  d e r  E le k t r o - A u s s t e l lu n g  E s s e n .

Von Bergassessor Dipl.-Ing. R. W ü s t e r ,  Essen.

D ie  v o m  V e r b a n d  D e u ts c h e r  E le k tro te c h n ik e r  v e r

anstaltete A u s s t e llu n g  le g t Z e u g n is  fü r  d as B e stre b e n  u n d  

die F ä h ig k e it  d e r  d e u ts c h e n  E le k tro in d u s t r ie  ab , tro tz  

des sch w e re n  N ie d e r g a n g s  u n se re s  W irts c h a fts le b e n s  ih re  

seit la n g e m  h e rv o rra g e n d e  S te llu n g  in  d e r  S tark- u n d  

S c h w a c h s tro m te c h n ik  n a c h  w ie  v o r  o h n e  staatlich en  o d e r  

gesetzlichen Z w a n g  z u  b e h a u p te n . D ie  V e ra n s ta ltu n g  ist 

ihrem W e s e n  n a ch  k e in e  V e rk a u fs m e ss e , s o n d e rn , w ie  d er  

Nam e sagt, e in e  A u s s te llu n g , d ie  d e r  F a c h w e lt  d ie  in  

den letzten Ja h re n  e rz ie lte n  F o rtsc h r it te , V e rb e s s e ru n g e n  

und V e r v o l lk o m m n u n g e n  an  M a s c h in e n  u n d  V o r r ic h t u n g e n  

auf a llen  G e b ie te n  d e r  E le k tr o te c h n ik  v o r  A u g e n  fü h re n  s o ll.

E n ts p re c h e n d  d e r  g r o ß e n , s ic h  s tä n d ig  e rw e ite rn d e n  

B edeutung  d e r  E le k tr o te c h n ik  fü r  d e n  B e rg b a u  n e h m e n  

die fü r  ih n  b e s t im m te n  A u s s te llu n g s g e g e n s tä n d e  e in e n  

breiten R a u m  e in . D ie  F o rtsc h r it te  d e r  E le k tro te c h n ik  

auf d iesem  G e b ie te  k ö n n e n  u m  s o  g r ö ß e re  B e a c h tu n g  

b e an sp ru ch en , a ls  d e r  V e r b a n d  D e u ts c h e r  E le k tro te c h n ik e r  

vor k u rze m  b e i s e in e r  T a g u n g  in E s s e n  u n te r H in w e is  

auf d ie  V e r v o l lk o m m n u n g  d e r  S ic h e rh e its m a ß n a h m e n  an  

elektrischen M a s c h in e n  u n d  V o r r ic h t u n g e n  u n te rtag e  den  

d rin gen d en  A n t r a g  an  d ie  B e r g b e h ö r d e  b e s c h lo s s e n  

hat, au ch  in  S c h la g w e tte rg ru b e n  d ie  b e r g p o liz e ilic h e n  

V o rsch rifte n  h in s ic h t lic h  d e r  A n w e n d u n g  e le k tr isch e r  

M asch in en  z u  ä n d e rn  u n d  z u  e r le ic h te rn . D ie  n a c h 

stehende k u rz e  A u f f ü h r u n g  u n d  K e n n z e ic h n u n g  d e r  fü r  

den B e rg b a u  in  B e tra c h t k o m m e n d e n  A u s s te llu n g s g e g e n 

stände so ll o h n e  A n s p r u c h  a u f  V o lls t ä n d ig k e it  n u r  R ic h t

linien fü r  d en  e m p fe h le n s w e rte n  B e su c h  d e r A u s 

stellung  g e b e n , d e re n  D a u e r  b is  z u m  2 6 . J u n i ve rlä n g e rt  

w orden  ist.

B o h r -  u n d  S c h r ä m m a s c h i n e n .  D ie  S ta n g e n 

sch rä m m a sch in e  d e r  D e u ts c h e n  M a s c h in e n fa b r ik  w ir d  v o n  

einem  2 0  P S - D r e h s t r o m m o t o r  d e r  S ie m e n s -S c h u c k e r t -  

w erke a n g e tr ie b e n . E in e  d e ra rt ig e  M a s c h in e  steht seit 

längerer Z e it  a u f d e r  n ie d e rs c h le s is c h e n  F u c h s g r u b e  in  

A n w e n d u n g  u n d  s o ll s ic h  d o r t  d u r c h a u s  b e w ä h rt  h a b e n . 

Sie leistet b e i e in e r  S c h ra m tie fe  v o n  1 , 20 m  (L ä n g e  d e r  

S ch rä m sta n ge  1, 30 m ) je n a ch  d e r  B e sc h a ffe n h e it  d e r  

K o h le  2 - 4  m / m in . A u f  d e r  F u c h s g r u b e  ist d e r  B e tr ie b  

so e in g erichte t, d a ß  in  d e r  N a c h ts c h ic h t  e in  S to ß  v o n  

etwa 4 0 — 6 0  m  u n te rs c h rä m t w ir d .  F ü r  d e n  B e tr ie b  im  

rh e in isch -w e stfä lisc h e n  S te in k o h le n b e r g b a u  d ü rfte  d ie  

M a sc h in e  in fo lg e  ih re r  s c h w e re n  B a u a rt  k a u m  g e e ig n e t  

sein. D ie s e lb e  F ir m a  ste llt a u c h  e in e  n e u a rt ig e , b e s o n d e r s

fü r  S te in b ru c h b e tr ie b  g e e ig n e te  G e s te in b o h rm a s c h in e  z u r  

S ch a u . D ie  M a s c h in e  b e ru h t im  G r u n d s a tz  d arau f, daß  

h in -  u n d  h e rs c h w in g e n d e  L u ftsä u le n  in den  v o r d e m  o d e r  

h in te rn  Z y lin d e r r a u m  d e r B o h rm a s c h in e  sto ßen  u n d  den  

S to ß k o lb e n  h in -  u n d  h e rb e w e g e n . Ih r K ra ftb e d a rf so ll 

n u r  e tw a e in  D ritte l v o n  d e m  e in e s  g e w ö h n lic h e n  K o m 

p re sso rs  g le ic h e r  L e is tu n g  b etrage n .

D ie  S ie m e n s -S c h u c k e rtw e rk e  z e ig e n  ih re  S ä u le n d re h 

b o h rm a s c h in e  G B D  123,  d ie  h a u p tsä c h lic h  in  K a liw e rk e n  

V e r w e n d u n g  fin de t. B e i e in e m  G e w ic h t  v o n  9 5  k g  u n d  

e in e m  e le k trisch e n  K ra ftb e d a rf v o n  1,25 K W  hat d ie  e in 

fach  u n d  k rä ft ig  g e b au te  M a s c h in e  b is h e r  g u te  E r fo lg e  

e rz ie lt. D ie  12 V 2 k g  w ie g e n d e  F re ih a n d d re h b o h rm a s c h in e  

fü r  e le k trisch e n  A n t r ie b  d e rse lb e n  F ir m a  e rfo rd e rt  0 ,4 5  K W .  

D ie  e le k trisch e  V 2 P S - S to ß b o h r m a s c h in e  v o n  S ie m e n s-  

S c h u c k e rt  w ir d  h a u p ts ä c h lic h  z u m  V o r t re ib e n  v o n  S treck en  

in  harten  S a lze n  (A n h y d r it ,  P o ly h a lit  u sw .) ben u tzt.

ln  d ie se m  Z u s a m m e n h a n g  sei a u ch  d ie  selbsttätige  

L e e r la u fe in r ic h tu n g  d e r  B a u a rt Ibach  fü r  K o m p re s s o re n  

e rw ä h n t, d ie  v o n  d e r  F ir m a  H u n d t  u n d  W e b e r  h e r

g este llt u n d  an  e in e r  K o m p re s s o ra n la g e  v o n  F r ö l ic h  u n d  

K iü p fe l im  B e trie b e  v o rg e fü h rt  w ird . D ie  re in  p n e u m a tisch  

o d e r  h y d ra u lis c h  betätigte A n la ß v o r r ic h t u n g  .setzt den  

K o m p r e s s o r  u n d  d e n  M o t o r  b e i E r r e ic h u n g  d e s  H ö c h s t 

d ru c k e s  se lb sttätig  still u n d  sch a ltet d ie  K o m p r e s s o r 

a n la g e  se lb sttätig  w ie d e r  e in , w e n n  d ie  unterste  D r u c k 

g re n z e  e rre ich t ist. D a s  E in s c h a lte n  e rfo lg t  m it  g e r in g e m  

E n e rg ie a u fw a n d  v o lls tä n d ig  im  L e e r la u f, n ic h t  m it  V o l l 

lastan lauf, so  d a ß  d ie  u n lie b s a m e n  S tro m s tö ß e  fo rtfa lle n . 

D e r  M o t o r  w ir d  erst belastet, w e n n  e r se in e  h ö ch ste  

U m la u fz a h l e rre ich t hat.

F ö r d e r u n g .  D ie  S ie m e n s -S c h u c k e r tw e rk e  h a be n  

e in e  v o lls tä n d ig e  G r u b e n lo k o m o t iv e  m it  2 a ls  e in te ilig e  

B a h n m o to re n  a u sg e b ild e te n  T r ie b m o to r e n  v o n  je 2 5  P S  

S tu n d e n le is tu n g  ausgeste llt. D a s  D ie n s tg e w ic h t  beträgt  

6 - 8  t b e i S p u rw e ite n  v o n  4 5 0 - 6 5 0  m m . D ie  ä u ß e rste  

B re ite n a b m e s s u n g  d e r  L o k o m o t iv e  ist 9 0 0 - 1 0 0 0  m m .  

Je n a ch  d e r M o to r le is tu n g  k ö n n e n  b e i d e ra rtig e n  L o k o 

m o tiv e n  u n te r V e r w e n d u n g  v o n  2 2 0  V  G le ic h s t r o m  Z u g - ,  

kräfte v o n  8 5 0 - 1 0 5 0  k g  b e i e in e r  G e s c h w in d ig k e it  v o n  

3 - 3 , 2 5  m /sek e rz ie lt  w e rd e n .

E in e  w eitere  b e tr ie b s fä h ig e  G le ic h s t r o m - G r u b e n lo k o 

m o tiv e  b e f in d e t  s ich  in  d e r  S o n d e ra u s s te llu n g  d e r  A l l 

g e m e in e n  E le k tr iz itä ts-G e se llsc h a ft . S ie  hat e in  D ie n s t 
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g e w ic h t  v o n  6 - 7  t, e in e  S p u rw e ite  v o n  5 0 Ö - 7 0 0  m m  

u n d  d ie  b e m e rk e n sw e rte  L e is tu n g  v o n  6 0  P S .

E in e n  G le ic h s t r o m - G r u b e n b a h n m o t o r  ze ig t  a u ch  d ie  

F ir m a  B r o w n , B o v e r i &  C o .

D ie  F r ie d . K r u p p  A . G .  b r in g t  ih re  n eu en , h ie r  s c h o n  

b e s c h r ie b e n e n 1 H ö c h s ts tro m sc h a lte r  fü r  G le ic h -  u n d  D r e h 

s tro m  b e im  B e trie b e  e le k tr isch e r G r u b e n b a h n e n .

D ie  S ie m e n s -S c h u c k e rtw e rk e  h a b e n  d ie  o b e n  e rw ä h n te  

G r u b e n lo k o m o t iv e  in e in e  H e b e v o r r ic h tu n g  e in g e b a u t, 

d ie  zu  U n te rs u c h u n g e n  u n d  z u  A u s b e s se ru n g s a rb e ite n  

an d e r M a s c h in e  d ient. S ie  g re ift  m it 2 Q u e r b a lk e n  u n te r  

d en  L o k o m o tiv ra h m e n  u n d  h ebt ih n  n ach  L ö s u n g  d er  

A c h s la g e r-S c h lie ß e is e n , d e r M o to ra u fh ä n g u n g e n  u n d  d er  

A n s c h lu ß k a b e l v o n  den  R a d a ch se n  ab. D ie s e  s in d  d a n n  m it  

den  M o to re n  v o n  a lle n  Seiten  z u g ä n g lic h . A u f  d e r H e b e 

v o r r ic h tu n g  steht e in  k le in e r  M o t o r  v o n  4 K W  L e is tu n g , 

d e r das H o c h w in d e n  u n d  H e ra b la sse n  in k ü rze ste r Z e it  

b e w irk t. D ie  H e b e v o r r ic h tu n g  kann  se lb stve rstä n d lich  a u ch  

fü r  a n d e re  L o k o m o tiv e n , z. B . so lc h e  fü r  B e n z o l-  u n d  

A k k u m u la to rb e tr ie b , A n w e n d u n g  f in d e n , w o b e i daran  

e rin n e rt  sei, d aß  d ie  B e rg b e h ö rd e  in  letzter Z e it  n a m e n t

lic h  b e i V e r w e n d u n g  v o n  L o k o m o t iv e n  fü r  f lü s s ig e  B r e n n 

sto ffe  a u f V e r m e id u n g  d e r L o k o m o t iv g r u b e n  d rin g t.

D ie  v o n  d er F ir m a  D ü m p e lm a n n  z u r  A u s s te llu n g  

g e b rach te n  G ru b e n b a h n is o la to re n  an F a h rd ra h tle itu n g e n  

h abe n  bere its  e in e  B e s c h re ib u n g  e r fa h re n 2. D e n  V o r 

sch rifte n  des V e rb a n d e s  D e u ts c h e r  E le k tro te c h n ik e r  g e m ä ß  

ist fe rn e r v o n  d e r F ir m a  e in  e in p o lig e s  S ic h e ru n g s e le m e n t  

z u m  A n s c h lu ß  an F a h rd ra h tle itu n g e n  g e b a u t w o rd e n , das  

e in e  e in fa ch e  u n d  s ich e re  S tro m a b n a h m e  v o n  b la n k e n  

L e itu n g e n  fü r  ve rsc h ie d e n e  Z w e c k e  e rm ö g lic h t .

D ie  h ie r  s c h o n  b e sch rie b e n e n  W a g e n z ä h lv o r r ic h tu n g e n 3 

d e r F ir m a  K r u p p  s in d  e b e n fa lls  z u  b e s ich tig e n .

B e tr ie b s fä h ig e  S ch ü tte lru tsch e n  h a be n  G e b r .  H in s e l

m a n n  u n d  d ie  S ie m e n s-S c h u c k e rtw e rk e  ausgestellt. B e z ü g 

lic h  des R u tsch e n a n trie b e s  v o n  S ie m e n s -S c h u c k e rt  kan n  

a u f d ie  frü h e r  e rfo lg te  V e r ö ffe n t lic h u n g  h in g e w ie se n  w e rd e n 4. 

A u c h  d e r  H in s e lm a n n s c h e  A n tr ie b  b ietet n ic h ts  w e se n tlich  

N e u e s ;  n u r  m a g  e rw ä h n t w e rd e n , d aß  es d e r F ir m a  g e 

lu n g e n  ist, d ie  S c h w ie r ig k e ite n  bei d e r R u ts c h e n fö rd e ru n g  

im  K a lib e rg b a u  z u  ü b e rw in d e n  u n d  sie  z u r  F ö r d e r u n g  

d es S a lze s  au s  d en  F irs te n  e in z u fü h re n , w o r ü b e r  d e m n ä ch st  

a u s fü h r lic h e r  b erichte t w e rd e n  so ll.

F a h rb a re  H a sp e l fü r  e le k trisch e n  A n tr ie b  z e ig e n  d ie  

S ie m e n s -S c h u c k e rtw e rk e  u n d  d as S a ch se n w e rk .

Im  A n s c h lu ß  an d ie  fü r  d ie  F ö r d e r u n g  b e stim m te n  

G e g e n s tä n d e  seien  d ie  v o n  den  F irm e n  A k t ie n -G e s e ll-  

schaft L o re n z , S ie m e n s -S c h u c k e rtw e rk e  u n d  N e u fe ld t  &  

K u h n k e  g e b a u te n  o p tisc h -a k u stisch e n  S ig n a lv o rr ic h tu n g e n  

e rw ä h n t, d ie  im  G ru b e n b e tr ie b  v ie lfa ch  V e r w e n d u n g  

f in d e n .

W a s s e r h a l t u n g .  E le k tr isc h e  W a s s e rh a ltu n g e n  s in d  

v o n  d e r  F ir m a  T h y s s e n  u n d  d en  S ie m e n s -S c h u c k e rtw e rk e n  

ausgeste llt. B e i T h y s s e n  s ieh t m a n  e in e n  W a s s e rh a ltu n g s 

m o to r  in b e s o n d e rs  k rä ftig er A u s fü h r u n g  m it e in e r  L e is tu n g  

v o n  2 0 0 0  P S  b e i 1 5 0 0  U m l./ m in  fü r  den  A n tr ie b  v o n  

Z e n tra lw a s s e rh a ltu n g e n . D e m s e lb e n  Z w e c k  d ie n t e in

» Glückauf 1921, S. 13.
2 Glückauf 1920, S. 1007.
3 Glückauf 1921, S. 261.
-1 Glückauf 1919, S. 633.

k le in e re r  M o t o r  v o n  8 7 5  P S  b e i 1 5 0 0  U m l./ m in . D ie  

S ie m e n s -S c h u c k e rtw e rk e  fü h re n  e in  W a s s e rh a ltu n g s a g g re 

g at v o r , b e s te h e n d  a u s  e in e m  A s y n c h r o n - D r e h s t r o m m o to r  

in  o ffe n e r  A u s f ü h r u n g  m it  S c h le if r in g lä u fe r , K u rz s c h lu ß -  

u n d  B ü r s te n a b h e b e -V o r r ic h tu n g , m it S o n d e r is o la t io n  und  

a sp h a ltie rte r  W ic k lu n g  s o w ie  a u s  z w e i H o c h d r u c k t u r b in e n 

p u m p e n  v o n  2 ,5  c b m  L e is tu n g  in  1 m in  b e i 6 2 5  m 

F ö r d e r h ö h e  u n d  e in e r  U m d r e h u n g s z a h l v o n  etw a 1450  

1 m in , d essen  m e c h a n is c h e r  T e i l  v o n  d e r F irm ain
Jä g e r &  C o .  in  L e ip z ig  g e lie fe rt w o r d e n  ist.

W e t t e r w i r t s c h a f t .  D ie  C o n c o r d ia  E lek triz itä ts-  

A .  G .  in  D o r t m u n d  b r in g t  ih re  n e u e n  G r u b e n la m p e n  m it 

festen E le k tro ly te n  z u r  A u s s te llu n g . D ie s e  B a u a rt hat v o r  

d e r  alten, d ie  e in e n  b e s o n d e r s  e in z u s e tz e n d e n  Z e llu lo id -  

E le k tro ly te n  a u fw e ist, d en  V o r t e il  g r ö ß e r e r  E in fa c h h e it  

u n d  B il l ig k e it  v o ra u s . In d ie s e m  Z u s a m m e n h a n g  sei 

a u ch  a u f d ie  v o n  m e h re rn  F ir m e n  v o rg e fü h rte n  Q u e c k 

s ilb e r - G le ic h r ic h te r  h in g e w ie s e n , d ie  fü r  d ie  S p e isu n g  

e le k tr isch e r G r u b e n la m p e n  m it  G le ic h s t r o m  in Z u k u n ft  

e rh ö h te  B e d e u tu n g  g e w in n e n  w e rd e n .

A u f b e r e i t u n g .  Im  S ta n d  d e r  F ir m a  K r u p p  findet 

s ich  e in  v o m  G r u s o n w e r k  g e b a u te r  Z w e ife ld e rs c h e id e r  

z u r  e le k tro m a g n e t is c h e n  G e w in n u n g  v o n  B re n n s to ffrü c k 

stän d en  a u s  K e sse la sc h e  u. d g l. D ie  S c h e id u n g  d e r A sch e  

v o n  K o h le  o d e r  K o k s  e r fo lg t  in  d e r  W e is e , daß  die  

m a g n e tis ie rb a re  A s c h e  an  d e n  M a g n e tf lä c h e n  festgehalten  

w ird  u n d  erst n a ch  e in e r  h a lb e n  U m d r e h u n g  d e r  T r o m m e l  

a b fällt, w ä h re n d  d ie  B re n n s to ffte ile  d u rc h  d ie  Z e n tr ifu g a l

kraft frü h e r  a b g e s c h le u d e rt  u n d  g e s o n d e r t  au fgefangen  

w e rd e n . D e r  s c h w e n k b a re  e le k tro m a g n e t is c h e  R in g 

s c h e id e r  d e r B a u a rt  U lr ic h  gestattet, d e r  an  ih m  an ge

b ra ch te n  S c h ü tte la u fg a b e  v e rs c h ie d e n e  N e ig u n g e n  zu  geben. 

A u f  d iese  W e is e  ist es m ö g lic h ,  je d e s  R o h g u t  m it der 

g ee ig n etste n  G e s c h w in d ig k e it  d u rc h  d ie  M a g n e tfe ld e r  zu 

fü h re n  u n d  d ie  g r ö ß t m ö g lic h e  L e is t u n g  z u  e rz ie le n . F ern er 

s in d  v o n  K r u p p  u n d  m e h re rn  ä n d e rn  W e r k e n  V o r r ic h 

tu n g e n  z u r  A u s s c h e id u n g  v o n  E is e n  a u s  F o rm sa n d , 

M e ta llsp ä n e n  u s w . a u f  e le k tro m a g n e t is c h e m  W e g e  aus

gestellt.

Im ü b r ig e n  e n th ä lt d ie  A u s s t e llu n g  e in e  g ro ß e  A n z a h l 

s o n st ig e r  fü r  d en  B e rg w e rk s b e tr ie b  b e s t im m te r  M a sch in e n  

u n d  V o r r ic h t u n g e n ,  d ie  d e n  s c h w ie r ig e n  B e trie b sve rh ä lt

n issen  u n te rtag e, z u m a l in  sc h la g w e tte rg e fä h rd e te n  G ru b e n -  

rä u m e n , a n g e p a ß t  s in d . D ie  b e d e u tsa m e n  F o rtsc h ritte  im  

B a u  v o n  E le k tr o m o to r e n  u s w . in  d e n  le tzten  Ja h re n  tragen  

a u ch  d en  G e fa h re n  d e s  e le k tr is c h e n  B e tr ie b e s  in  der 

S tre ck e  u n d  im  A b b a u  in  e rh ö h te m  M a ß e  R e c h n u n g  

u n d  v e rr in g e rn  e rh e b lic h  d ie  g r u n d s ä tz lic h e n  B e d e n k e n  

g e g e n  d ie  A n w e n d u n g  e le k tr is c h e r  M a s c h in e n  in  S c h la g 

w e tte rg ru b e n . In v e rs c h ie d e n e n  S tä n d e n  s ie h t m a n  b e

s o n d e rs  w id e rs ta n d s fä h ig  g e b a u te  g e k a p se lte  D r e h s tro m 

m o to re n  m it s c h la g w e tte rs ic h e r  e in g e s c h lo s s e n e n  S c h le if

r in g e n , g e d ich te te  S c h a lte in r ic h tu n g e n , A n la ß v o r r ic h tu n g e n  

m it K o n ta k te n , d ie  z u m  S c h u tz  g e g e n  F u n k e n b ild u n g  in 

O l  v e rle g t s in d , b e s o n d e r s  fü r  G r u b e n z w e c k e  gebaute  

G lü h la m p e n fa s s u n g e n , S c h lo tte rg e b lä s e  fü r  e le k trisch e n  

A n tr ie b  u. a. m . E in e  g a n z e  R e ih e  v o n  F ir m e n  b r in g t  

n eu e  fü r  G r u b e n z w e c k e  g e b a u te  S c h a lta n la g e n  z u r  A u s 

s te llu n g , v o n  d e n e n  b e s o n d e r s  d ie  d e r  A .  E .  G . ,  der 

S ie m e n s -S c h u c k e rtw e rk e  u n d  d e r  F ir m a  V o ig t  &  H a e ffn e r  

zu  n e n n e n  s in d .
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Z u m  S c h lu ß  sei n o c h  a u f e in z e ln e , n ic h t  u n m itte lb a r  

mit d e m  B e rg w e rk s b e tr ie b  in  B e z ie h u n g  ste h e n d e  G e g e n 

stände d e r  A u s s t e llu n g  h in g e w ie s e n . D e r  S tä n d e r  e in e s  

D re h s tro m g e n e ra to rs  d e r  F ir m a  T h y s s e n  m it  10, 5 m  

A u ß e n d u rc h m e s s e r  fü r  6 1 5 0  K V A  b e i 9 4  U m l./ m in  fü r  

A n trie b  d u r c h  e in e  G r o ß g a s m a s c h in e  fo rd e rt  z u m  V e rg le ic h  

mit e in e m  u n m itte lb a r  v o r  ih m  v o n  d e m s e lb e n  W e r k  a u f

gestellten T u r b o g e n e r a t o r  fü r  8 0 0 0  K V A  b e i 3 0 0 0  U m l./ m in  

heraus, d e sse n  w e s e n t lic h  k le in e re  A b m e s s u n g e n  s o fo rt  

ins A u g e  fa lle n ;  d ie  P o lb o h r u n g  b e trä g t h ie r  8 3 0  m m  

g e g e n ü b e r 8 m  d o rt. W ä h r e n d  s ic h  d as G e w ic h t  d e r  

D r e h s t r o m - G a s d y n a m o  in s g e sa m t a u f etw a 2 2 0  t beläu ft, 

w iegt d e r  T u r b o g e n e r a t o r  n u r  3 0  t. A u c h  d e r  S c h n itt  

durch  e in e  v o n  d e r  F ir m a  T h y s s e n  au sg e ste llte  H o lz w a r th -  

Ö ltu rb in e  v e rd ie n t  B e a c h tu n g  b e i d e r  g ro ß e n  Z u k u n ft ,  d ie  

vie lle icht d e ra rt ig e n  M a s c h in e n  n a m e n tlic h  fü r  d e n  A n tr ie b  

von S c h iffe n  u n d  V o l lb a h n e n  b e v o rste h t.

Z u r  K r a f tü b e r t r a g u n g  v o n  e in e m  sc h n e lla u fe n d e n  

E le k tro m o to r  o d e r  e in e r  D a m p ftu r b in e  a u f e in e  la n g s a m 

laufende W e lle  d ie n t  d as  g r o ß e  Z a h n r a d v o r g e le g e  d e r  

F irm a  K r u p p ,  d as  d ie  a u ß e ro rd e n t lic h  g e n a u e  A r b e it  

in der W e rk sta tt  k e n n z e ic h n e t . D a s  Z a h n r a d  ist fü r  d ie  

Ü b e rtra g u n g  e in e r  L e is t u n g  v o n  3 0 0 0  P S  g e b a u t ;  das  

Ü b e rs e tz u n g s v e rh ä ltn is  b e trä g t 1 : 6. F ü r  W a s s e rh a ltu n g e n  

und W a lz w e r k e  d ü rfte  d ie se  A r t  d e r  K ra ftü b e r tra g u n g  

kü nftig  v o n  B e d e u t u n g  se in .

D ie  A .  E .  G .  z e ig t  e in e n  E le k tro -D a m p fk e s s e l fü r  

einen B e tr ie b s d ru c k  v o n  3 at, e in e  L e is tu n g s a u fn a h m e  

von 3 0 0  K W  b e i e in e r  S p a n n u n g  v o n  3 8 0  V  u n d  e in e n  

W irk u n g s g ra d  b is  z u  98°/o. D e ra r t ig e  e le k tr isch  g eh e izte

K e sse l stehen  in  L ä n d e rn  m it  b i l l ig e r  S t ro m e rz e u g u n g ,  

z. B . d u rc h  W a s s e rk ra ft  (S c h w e d e n , N o r w e g e n , S ch w e iz) , 

v ie lfa c h  in  A n w e n d u n g ,  u n d  z w a r  w e rd e n  d a n n  d ie  

K e sse l fü r  e in e n  B e tr ie b s d ru c k  b is  z u  12 at b e i e in e r  

L e is tu n g s a u fn a h m e  b is  6 0 0 0  K W  b e i 12 0 0 0  V  S p a n n u n g  

au sg e fü h rt.

E le k tro m a g n e t is c h e  A u fs p a n n p la tte n , d ie  d as F e s t

s c h ra u b e n  d e r  z u  b e a rb e ite n d e n  T e i le  a u f D re h b ä n k e n  

u sw . e rsp are n , s in d  v o n  m e h re rn  F irm e n , z. B . K r u p p  

u n d  M a g n e tw e r k  E is e n a c h , au sg este llt. D ie  F ir m a  

K r u p p  z e ig t  a u ß e rd e m  e in e  z u r  E n tm a g n e t is ie ru n g  d e r

a rt ig  b ea rb e iteter T e i le  g e e ig n e te  V o r r ic h tu n g .

H in g e w ie s e n  sei a u ch  a u f d ie  e le k tr isch e n  N ie tw ä rm e r  

u n d  d ie  S ig n ie r v o r r ic h t u n g  d e r  A .  E .  G .  s o w ie  a u f d ie  

b e tr ie b s fä h ig e  E in r ic h t u n g  fü r  d ra h tlo se  T e le g ra p h ie  d e r  

L o r e n z - A .G .  u n d  d ie  S e n d e r-  u n d  E m p fä n g e rs te lle n  d es  

S ie m e n s -S c h n e llte le g ra p h e n , d ie  e b e n fa lls  im  B e tr ie b e  

v o r g e fü h r t  w e rd e n .

E n d l ic h  m ö g e n  n o c h  d ie  b e le u ch te te n  G la s b ild e r  se h r  

s c h ö n e r  A u f n a h m e n 1 d e r  B e u g u n g s e rs c h e in u n g e n  v o n  

R ö n tg e n s tra h le n  an K r is ta lle n  g e n a n n t w e rd e n , w e lc h e  

d ie  F ir m a  K o c h  &  S terze l in  D re s d e n  ze ig t. M it  H ilfe  

d e r v o n  ih m  e n td e ck te n  B e u g u n g e n  ist es v o n  L a u e 2, 

d e m  N o b e lp re is trä g e r  fü r  P h y s ik  d es Jah res  1 9 2 0 ,  

g e lu n g e n , d ie  W e lle n n a tu r  d e r  R ö n tg e n stra h le n  n a c h z u 

w e ise n . D ie s e  B e u g u n g s e rs c h e in u n g e n  d ie n e n  z u r  U n t e r 

s u c h u n g  d e r  R a u m g itte r  v o n  K r is ta lle n  s o w ie  fü r  S p e k 

tro s k o p ie z w e c k e  im  R ö n tg e n stra h le n g e b ie t.

1 Die Aufnahmen stammen von Professor Dr. R i n n e  in Leipzig.
2 vgl. v. La ue :  Über die Auffindung der Röntgenstrahlinterferenzen. 

Nobelvortrag vom 3. Juni 1920, Karlsruhe 1920.

f x  1

$

Abb. 1.

D e r  A u s b a u  m it  n a c h g ie b i g e n  e i s e r n e n  S te m p e ln  a u f  d e r  Z e c h e  P r o s p e r  III.

Von Betriebsführer P. F i n k ,  Bottrop.

Abb. 2.
Verbesserter nachgiebiger eiserner 

Abbaustempel von Schwarz.

D ie  V e r w e n d u n g  n a c h g ie b ig e r  

e is e rn e r  S te m p e l d e r  B a u a rt  S c h w a rz  

h at s ic h  seit M ä r z  1 9 1 9  a u f d e r  

Z e c h e  P r o s p e r  III b e im  A u s b a u  in  

d e n  A b b a u b e tr ie b e n  w e ite r  g ü n s t ig  

e n tw ic k e lt  u n d  ist n e u e rd in g s  a u ch  

b e im  S tre c k e n a u s b a u  m it  E r f o lg  

e in g e fü h r t  w o rd e n .

D ie  in  m e in e m  fr ü h e m  A u f s a t z '  

b e s c h r ie b e n e n  A b b a u s t e m p e l  

h a b e n  in z w is c h e n  e in e  V e rb e s s e 

r u n g  e rfa h re n , d ie  d a r in  besteht, 

d a ß  d e r  O b e r te il  d e s  S te m p e ls , d e r  

D e g e n , n ic h t  m e h r  a u s  e in e m  

T - E is e n ,  s o n d e r n  a u s  e in e m  in  das  

F - E is e n  d e s  U n te r te ils  h in e in p a s s e n -  

m d e n , e n ts p re c h e n d

k le in e rn  C - E is e n p r o f i l  

h e rg e ste llt  ist (s. d ie  

A b b .  1 -  3). N ic h t  

n u r  d e r  O b e r te il  se lbst, 

s o n d e r n  d e r  g a n z e  

S te m p e l hat d a d u rc h

Abb. 3.

eine e rh e b lic h e  V e r s te ifu n g  u n d  e in e  g r ö ß e r e  W id e r s t a n d s 

fä h ig k e it  g e g e n  V e r b ie g u n g  u n d  K n ic k u n g  e rh a lten .

1 s. Glückauf 1919, S. 301.

E in e  w e se n tlich e  V e r e in fa c h u n g  ze ig t  d as K e ils c h lo ß  

(s. A b b .  3). E s  besteht jetzt au s  e in e m  starken  F la c h e is e n 

b ü g e l,  an S te lle  d es b e i d e r a ltern  B a u a rt au s  T e m p e r g u ß  

h erg este llten  g e sch lo sse n e n  K e ilb a n d e s , u n d  d e m  e x z e n 

tr isch e n , m it  V ie rk a n t , B u n d  u n d  S p lin t  ve rse h e n e n  s c h m ie d e 

e ise rn e n  B o lz e n . D e r  e ifö rm ig e  B o lz e n  u n d  d as D r u c k -  u n d  

S c h le ifs tü c k  d e r  a ltern  B a u a rt s in d  in  F o rt fa ll g e k o m m e n .

D ie  b e im  S tre ck e n a u sb a u  v o r n e h m lic h  in  d e n  s ich  

sc h n e ll se tzen d en  F ö rd e r -  u n d  K o p fs tre c k e n  d e r S c h ü tte l

ru tsc h e n b e trie b e  e in g e fü h rte n  S te m p e l s in d  im  w e se n t

l ic h e n  v o n  g le ic h e r  B au art. W ä h r e n d  d ie  A b b a u s te m p e l 

d u r c h w e g  in  den  C - E is e n p r o f i le n  10 u n d  8 h erg este llt  

w e rd e n , b esteh en  d ie  S t r e c k e n  s t e  m  p e l  au s  E - E is e n  

N . P . 12 fü r  d e n  U n te rte il u n d  N .  P . 10 fü r  den  O b e r 

teil. S ie  b e s itze n  statt d es v e rsc h ie b b a re n  K e ils c h lo s s e s  

d e r A b b a u s te m p e l z w e i au s  F la c h e is e n  herg este llte  K e i l 

b ü g e l,  d ie  an d e m  S te m p e lu n te rte il fest a n g e n ie te t s in d .  

D e r  e x z e n trisc h e  B o lz e n  ist fo rtg e fa lle n . D ie  K e ilf lä c h e  

d es S te m p e lo b e rte ile s  ist 4 5 0  m m  la n g  u n d  d e r A b s ta n d  

d e r  fe sta n g e b ra ch te n  K e ilb ü g e l so  g e w ä h lt , d a ß , w e n n  

s ich  d e r  O b e r te il  b is  an  d e n  u n te rn  R a n d  d es u n te rn  

K e ilb ü g e ls  g e se n k t hat -  in  w e lc h e m  A u g e n b l ic k  a u ch  

d e r  H o lz k e i l  in  d en  u n te rn  B ü g e l e in z u tre ib e n  ist - ,  

d ie  K e ilf lä c h e  d es S te m p e lo b e rte ile s  erst d en  o b e rn  K e i l 

b ü g e l m it  d e m  H o lz k e il  ve rlä ß t (vg l. d ie  A b b .  4  u n d  5). 

D e r  S te m p e lfu ß  ist e in fa ch  g e ra d e  g eh alten .
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[ D i e  N a c h g ie b ig k e it  des S te m 

pe ls  fü r  e in e  S tre c k e n h ö h e  v o n  

2 ,2 0  m  ist so  g e w äh lt, d aß  s ich  d ie  

Strecke u n i 7 0 c m  setzen kan n , 

b e v o r  sie n a c h g e b ro c h e n  w e rd e n  

m u ß . ln  den  m eisten  F ä lle n  ist 

d a n n  d ie  S trecke  v o m  D r u c k  e n t

lastet, den  in z w is c h e n  d e r V e rsa tz  

a u fg e n o m m e n  hat. D e r  N e u a u s 

b au  e rfo lg t  in  H o lz z im m e r u n g  

m it a n gesch ärften  S te m p e ln  u n d  

d ick e n  Q u e ts c h h ö lz e rn  am  L ie g e n 

d en . D ie  fre ig e w o rd e n e n  E is e n 

stem p el fo lg e n  d e m  O rts to ß .

D ie  V e r w e n d u n g  n a c h g ie b ig e r  

e ise rn e r S te m p e l hat u n stre it ig  

g u te  E rg e b n is s e  geze itig t. D ie  

in  m e in e m  frü h e m  A u fs a tz  d a r

g e le g te n  V o rte ile , d ie , a b g e se h e n  

v o n  d e r u n m itte lb a re n  E r s p a r n is  

an H o lz  u n d  an  H o lz f ö r d e r 

kosten , in  d e r g le ic h m ä ß ig e n  

S e n k u n g  d es H a n g e n d e n , in  d em  

b essern  G a n g  d e r K o h le ,  d e r  

e rz ie h e risch e n  W ir k u n g  h in s ich t-  

A b b  5 lie h  d e r A u s fü h r u n g  d es B e rg e -  

N a chg ieb ig er eiserner Versatzes, d e r g r o ß e m  B e trieb s-  

Streckenstem pel von S ich e rhe it a u sg e d e h n te r R u ts c h e n 

be trie b e  g e g e n  Z u b r u c h g e h e n  so-  

Z u s a m m e

ii y*

u h

Abb. 4.

Schwarz.

w ie  in d e r  a llg e m e in e n  B e lie b th e it  d e r  E ise n ste m p e l bei 

den  L e u te n  b e ste h e n , s in d  im m e r  m e h r zu tage  getreten 

u n d  b ra u c h e n  n ic h t  n ä h e r  e rö rte rt zu  w e rd e n .

D ie  n a ch ste h e n d e  Z u s a m m e n s te llu n g  1 ve ra n sch a u lic h t  

d ie  S te m p e lw irts c h a ft  a u f  d e r  Z e c h e  P r o s p e r  III vo m  

1. A p r i l  1 9 1 9  ab . S ie  ste llt d ie  F o rts e tz u n g  d e r frü h er  

v e rö ffe n tlich te n  Z u s a m m e n s te llu n g  2 d a r u n d  sch lie ß t ihre  

E n d z a h le n  e in .

A u c h  a u f d e n  S c h a c h ta n la g e n  P r o s p e r  I u n d  II hat 

d ie  V e r w e n d u n g  d ie s e r  n a c h g ie b ig e n  e iserne n  Stem pel 

w eitere  F o rtsc h r it te  g e m a ch t.

D ie  Z u s a m m e n s te llu n g  2 g ib t  e in e  G e sa m tü b e rs ic h t  

ü b e r  d ie  S te m p e lw irts c h a ft  a u f  d e n  S ch a ch ta n la gen  

P r o s p e r  I, II u n d  III n a ch  d e m  S ta n d e  v o n  E n d e  

M ä r z  1921.

W ä h r e n d  s ich  d ie  m o n a t lic h e n  V e r lu s te  in sehr 

m ä ß ig e n  G r e n z e n  b e w e g e n  u n d  d u r c h w e g  u n te r 1 %  

b le ib e n , ist b e i d en  G e sa m tv e r lu s te n  zu  b each ten , daß  

sich  d ie se  a u f d en  g a n z e n  Z e it ra u m  seit d er ersten 

E in f ü h r u n g  im  J a n u a r  1 9 1 7  b e z ie h e n .

W e ite r  ist au s  d ie s e r  Z u s a m m e n s te llu n g  h e rv o rzu h e b e n ,  

d a ß  d en  A n s c h a ffu n g s k o s te n  v o n  in s g e sa m t 671 1 2 7 ,//  

e in e  H o lz e r s p a r n is  v o n  2 0 2 8 6 6 7 ./ /  g e g e n ü b e rste h t, daß  

a lso  e in e  M in d e ra u s g a b e  v o n  1 3 5 7  5 4 0 ,/ /  e rz ie lt  w o rd e n  

ist, w o b e i d ie  b e trä c h tlic h e n  E rs p a rn is s e  an  H o lz fö r d e r 

kosten , d ie  s ich  z a h le n m ä ß ig  s c h w e r  festste llen  lassen, ganz  

a u ß e r  B e tra c h t g e lasse n  w o r d e n  s in d . B e s o n d e rs  z u  b e rü ck 

s ich t ig e n  ist d ab e i, d a ß  d ie  in  d e r  Z u s a m m e n s te llu n g  

a u fg e fü h rte n  9 8 6 9  S te m p e l ta tsä ch lich  n o c h  vo rh a n d e n  

n s t e l  1 u n g  1' .

Zahl der eisernen Stempel
Jahr geliefert « 42 verloren verloren
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1 2 3 1 4 5 6 7 7 “ '8
1919

April . . . — 5171 4709 13 462 0,27 8,93
Mai . . . — 5171 4699 10 472 0,21 9,12
Juni . . . — 5171 4691 8 480 0,17 9,28
Juli . . . — 5171 4651 40 520 0,86 10,66
August . . — 5171 4610 41 561 0,89 10,84
September . — 5171 4588 22 583 0,47 11,27
Oktober. . — 5171 4513 75 658 1,66 12,72
November . — 5171 4497 16 674 0,35 13,03
Dezember . — 5171 4465 32 706 0,71 13,65

1920
Januar . . — 5171 4464 1 707 0,02 13,67
Februar . . — 5171 4434 30 737 0,67 14,25
März . . . — 5171 4354 80 817 1,84 15,80
April . . . — 5171 4334 20 837 0,46 16,18
Mai . . . — 5171 42162 18 855 0,43 16,53
Juni . . . 500 5671 4629 87 942 1,88 16,61
Juli . . . — 5671 4593 36 978 0,78 17,25
August . . 702 6373 5270 25 1003 0,47 15,74
September . 6373 51992 48 1051 0,92 16,49
O ktober. . 6373 5155 44 1095 0,85 17,18
November . — 6373 5074 8t 1176 1,60 18,45
Dezember . — 6373 5018 56 1232 1,12 19,33

1921
Januar . . 6373 4964 j 54 1286 1,09 20,18
Februar . . i 6373 4943 21 1307 0,42 20,51
März . . . 6373 4905 38 1345 0,77 21,10
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120 661 17 346 24 207 1,395 7 113
— 120 661 37 014 47 778 1,291 10 993
— 120 661 34 722 46 217 1,331 9 894
— 120 661 43 520 70 975 1,63 12 694
— 120 661 45 327 63 036 1,39 12 715
— 120 661 48 518 77 765 1,602 15 144
— 120 661 50 752 86 858 1,713 13 841
— 120 661 45 239 70 227 1,553 12 338
— 120 661 49 379 74 579 1,510 13 263

— 120 661 51 137 201 236 3,91 38 503
— 120 661 46 345 195 349 4,22 35 111

120 661 53 689 207 743 3,877 42 333
— 120 661 44 876 390 679 8,705 99 085
— 120 661 54 211 450 893 8,317 113 566

76 180 196 841 54 143 478 687 8,84 107 468
— 196 841 59 270 499 399 8,426 84 280

69 348 266 189 56 397 501 121 8,885 97 833
— 266 189 58 548 540 041 9,224 102 178

266 189 63 795 522 786 8,20 98 703
266 189 66 458 530 529 7,98 86 280
266 189 70 193 547 056 7,79 99 877

— 266 189 68 277 547 795 8,02 103 049
— 266 189 67 139 549 807 8,19 95 084

266 189 59 001 515 116 8,73 61 148
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Eu
CG

1 Die Berechnung ergibt sich aus der früher 
verbrauchte« Halbhölzer heißen muß.

* Wegen Verschleißes sind im Jahre 1920 im

198 305 
209 298 
219 192 
231 886 
244 601 
259 745 
273 586 
285 924 
299 187

337 690 
372 801 
415134 
514 219 
627 785 
735 253 
819 533 
917 366 
019 544 
118 247 
204 527 
304 404

407 453 
502 537 
563 721

0,30
0,29
0,28
0,29
0,28
0,31
0,27
0,27
0,269

0,75
0,76
0,79
2,21
2,09
1,98
1.42 
1,73 
1,75 
1,55 
1,30
1.42

1,51
1,41
1,04

Die Zahlen 
in den Spal
ten 3, 4, 6, 
8, 10 und
15 bedeuten 
die fortlau
fenden Zah
len seit Ein
führung der 
Stempel im 
Januar 1917.

Monat April 100, im Monat August 23 Stempel ausgeschieden worden.
m ö g e , in S p a lte  8 ersp arte«  statt
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Z u s a m m e n s t e l l u n g  2.
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1921
März - 12 183 9869 61 2192 0,50 17,98 - 671 127 148110 1 424 971 9,48 97 782 2 028 667 0,660

u n d  in  B e tr ie b  s in d ,  a ls o  e in e n  K a p ita lw e rt  d arste lle n , 

u n d  fo rtg e se tz t z u r  H e r a b m in d e r u n g  d e r  H o lz k o s te n  

beitragen.

B e i d e n  S tre c k e n s te m p e ln , v o n  d e n e n  seit N o v e m b e r  

1920 2 0  S tü c k  in  G e b r a u c h  u n d  w e ite re  1 0 0  S tü c k  

bestellt s in d , k o m m e n  f ü r  d ie  B e u r te ilu n g  d e r  E rs p a rn is  

w e n ig e r d ie  K o s te n  fü r  d ie  H o lz s t e m p e l in  B e tra c h t a ls  

g an z b e s o n d e r s  d ie  a u ß e ro rd e n t lic h  h o h e n  L o h n k o s te n  

fü r d ie  s o n st  in fo lg e  d e r  A b b a u w ir k u n g e n  n o tw e n d ig e  

m e h rm a lig e  E r n e u e r u n g  d e r  g e b ro c h e n e n  Z im m e r u n g e n .

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

D ie  V e rb e s s e ru n g e n  an den  n a c h g ie b ig e n  e ise rn e n  

A b b a u s te m p e ln  u n d  d ie  n eu  z u r  E in f ü h r u n g  g e la n g te n  

n a c h g ie b ig e n  e ise rn e n  S tre ck e n ste m p e l w e rd e n  b e s c h r ie b e n  

u n d  d a b e i d ie  u m fa n g re ic h e  w eitere  E in f ü h r u n g  d e r  

A b b a u s te m p e l a u f d en  P ro s p e rsc h ä c h te n  s o w ie  d ie  

e rh e b lic h e n  V o r te ile  u n d  d ie  g u te n  w irts c h a ft lic h e n  

E rg e b n is s e  an  H a n d  v o n  Z a h le n ta fe ln  d argeste llt.

N e u e r e  W a s s e r s t ä n d e  u n d  W a s s e r s t a n d s r e g le r  fü r  D a m p f k e s s e l .
Von Dipl.-Ing. M. K u h l m a n n ,  Essen.

(Mitteilung der Abteilung für Wärme- und Kraftwirtschaft des Dampfkessel-Überwachungs-Vereins der Zechen
im Oberbergamtsbezirk Dortmund.)

D ie  w e se n tlic h s te  an  e in e n  K e s se lb e tr ie b  zu  s te lle n d e  

A n fo r d e r u n g  ist d ie  d e r  B e tr ie b s s ic h e rh e it . N e b e n  d e r  

So rg e  fü r  L e b e n  u n d  G e s u n d h e it  d e r  B e d ie n u n g s m a n n 

schaft g ilt  es, S a c h s c h ä d e n  u n d  B e tr ie b s s tö ru n g e n  d u rc h  

E in b e u lu n g e n  u n d  E x p lo s io n e n  d e r  K e sse l zu  v e rh ü te n .  

Es ist d a h e r  v o n  g r ö ß te r  W ic h t ig k e it ,  d a ß  a u sre ic h e n d e  

und z u v e r lä s s ig  a rb e ite n d e  S ic h e rh e its -  u n d  A n z e ig e 

v o r r ic h tu n g e n  v o r h a n d e n  s in d . D ie  beste G e w ä h r  g e g e n  

U n fa ll b ie tet d e r  g e w is se n h a fte  u n d  s o rg fä lt ig e  W ä rte r .  

D a a b e r a u c h  d e r  beste  W ä r t e r  m e n s c h lic h e n  S c h w ä c h e n  

und U n z u lä n g lic h k e it e n  u n te rw o r fe n  ist, s u c h t  m a n  ih n  

bei d e r A u fs ic h t  d u rc h  stetig  v e r v o llk o m m n e te  H ilfs m itte l 

zu u n te rstü tzen .

In d en  le tzten  J a h re n  ist e in e  A n z a h l  v o n  W a s s e r 

stan d sreg lern  en tstan d e n , d ie  s ic h  m it  m e h r  o d e r  w e n ig e r  

E r fo lg  in  d e n  K e s se lb e tr ie b e n  E in g a n g  v e rsc h a fft  h a b e n . 

D ie  h ie rh e r  g e h ö re n d e n  W a s s e rs ta n d s re g le r  v o n  H a n n e 

m ann  (ältere B a u a rt) u n d  d e r  H a n n o v e r s c h e n  M a s c h in e n -  

b a u - A .G .  s o w ie  d ie  H a n n e m a n n - P fe ife  u n d  ä h n lic h e  

V o r r ic h tu n g e n  d ü rfte n  a llg e m e in  b e k a n n t  se in , so  d a ß  

sich e in  E in g e h e n  d a ra u f  e rü b r ig t .  E in  n e u e re r  R e g le r  

vo n  H a n n e m a n n  w ir d  w e ite r  u n te n  b e s c h r ie b e n .

W e n n  d ie se  R e g le r  a u c h  in  le tzte r Z e it  ve rb e sse rt  

w o rd e n  s in d , so  m a c h e n  s ie  d o c h  d ie  d a u e rn d e  Ü b e r 

w a c h u n g  d e s  W a s s e rs ta n d e s  d u r c h  d e n  W ä r t e r  u n d  s o 

m it d ie  W a s s e rs ta n d s a n z e ig e r  n ic h t  e n tb e h r lic h . D a ra u s  

erk lärt s ich  d as  B e stre b e n , a u c h  a u f  d ie s e m  G e b ie te  F o r t 

schritte  z u  e rz ie le n , d ie  s ic h  in  d e r  H a u p ts a c h e  in  

zw ei R ic h tu n g e n  b e w e g e n , d ie  W a s s e rs ta n d s a n z e ig e r  in  

das G e s ic h ts fe ld  d es W ä rte rs  z u  b r in g e n  u n d  d ie  W a s s e r 

sta n d sa n ze ig e r se lb st z u  v e rb e sse rn .

H e r u n t e r g e z o g e n e  W a s s e r s t ä n d e .

W ä h r e n d  d ie  W a s s e rs ta n d s g lä s e r  b e i d en  F la m m r o h r 

kesseln  e in fa ch ste r B a u a rt  v o m  S ta n d o rt  d e s  K e s se lw ä rte rs

au s o h n e  w eitere s  zu  ü b e r

b lic k e n  s in d , ist ih re  B e o b a c h 

tu n g  b e i den  h o h e n  H o c h 

le is tu n g s -W a s s e rro h rk e s s e ln  u n d  

k o m b in ie rte n  K e sse ln  j n f o lg e  

B e h in d e r u n g  d e r  S ich t  - 'd u rch  

K o h le n b u n k e r ,  La u fste g e , S ä u le n  

u sw ., d u rc h  L u fts p ie g e lu n g e n  im  

G la s k ö r p e r ,  d u rc h  V e r s c h m u t 

z u n g  u n d  T r ü b u n g  d es G la s e s  

v o m  K e s s e lh a u s f lu r  a u s  se h r e r

sch w e rt, o ft  s o g a r  u n m ö g lic h .  

D e r  K e sse lw ä rte r ist d a n n  h ä u fig  

g e z w u n g e n , z u r  A b le s u n g  d er  

W a s s e rs ta n d s g lä s e r  d ie  h o h e  

T r e p p e  zu  d en  O b e rk e s s e ln  h in 

a u f zu  klettern . W o h l  v e rm a g  

d a n n  d e r  g e w isse n h a fte  W ä rte r  

e in e  Ü b e r -  o d e r  U n te rs p e is u n g  

des K e sse ls  z u  v e rh in d e rn , ab er  

se lb st b e im  besten  

W ille n  w ir d  es ih m  

n ic h t  g e lin g e n , den  

W a s s e rs ta n d  a u f g le ic h 

b le ib e n d e r  H ö h e  zu  

h a lten  u n d  d a d u rc h  

e in e  g le ic h m ä ß ig e  V e r 

d a m p fu n g  zu  e rz ie le n .

D a r u m  e n tstan d  d as  

B e d ü r fn is  n a ch  e in e m  

W a s s e rs ta n d s a n z e ig e r ,  

d e r  in  A u g e n h ö h e  v o m  

K e s s e lh a u s f lu r  den

Abb. 1. Tiefliegender Wasser
standsanzeiger der Babcock- 

und Wilcox-Werke.

S ta n d  d e s  W a s s e rs  im  K e sse l a n ze ig t. E in e  b e i g u te r  

W a r t u n g  b ra u c h b a re  L ö s u n g  d ie se r A u fg a b e  fa n d  v o r
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Jah ren  d ie  H a n n o v e rs c h e  M a s c h in e n b a u -A . G .  m it ih re m  

h e ru n te rg e z o g e n e n  W a sse rs ta n d sa n ze ig e r.

D a sse lb e  Z ie l  v e rfo lg t  d e r t i e f l i e g e n d e  W a s s e r 

s t a n d s a n z e i g e r  d e r  B a b c o c k -  u n d  W i l c o x -  

W e r k e  (s. A b b .  1).

ln  d e r H ö h e  d es K e sse lw asse rsta n d e s  im  O b e rk e s s e l 

ist d as bei a  u n d  b m it d e m  W a s s e r-  u n d  d e m  D a m p f

ra u m  v e rb u n d e n e  S ta n d g e fä ß  c a n g e b ra ch t, in  d e m  s ich  

d e r  an d e m  W a g e b a lk e n  d  h ä n g e n d e  S c h w im m e r  e auf-  

u n d  a b b e w e g t. S e in  G e w ic h t  g le ic h t  das a ls  K o lb e n  

a u sg e b ild e te  G e g e n g e w ic h t  /  aus, das in  e in e  b e stim m te  

M e n g e  Q u e c k s ilb e r  e in tau ch t. Ä n d e r t  s ich  u n te r d em  

E in f lu ß  d e r W a s s e rs ta n d s sc h w a n k u n g e n  im  S ta n d g e fä ß  c 
d ie  H ö h e n la g e  des S c h w im m e rs  e, so  ü b e rträ g t s ich  d iese  

B e w e g u n g  in  u m g e k e h rte m  S in n e  a u f den  K o lb e n  /. 

D ie  T a u c h b e w e g u n g  d es K o lb e n s  im  Q u e c k s ilb e r  b e w irk t  

das S te ig en  o d e r  F a lle n  d es Q u e c k s ilb e rs p ie g e ls  im  W a s s e r 

stan d sg lase  g,  u n d  z w a r  ste igt o d e r  fä llt e r  in  g le ic h e m  

M a ß e  w ie  d e r W a s s e rs p ie g e l im  O b e rk e s s e l. D a s  tie f

lie g e n d e  W a sse rs ta n d sg la s  ze ig t  a lso  stets d en  W a s s e r 

stan d  im  K esse l an.

D ie s e r  W a sse rs ta n d sa n z e ig e r  bes itzt fo lg e n d e  V o r z ü g e :  

D a s  W a sse rs ta n d sg la s  k a n n  an  je d e r ü b e rs ic h tlic h e n  

S te lle  in  A u g e n h ö h e  a n g e b ra c h t w e rd e n . D a s  Q u e c k s ilb e r  

h eb t s ich  d u rc h  se in e  F ä r b u n g  s o w o h l b e i d u rc h fa lle n d e m  

als  a u ch  b e i a u ffa lle n d e m  L ic h t  v o n  d e m  d a rü b e r  b e f in d 

lic h e n  W a s s e r  se h r g u t ab. D a  d ieses b e im  E in b a u  e in 

g e fü llt  w ird  u n d  n ic h t  in  V e r b in d u n g  m it  d e m  K e sse lw a sse r  

steht, k a n n  es n ich t  ve rsc h m u tze n . E s  n im m t n u r  d ie

11

Abb. 3. Senkrechter Schnitt

Abb. 4. Wagerechter Schnitt 
durch das Schwimmerlager.

K e s se lh a u s te m p e ra tu r  an , d a h e r  steht d as W a sse rsta n d sg la s  

u n te r ka ltem  D r u c k  u n d  se in  Z e r s p r in g e n  ist n u r  bei 

B e s c h ä d ig u n g  v o n  a u ß e n  z u  b e fü rc h te n . D a s  K e sse l

w a sse r w e c h se lt  in  d e m  S ta n d g e fä ß  n u r  in  g e r in g e r  

M e n g e , so  d a ß  n u r  se h r w e n ig  K e sse l

s c h la m m  h in e in tr itt , d e r le ich t d u rc h  den  

S c h la m m a b la ß  h tä g lic h  en tfern t w erd en  

kan n . D a  k e in e  S to p fb ü c h s e n  ve rw e n det  

u n d  d ie  b e w e g lic h e n  T e ile  a u f S ch n e id e n  

g e la g e rt o d e r  m it  w e ite m  S p ie l g e fü h rt  

s in d , ist e in  Fest

k le m m e n  o d e r  V e r 

sagen  d e r V o r 

r ic h tu n g  u n w a h r

s c h e in lic h  u n d  im  

B e trie b e  a u ch  n ich t  

b e o b a c h te tw o rd e n .

E in e n  än dern  

t ie flie g e n d e n  W a s 

se rstan d san ze ig e r  

ste llt d e r  F e r n -  

w a s s e r s t a n  d s -  

a n z e i g e r  v o n  

H a n n e m a n n  dar 

(s. d ie  A b b .  2 - 4 ) .  

O b e r h a lb  des K e s 

se ls  ist d as  S c h w im 

m e r la g e r  a  m it 

e in e m  in n e rn  und  

z w e i ä u ß e rn  H e 

b e ln  a n g e b ra c h t, d ie  a u f e in e r  g e m e in s a m e n  A c h s e  befestigt 

s in d . A m  E n d e  d es in n e rn  H e b e ls  h ä n g t  an  e in e r  S tan ge  der 

S c h w im m e r k ö r p e r  b  in  d e n  O b e r k e s s e l h in e in . D ie  A b b . 3 

u n d  4 ste lle n  e in e n  se n k re c h te n  u n d  e in e n  w agerech ten  

S c h n itt  d u rc h  d as S c h w im m e r la g e r  d ar. D ie  H e b e lw e lle  

ist in  2 G u m m is t u lp e n  c g e la g e rt, d ie  e in e  re ib u n g s lo se  

D r e h u n g  d e r  H e b e l gestatten  u n d  z u g le ic h  d as  L a g e r  v o l l

k o m m e n  a b d ic h te n . D ie  b e id e n  ä u ß e rn  H e b e l ü b ertragen  

d ie  A u f -  u n d  A b w ä r ts b e w e g u n g  d e s  S c h w im m e r s  m it

H ilfe  d es S ta h lb a n d e s  d  a u f  e in e n  in  d e m  tie flie g e n d e n

Z e ig e rk a s te n  e l ie g e n d e n  Z e ig e r .  D a s  G e s tä n g e  /  d ient 

z u r  V e r b in d u n g  d es S c h w im m e r la g e r s  m it  d e m  Z e ig e r 

kasten s o w ie  z u r  L a g e r u n g  d e r  R o lls e g m e n te  fü r  das 

S ta h lb a n d . D ie  F e d e rg ' g le ic h t  d as G e w ic h t  d e s  S c h w im m e rs  

aus. D a  d e r  Z e ig e r  a ls  z w e ia r m ig e r  H e b e l  a u sg e b ild e t  

ist, ü b e rträ g t s ic h  d ie  B e w e g u n g  d e s  S c h w im m e r s  in 

g le ic h e m  S in n e  a u f ih n . E in e m  S in k e n  d es S c h w im m e rs  

e n ts p r ic h t  a ls o  e in  S in k e n  d e s  Z e ig e r s  u n d  u m g e k e h rt.

E in e  V e r s c h la m m u n g  d e s  A n z e ig e r s  e rs c h e in t  a u s

g e s c h lo s se n . E s  ist a ls o  zu  e rw a rte n , d a ß  e r  w e n ig e r  

W a r t u n g  e rfo rd e rt  a ls  e in  festes W a s s e rs ta n d s g la s . S e in e  

B e tr ie b s s ic h e rh e it  d ü rfte  d a h e r  d e r  e in e s  W a s s e rs ta n d s 

g la se s  s ic h e r l ic h  g le ic h k o m m e n , z u m a l, da  a u c h  d ie  bei 

G lä s e r n  o ftm a ls  v e r h ä n g n is v o ll  w irk e n d e  V e r s t o p fu n g  

d u rc h  d ie  G u m m ir in g e  n ic h t  e in tre te n  k a n n .

V e r b e s s e r u n g e n  a n  W a s s e r s t ä n d e n .

E in e  N e u e r u n g  an  W a s s e rs tä n d e n  b e d e u te t d as  b e 

l e u c h t e t e  W a s s e r s t a n d s g l a s  v o n  K o c h 1. U n te r  

d e m  W a s s e rs ta n d s g la s  b e f in d e t  s ic h  e in  z y lin d r is c h e r ,  n ach

1 Eabrlk technischer elektrischer M aschinen und Apparate in Essen.

Anordnt ng des Fernwasserstandsanzeigers 
von Hannemann.

Abb. 2.
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oben  o ffe n e r  H o h lr a u m ,  in  d e n  v o n  e in e r  Se ite  h e r  e in e  

kleine e le k tr is c h e  G lü h b ir n e  e in g e fü h rt  w ird .  D ie s e  e r 

leuchtet d a s  W a s s e r  im  G la s ,  w o b e i d esse n  g e s c h liffe n e  

U n te rk a n te  lic h tv e rs tä rk e n d  w irk t. D u r c h  d ie  R e f le x io n  

des L ic h te s  w ir d  d e r  W a s s e rs p ie g e l n o c h  h e lle r  bestrah lt, 

u n d  es en tsteh t e in  s ilb e rw e iß e r  L ic h ts tre ife n , d e r  s ich  

au ffa llen d  d e u tlic h  v o n  d e r  h e lle u c h te n d e n  W a s s e rs ä u le  

abhebt. D e r  W a s s e rs ta n d  ist a ls o  in  z u v e r lä s s ig e r  W e is e  

auch a u s  g r o ß e r  E n t fe r n u n g  e in w a n d fre i z u  e rk e n n e n , 

ln  v ie le n  F ä lle n  w ir d  es m ö g lic h  se in , v o n  je d e m  H e iz e r 

stand a u s  d ie  W a s s e rs tä n d e  a lle r  K e sse l e in e r  G r u p p e  zu  

b e o b a ch te n . T r ü b u n g e n  d e s  K e s se lw a s s e rs  b e e in trä c h tig e n  

die L ic h t w ir k u n g  n u r  u n w e s e n t lic h . D ie s e  k a n n  n ic h t  

eintreten, w e n n  s ic h  k e in  W a s s e r  im  G la s e  b e fin d e t, 

dessen V o r t ä u s c h u n g  a ls o  im  G e g e n s a tz  z u  ä n d e rn  

W a s s e rs ta n d s a n z e ig e rn  (be i S c h a u m b ild u n g e n  u sw .) u n 

m ö g lic h  is t

N a c h  B e lie b e n  k a n n  m a n  d as  lin k e  o d e r  rechte  W a s s e r 

standsg las o d e r  a u c h  b e id e  m it  e in e r  V o r r ic h t u n g  (W a s s e r 

kontakt) v e rse h e n , d ie  b e i z u  t ie f g e s u n k e n e m  W a s s e r 

stand d as L ic h t  d ie s e r  V o r r ic h t u n g  au s- u n d  e in sc h a lte t;  

aus d e m  D a u e r lic h t  w ir d  d a n n  e in  B l in k lic h t ,  d as d as  

A u g e  d es W ä r te r s  u n b e d in g t  a u f  s ic h  le n k t. S o b a ld  d e r  

n o rm a le  W a s s e rs ta n d  w ie d e r  e rre ic h t  ist, ä n d e rt  s ich  das 

B lin k lic h t  w ie d e r  in  D a u e r lic h t .

E s  ve rste h t s ic h  v o n  se lb st, d a ß  d ie se  V o r r ic h t u n g  

den W ä r te r  b e i H a n d h a b u n g  se in e s  D ie n s te s  n ic h t  s o r g 

los m a c h e n  s o ll.  S e lb s t  d e r  beste m e c h a n is c h  o d e r  

e lektrisch  b e tä tig te  M e c h a n is m u s  k a n n  u n te r  U m s tä n d e n  

versagen. D ie s e  B l in k v o r r ic h t u n g  w ir d  a b e r  d e n  W ä rte r  

im F a lle  v o n  U n a c h ts a m k e it  an  se in e  P f l ic h t  m a h n e n  

u n d  e r fü llt  d ie se n  W a r n z w e c k  in  z u v e r lä ss ig s te r  W e is e .

E in  V o r z u g  d ie s e r  N e u e r u n g  ist, d a ß  n u r  N ie d e r 

s p a n n u n g  v o n  8  V  a n g e w a n d t  w ir d .  B e i I s o la t io n s 

feh lern  k ö n n e n  s ic h  a ls o  a u c h  u n te r  d e n  u n g ü n s tig s te n  

V e rh ä ltn isse n  k e in e  g e s u n d h e its s c h ä d ig e n d e n  F o lg e n  e r

g eben . Z u r  T r a n s f o r m ie r u n g  v o n  2 2 0  o d e r  1 1 0  a u f  

8 V  w ir d  e in  k le in e r  T r a n s fo r m a t o r  m itg e lie fe rt. W ä h r e n d  

der S tro m v e rb ra u c h  d e r  V o r r ic h t u n g  n u r  e tw a  10 W a tt  

beträgt, ist d e r  T r a n s fo r m a t o r  a u f  4 0  W a tt  b em e sse n , 

dam it e r  n o c h  e in e m  w e ite rn  Z w e c k  d ie n e n  k a n n .

B e k a n n t lic h  s in d  m it  d e r  B e le u c h tu n g  d e r  K e sse l 

bei d e r B e fa h r u n g  z u r  R e in ig u n g  u n d  z u r  R e v is io n  

S c h w ie r ig k e ite n  v e rb u n d e n . D ie  ü b lic h e n  H a n d la m p e n  

(G ru b e n la m p e n , K e rz e n )  s in d  z u  lic h ts c h w a c h , K a r b id 

la m p e n  zu  u n h a n d lic h  u n d  d a u e rn d e r  R e g e lu n g  b e d ü rft ig ,  

Ö lla m p e n  ru sse n  in  u n e r trä g lic h e r  W e is e ,  s o  d a ß  m a n  

n o tg e d ru n g e n  z u r  e le k tr is c h e n  H a n d la m p e  m it  S t r o m 

z u fü h ru n g  g re ift. D a  d ie se  a b e r  m e is t  m it  1 1 0  o d e r  

2 2 0  V  b re n n t, s in d  b e i I s o la t io n s fe h le rn  le ic h t  U n fä lle  

m ö g lic h  u n d  a u ch  s c h o n  T o d e s fä lle  v o r g e k o m m e n . D a h e r  

jst d e r  e rw ä h n te  T r a n s fo r m a t o r  m it  e in e r  S te c k d o s e  

ve rse h en , a n  d ie  b e i B e fa h r u n g  d e s  K e s s e ls  e in e  b e i 

8 V  S p a n n u n g  u n g e fä h r lic h e  H a n d la m p e  a n g e s c h lo s s e n  

w e rd e n  k a n n .

E rw ä h n t  sei n o c h , d a ß  s ic h  b e i V e r w e n d u n g  d ie se r  

V o r r ic h t u n g  d ie  B e le u c h tu n g  im  K e s s e lh a u s e  b is  a u f  d as  

z u m  A b le s e n  d e r  M a n o m e te r  e r fo r d e r l ic h e  M a ß  e in 

sch rä n k e n  läßt. A u c h  k a n n  s ie  in  v ie le n  F ä lle n  b e i h o c h 

g eb au ten  K e sse ln  statt d e r  h e r u n te rg e z o g e n e n  W a s s e r 

stände a n g e b ra c h t  w e rd e n .

D a s  W a s s e r s t a n d s g l a s  v o n  W i n a r s k y 1 b ietet 

g le ic h fa lls  re c h t b e a ch te n sw e rte  V o r te ile .  S e in e  E ig e n a r t  

besteht d a r in , d a ß  G la s ,  S to p fb ü c h s e  u n d  u n te re r A b la ß 

h a h n  d u rc h  e in e  S c h u tz h ü lse  zu  e in e r  P a tro n e  v e re in ig t  

s in d , d ie  m it  H i l f e  d re h b a re r  K ra m p e n  s c h n e ll an  den  

a m  K e sse l fe stg e sch ra u b te n  A b s p e rro rg a n e n  (K ü k e n h ä h n e n ,  

S to p fe n h ä h n e n  o d e r  V e n t ile n )  b efestig t u n d  d a v o n  w ie d e r  

g e lö s t  w e rd e n  k an n .

B e i d en  g e w ö h n lic h  v e rw e n d e te n  E in r ic h tu n g e n  e r

fo lg t  d as E in s e tz e n  n e u e r  W a s s e rs ta n d s g lä s e r  m it  H a s t  

u n d  u n so rg fä lt ig , w e il d ie  Ü b e rw u rfm u tte rn  h e iß  s in d . 

D a b e i w e rd e n  se h r le ich t  d ie  D ic h tu n g s r in g e  u n s a c h 

g e m ä ß  e in g e le g t, so  d aß  s ie  s ich  b e im  A n z ie h e n  d e r  Ü b e r 

w u rfm u tte rn  v o r  d ie  Ö f fn u n g e n  des G la s e s  le g e n  u n d  

d iese  m e h r  o d e r  w e n ig e r  ve rsto p fe n . E in b e u lu n g e n  v o n  

K e sse ln  u n d  a u ch  E x p lo s io n e n  s in d  n ic h t  selten  a u f  

d e ra rt ig e  feh lerh a fte  A n b r in g u n g e n  des G la s e s  z u r ü c k 

z u fü h re n .

D ie s e  F e h le r  s o ll d ie  n eu e  E in r ic h t u n g  b e se itig e n . 

F ü r  m e h re re  W a s s e rs tä n d e  w ir d  e in e  A u s h ilfs p a tro n e  b e re it

g e h a lte n , d ie  v o r h e r  v o n  d e m  d a z u  B e ru fe n e n  sa ch g e m ä ß  

u n d  in  a lle r  R u h e  g e b ra u c h s fe rt ig  g e m a ch t w o rd e n  ist. 

P la tz t eil) G la s ,  so  w ir d  d ie  P a tro n e  a b g e n o m m e n  u n d  

m it w e n ig e n  H a n d g r if fe n  e in e  A u s h ilfs p a tro n e  a n g e 

sch ra u b t. D ie  K ra m p e n s c h ra u b e n  u n d  S to p fb ü c h s e n  

s in d  d u rc h b o h rt ,  D a m p f-  u n d  W a s s e rw e g  s in d  a lso  

w ä h re n d  d es B e tr ie b e s  in  g e ra d e r R ic h tu n g  d u rc h s to ß b a r.  

A u c h  fü r  S c h r ä g a n o r d n u n g  w ird  d e r W a s s e rs ta n d s a n z e ig e r  

g elie fe rt.

D ie s e  V o r r ic h t u n g  hat s ic h  z. B . im  B e tr ie b e  des  

R h e in is c h -W e s tfä lis c h e n  E le k tr iz itä tsw e rk e s  in  E s se n  b e 

w ährt.

D ie  W a s s e r s t a n d s g l a s a b d i c h t u n g  v o n  H u m -  

m e r t 2 ist e b e n fa lls  au s  d e m  G e d a n k e n  h e ra u s  en tstan d en , 

d as W a s s e rs ta n d s g la s  m it  w e 

n ig e n  H a n d g r if fe n  sc h n e ll u n d  

s ic h e r  e in b a u e n  z u  k ö n n e n . W ie  

A b b .  5j ze ig t, besteht d ie  A b 

d ic h tu n g  a u s  d e m  fla ch e n  G u m 

m ir in g  a,  d e r  m it  H i l f e  des  

M e ta llr in g e s  b  u n d  d e r Ü b e r 

w u rfm u tte r  c  an  d e m  H a h n 

k o p f  a n g e b ra c h t w ird . D u r c h  

d en  Ü b e r d r u c k  im  K e sse l w ir d  

d e r  G u m m ir in g  a  in  d ie  k o n is c h e  

A u s d r e h u n g  d es M e ta llr in g e s  b 
g e d rü c k t  u n d  d a m it  z u m  festen  

A n lie g e n  an  d as W a s s e rs ta n d s 

g la s  g e b ra c h t. A u s  d e r A b b i ld u n g  ist o h n e  w eitere s  e rs ic h t

lic h , d a ß  s ic h  e in  n e u e s  G la s  se h r le ic h t  a n b r in g e n  läßt. 

D a s  z e itra u b e n d e  u n d  u n z u v e r lä s s ig e  A u s k ra tz e n  d er  

alten  G u m m ir e s te  b e i d en  W a sse rs tä n d e n  g e w ö h n lic h e r  

B a u a rt fä llt  fo rt. A u c h  ist es b e i d ie se r A n o r d n u n g  

n ic h t  m ö g lic h ,  d a ß  s ich  d e r  G u m m ir in g  v o r  d ie  Ö f f n u n g  

d es G la s e s  legt, d ie se  v e rsc h lie ß t  u n d  so  e in  s c h e in b a re r  

W a s s e rs ta n d  v o rg e tä u s c h t  w ird .  E in  w e ite re r V o r te il 

b esteh t d a r in , d a ß  d as G la s  n ic h t  in  B e r ü h r u n g  m it  

M e ta ll k o m m t, s o n d e rn  n u r  v o n  d e m  G u m m ir in g  g e h a l

ten  w ird . D a s  G la s  e r le id e t  in fo lg e d e ss e n  k e in e  S p a n -

1 Vertrieben durch Ingenieur F. Rühle in Essen, Giselastraße 6.
2 Braunschweig, Fasanenstraße 25.

A b b . 5. W a sserstan ds
g lasab d ich tu ng  von  

H u m m e rt.
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n u n g e n  u n d  E rs c h ü tte ru n g e n  u n d  b le ib t  u n b e e in f lu ß t  v o n  

E in w ir k u n g e n  d e r  T e m p e ra tu r  u n d  etw a sch ie f z u e in a n d e r  

s te h e n d e r H a h n k ö p fe .  G la s b r ü c h e  u n d  d a d u rc h  v e ru r 

sachte U n fä lle  w e rd e n  v e rm ie d e n . D ie  e in fa ch e  E in r ic h 

tu n g  läßt s ich  m it g e r in g e n  K o ste n  o h n e  Ä n d e r u n g  d e r  

H a h n k ö r p e r  an v o rh a n d e n e n  W a sse rs ta n d sg lä se rn  a n 

b r in g e n . S ie  ist au ch  fü r  U n te rd rü c k  zu  v e rw e n d e n ,  

dab e i m u ß  m a n  n u r  d e n  G u m m ir in g  z w is c h e n  den  

M e ta llr in g  b u n d  d ie  Ü b e rw u r fm u tte r  c le g e n , ln  a llen  

F ä lle n  b ra u c h t d ie  M u tte r  c n u r  le ich t  a n g e z o g e n  zu  

w e rd e n , m e ist g e n ü g t  e in  A n z ie h e n  m it  d e r H a n d  o h n e  

S ch lü sse l.

W a s s e r s t a n d s r e g l e r .

W ie  s c h o n  a n ged eu tet w u rd e , k a n n  e in  g u te r  W a s s e r 

s ta n d sre g le r  z u r  E r h ö h u n g  d e r B e tr ie b ss ic h e rh e it  b e itra g en . 

W e ite rh in  s o ll e r  a b e r a u ch  fü r  e in e  g le ic h b le ib e n d e  

D a m p fe n tw ic k lu n g  s o rg e n . B e i d en  H o c h le is tu n g s w a s s e r 

ro h rk e sse ln  m it  ih re n  im  V e rh ä ltn is  z u r  L e is tu n g  recht 

k le in e n  W a s s e rrä u m e n  w ir d  d e r W ä rte r  d u rc h  d ie  ü b lic h e  

S p e is u n g  so  stark in  A n s p r u c h  g e n o m m e n , d aß  s ich  d ie  

N o tw e n d ig k e it  des E in b a u e s  e in e s  se lb sttätig en  R e g le rs  

fü r  d iesen  Z w e c k  v o n  se lb st e rg ib t. A b e r  a u c h  b e i G r o ß 

w a sse rra u m k e sse ln  e m p fie h lt  s ic h  se in e  V e r w e n d u n g .  

H ä u f ig  läßt d e r W ä rte r  b e i e in e m  s o lc h e n  K e sse l den  

W a sse rs ta n d  tief s in k e n , u m  n ic h t  z u  o ft  sp e ise n  zu  

m ü sse n , n a c h h e r spe ist e r  d a n n  d en  K e sse l au s  d e m se lb e n  

G r u n d e  re ic h lic h  v o ll.  D u r c h  d ie  g ro ß e  z u g e fü h rte  W a s s e r 

m e n g e  k ü h lt  s ich  d e r K e sse l e rh e b lic h  ab, d ie  ü b r ig e n  

K esse l m ü ssen  se in e  b is h e r ig e  D a m p fle is tu n g  m it  ü b e r

ü b e rn e h m e n , sie e rze u g e n  m e h r D a m p f, d e r  in fo lg e d e sse n  

nasser ist, d e r  D a m p fd r u c k  fä llt u n d  d e r B e tr ie b  le idet. 

D ie s e r  D a m p fm a n g e l v e rg rö ß e rt  s ich  n a tü r lic h , w e n n  

g le ic h z e it ig  2 — 3 K esse l a u f so lc h e  u n sa c h lic h e  A r t  g espe ist  

w e rd e n . D ie  V o r te ile  e in e r  u n u n te rb ro c h e n e n  S p e is u n g ,  

w ie  sie  W a sse rs ta n d sre g le r  b ie ten , lie g e n  a ls o  a u f d er  

H a n d  u n d  s in d  ja a u ch  v o n  w e ite n  K re is e n  lä n g st  e rk a n n t  

w o rd e n . A n *  e in z e ln e n  S te llen  hat m a n  a lle rd in g s  u n 

g ü n s tig e  E r fa h ru n g e n  m it  v e rsc h ie d e n e n  a ltern  B a u a rte n

Abb. 6. Wasseistandsregier »Direkt« von Hannemann.

g e m a ch t, d ie  s ic h  n ic h t  a ls  b r a u c h b a r  erw ie se n , w e il sie  

z u  v ie l W a r t u n g  v e r la n g te n ;  w o  d iese  v o rh a n d e n  ist, 

a rb e iten  s ie  h eu te  n o c h  in  z u fr ie d e n s te lle n d e r  W e is e .

F ü r  d en  ra u h e n  B e trieb  

e in e s  K e sse lh a u se s  ist aber 

d ie  e in fa ch ste  V o r r ic h t u n g  

d ie  beste, u n d  d ie se m  G e 

s ic h ts p u n k t  trägt d e r W a s 

s e r s t a n d s r e g l e r  

» D i r e k t «  v o n  H a n n e 

m a n n  (s. A b b .  6) R e c h n u n g .  

D e r  S c h w im m e r  a  u n d  das 

S c h w im m e r la g e r  b s in d  in 

ä h n lic h e r  W e is e  w ie  b e i dem  

o b e n  b e s c h r ie b e n e n  F e r n 

w a sse rs ta n d sa n z e ig e r  a u sg e 

b ild e t. D ie  B e w e g u n g  des 

S c h w im m e r s  w ir d  d u rc h  

d as S ta h lb a n d  c a u f das

Abb. 7. Schnitt durch das 
Regelventil.

R e g e lv e n til d  ü b e rtra g e n , d as in  d ie  S p e is e le itu n g  e in 

g e b a u t u n d  v o n  A b b .  7 im  S c h n it t  w ie d e rg e g e b e n  w ird . 

E s  hat 2 a u ß e n lie g e n d e  la n g e  H e b e l m it  G e w ic h te n  

z u m  A u s g le ic h e n  e in e s  T e ile s  d es S c h w im m e rg e w ic h ts  

u n d  e in e n  in n e n lie g e n d e n  k u rz e n  H e b e l z u r  B e tä tig u n g  

d es V e n t ils .  D e r  S c h w im m e r  ist e tw as s c h w e re r  als 

d ie  G e g e n g e w ic h te  u n d  h ä lt  d as R e g e lv e n t il so  lange  

g e ö ffn e t, b is  d e r  W a s s e rs ta n d  etw a  d ie  m ittle re  H ö h e  

des S c h w im m e r s  e rre ic h t  hat, d a n n  h e b t  s ich  der 

S c h w im m e r  u n d  k o m m t  m it  d e m  u n te r  d e m  V e n t il

kegel h e rrs c h e n d e n  Ü b e r d r u c k  d e r  S p e is e le itu n g  ins 

G le ic h g e w ic h t .  B e i w e ite rm  A n s te ig e n  d e s  W a sse rs  

ste ig t d e r S c h w im m e r  m it  u n d  d ro ss e lt  a llm ä h lic h  das 

V e n t il  ab , b is  es n u r  n o c h  s o v ie l W a s s e r  d urch läß t, 

w ie  d e r K e sse l v e rd a m p ft. D a n n  ste ig t d as W a s s e r  n icht 

m e h r  u n d  d ie  S p e is u n g  g e h t g le ic h m ä ß ig  w e ite r. T r itt  

e in e  stärkere D a m p fe n tn a h m e  e in , s o  s in k t  d e r  W a s s e r 

s p ie g e l, b is  d e r m its in k e n d e  S c h w im m e r  d as  V e n t il  so  

w e it g e ö ffn e t hat, d a ß  d e r  W a s s e r z u f lu ß  w ie d e r  der 

D a m p fe n tn a h m e  e n ts p r ic h t. W i r d  k e in  D a m p f  e n tn o m m e n ,  

so  ste ig t d as W a s s e r  im  K e s se l, b is  d e r  A u ft r ie b  des 

S c h w im m e r s  g e n ü g t , u m  d as  V e n t i l  d ic h t  a b z u sc h lie ß e n .  

B e i s c h w a c h e m  B e tr ie b  ste llt s ic h  d e r  W a s s e rs p ie g e l h ö h e r  

e in  a ls  b e i stark em . In Z e ite n  g e r in g e r  D a m p fe n tn a h m e  

fin d e t  a lso  e in e  W ä r m e a u fs p e ic h e r u n g  statt. D ie  b e id e n  

H e b e lw e lle n  s in d  w ie  b e im  F e rn w a s s e rs ta n d s a n z e ig e r  in 

G u m m is t u lp e n  g e la g e rt. D ie  A b d ic h t u n g  ist v o llk o m m e n ,  

d ie  B e w e g u n g  d e r  H e b e l e r fo lg t  r e ib u n g s lo s  u n d  elastisch .

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

N a c h  H in w e is  a u f d ie  N o tw e n d ig k e it  u n d  M ö g l ic h 

keit d e r  V e r b e s s e r u n g  a n  W a s s e rs tä n d e n  u n d  W a s s e rs ta n d s 

re g le rn  w e rd e n  e in ig e  n e u e re  h e ru n te rg e z o g e n e  W a s s e r 

stände, ve rb e sse rte  W a s s e rs ta n d s a n z e ig e r  u n d  W a s s e r 

s ta n d sre g le r  b e s c h r ie b e n .

D a  d ie se  V o r r ic h t u n g e n  w ir k l ic h e  F o rts c h r it te  d arste lle n  

u n d  s ic h  fast s ä m tlic h  b e re its  im  D a u e rb e tr ie b e  b e w ä h rt  

h a b e n , k a n n  ih re  B e s c h a f fu n g  e m p fo h le n  w e rd e n .
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V e r w a l t u n g s b e r i c h t  d e s  A l lg e m e in e n  K n a p p s c h a f t s v e r e in s  z u  B o c h u m  ü b e r  d a s  J a h r  1 9 1 9 .

(Im Auszug.)

Die durchschnittliche Z a h l  der a k t i v e n  M i t g l i e d e r  
des Vereins hat sich in den Jahren 1916 — 1919 wie folgt
entwickelt.

1916 1917 1918 1919
Krankenkasse......................  307 508 347 162 365 300 415 736
Pensions- und Unterstüt

zungskasse ......................  219 661 249312 270944 320009
Invaliden- und Hinter

bliebenenversicherungs
kasse ................................... 288 714 326411 345651 387 449

Danach war im Berichtsjahr gegen 1918 allgemein eine 
bedeutende Zunahme der Mitgliederzahl zu verzeichnen; sie 
betrug in der Krankenkasse 50436, in der Pensions- und Unter
stützungskasse 49065 und in der Invaliden-und Hinterbliebenen
versicherungskasse 41 798 Mann.

In ähnlicherW eise stiegen auch die E i n n a h m e n  und 
A u s g a b e n  der drei Kassenabteilungen. Sie gestalteten sich
im Berichtsjahr, verglichen mit den beiden vorhergehenden
Jahren, wie folgt.

E i n n a h m e
1917 1918 1919

1000.« 1000.« 1000.«
Krankenkasse ................................. 21 415 36 898 82 842
P e n s io n s k a s s e ........................... 28 704 30 598 49 175
Invaliden-und Hinterbliebenen

versicherungskasse . . . . 11 129 10 602 10911
zus. 61 249 78 098 142 928

A u s g a b e
Krankenkasse ................................ 26 158 46 245 49 994
P e n s io n s k a s s e ........................... 22 949 24 427 27 379
Invaliden- und Hinterbliebenen

versicherungskasse . . . . 10 898 13 135 15 759
zus. 60 005 83 807 93132

Ü b e r s c h u  ß
Krankenkasse................................. - 4  743 - 9  347 +  32 848
P e n s io n s k a s s e ........................... +  5 755 +  6 171 +  21 796
Invaliden- und Hinterbliebenen

versicherungskasse . . . . +  231 - 2  533 -  4 848
zus. +  1 243 - 5  709 +  49 796

Gegenüber dem Vorjahre stiegen die Einnahmen in der 
Krankenkasse um 45,94 Mill. JC oder 124,5 %, in der Pensions
kasse um 18,58 Mill. JC oder 60,7 °/0, in der Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherungskasse um 309 000 JC oder 2,9 °/0 
und in den 3 Kassenabteilungen zusammen um 64,83 Mill. JC 
oder 83 %.

. Die Ausgaben stiegen in der Krankenkasse um 3,75 Mill. JC 
oder 8,1 °/0, in der Pensionskasse um 2,95 Mill. oder 12,1 °/0, 
in der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungskasse um 
2,62 Mill. JC oder 20 °/„ und in den 3 Kassenabteilungen zu
sammen um 9,32 Mill. JC oder 11,1 °/0. Der Fehlbetrag der 
Krankenkasse im Vorjahre von 9,35 Mill. JC verwandelte sich 
in einen Überschuß von 32,85 Mill. JC. Hierdurch konnte der 
Fehlbetrag der beiden Vorjahre in Höhe von insgesamt 
14,09 Mill. JC ausgeglichen und wieder ein Teil der gesetzlich vor
geschriebenen Rücklage angesammelt werden. Der Überschuß 
der Pensionskasse stieg um 15,63 Mill. JC. D agegen hatte die 
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungskasse erneut einen 
Fehlbetragzu verzeichnen, und zwar von 4,85 Mill. JC. ln den 
3 Kassenabteilungen zusammen trat an Stelle des vorjährigen 
Fehlbetrags von 5,71 Mill. JC ein Überschuß von 49,80 Mill. JC.

Der Bilanzwert des V e r m ö g e n s  und seine Verteilung 
auf die drei Kassenabteilungen in den Jahren 1913 — 1919 ist 
aus der Zahlentafel 1 zu ersehen.

Danach stieg das Gesamtvermögen der drei Kassen
abteilungen im Berichtsjahr um rd. 42 Mill. JC\ einem Zuwachs

Zahlentafel 1.
V e r m ö g e n  d e r  e i n z e  1 n e n  K a s s e n a b t e i 1 u n g e n  de s  
A l l g e m e i n e n  K n a p p s c h a f t s - V e r e i n s v o n  1913 — 1919.

Jahr
Kranken- Pensions

kasse 

in 1000 M

Invaliden- und 
Hinterbliebenen
versicherungs

kasse 
1000

insges.

1000 J t

1913 19 701 178613 65 984 264 298
1914 22 720 202 861 72 471 298 053
1915 24 849 213 974 76 451 315 273
1916 27 266 224 147 77 585 328 997
1917 23 547 238 299 81 096 342 942
1918 14 842 245 261 80 646 340 749
1919 41 782 266 762 74 336 382 880

in der Krankenkasse von annähernd 27 Mill. JC und in der 
Pensionskasse von 21,5 Mill. JC steht eine Abnahme von 
6,3 Mill.*« in der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungs
kasse gegenüber.

1. K r a n k e n k a s s e .
Bis Ende 1916 wurde der Lohn der Mitglieder bei Be

rechnung der L e i s t u n g e n  bis zur gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindesthöhe von 5 ,.« berücksichtigt. Von 1917 ab wurde 
dieser Satz auf 6 JC erhöht. Infolge der Bundesratsverordnung 
vom 22. November 1917 wurde jedoch vom Dezember 1917 
der Lohn bis zum Betrage von 8 JC berücksichtigt. Dadurch 
stieg das höchste Krankengeld, welches erst Anfang 1914 durch 
die Kinderzulagen von 3 JC auf 3,75 JC erhöht worden war, 
auf 6 JC und das höchste Hausgeld, das im Jahre 1913 1,50 JC 
betrug, auf 4 JC. Am 1. Mai 1919 wurde das höchste Kranken
geld auf 7 ,5 0 .«  festgesetzt und am 10. Mai 1920 auf 22,50 JC 
erhöht.

An Mitglieder- und Werksbesitzerbeiträgen wurden im 
Berichtsjahr 41,26 und 41,16 Mill. JC vereinnahmt (je 
18,20 Mill. JC in 1918), zusammen also 82,42 Mill. JC gegen  
36,40 Mill. JC im Vorjahr. Auf ein Mitglied entfielen durch
schnittlich in den Jahren 1913 — 1919

Mitglieder Werksbesitzer Beiträge
beiträge beiträge überhaupt

Jahr JC JC JC
1913 28,50 28,50 57,00
1914 28,76 28,76 57,52
1915 28,25 28,24 56,49
1916 28,46 28,45 56,91
1917 30,31 30,30 60,61
1918 49,83 49,81 99,64
1919 99.23 99,01 198,24
Die Zahl der a b g e s c h l o s s e n e n  E r k r a n k u n g e n

belief sich im Berichtsjahr auf 243008 mit 6,94 Mill. Krankheits
tagen gegen 391 632 Erkrankungen mit 9,62 Mill. Krankheits
tagen in 1918. Danach kommen auf 1000 Mitglieder in 1919 
585 Erkrankungen gegen 1072 in 1918. Auf einen Erkrankungs
fall entfiel im Durchschnitt eine Dauer von 28,6 (24,6) Tagen, 
auf ein Mitglied eine solche von 16,7 (26,3) Tagen.

Die ä r z t l i c h e  B e h a n d l u n g  lag am Ende des Jahres 
1919 in Händen von 381 Bezirks- und 117 Fachärzten. Die 
Kr a n k e n g e l d k o s t e n  betrugen durchschnittlich für 1 Kranken
unterstützungstag 3,81 JC (3,25 JC) und die Gesamtkosten eines 
Unterstützungstages 6,53 JC (4,50 JC). Auf einen Krankheitsfall 
kamen in 1919 108,85 (79,59) JC Krankengeld und 186,64 
(110,50) JC Gesamtkosten. Auf ein Mitglied berechnen sich 
die Krankengeldkosten auf 63,63 (85,33) JC, die Gesamtkosten 
auf 109,10 (118,47) JC.

Der K a s s e n a b s c h l u ß  ergab im Jahre 1919 einen Uber
schuß von 32,85 Mill. M ,  während das Vorjahr einen Fehl-
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2. P e n s i o n s k a s s e .betrag von 9,35 Mill. J t  aufwies. Auf ein Mitglied entfiel ein Über
schuß von 79,02 J t  gegen einen Zuschuß von 25,58 J t \n 1918.

Nach den Bestimmungen des Gesetzes von 1906 muß die 
Buchführung der Krankenkasse von der der Pensionskasse 
getrennt gehalten und für die erstere eine eigene Rücklage 
angesammelt werden bis zur durchschnittlichen Höhe der 
gesamten Ausgaben der letzten 3 Jahre. D ieses Vermögen 
hatte im Berichtsjahr einen Bilanzwert von 41,78 Mill. J t  gegen 
14,84 in 1918.

Zahlentafel 2.
V e r t e i l u n g  d e s  M i t g l i e d e r b e s t a n d e s  d e r  P e n s i o n s k a s s e  a u f  d i e  e i n z e l n e n  M i t g l i e d e r k l a s s e n

Die durchschnittliche Zahl der beitragspflichtigen Pensions
kassenmitglieder, die während der Kriegsjahre von 313 672 in 
1914 auf 210923 in 1915 zurückgegangen war, hat sich 
von 270944 in 1918 weiter auf 320009 im Berichtsjahr 
gehoben.

Die Verteilung des Mitgliederbestandes auf die einzelnen 
Mitgliederklassen ist aus Zahlentafel 2 zu ersehen.

Zahl der Von diesen Mitgliedern gehörten zur Von 100 Pensionskassenmitgliedern gehörten zur

Jahr Pensions
I. II. voll minder- unstän i. II. voll minder- unstän

kassen berechtigten digen berechtigten digen
mitglieder Beamtenabteilung Arbeiterklasse Beamtenabteilung Arbeiterklasse

1913 336 535 3 346 12 0571 320 042 1 090 _ 1,00 3,58 95,10 0,32 —

1914 313 672 2717 11 897i 298 050 1 008 —- 0,87 3,79 95,02 0,32 —
1915 210 923 2136 9 8551 198 002 930 — 1,01 4,68 93,87 0,44 —
1916 219 661 2 090 10 7711 205 945 855 . — 0,95 4,90 93,76 0,39 —
1917 249 312 2 107 12 8461 233 570 789 — 0,85 5,15 93,69 0,32 — ■
1918 270 944 1 832 14 7811 253 614 717 — 0,68 5,46 93,60 0,26 —
1919 320 009 900 18 5521 299 901 656 - 0,28 5,80 93,72 0,20 —

1 Ab 1913 ist die Abteilung für Beamte auf Grund des Angestellten-Vers.-Ges. in 10 Gehaltsklassen A -K  gegliedert worden. Kl. A umfaßt fn 1919 an 
Mitgliedern 28, B 85, C 152, D 184, E 451 (zus. A -E  [früher Kl. II 900), F 702, G 540 (zus. F u. G [früher Kl. 1IJ 1242), H [früher Kl. 111] 1686, | [früher Kl. IV] 
2114, K [früher Kl. V] 13510).

Die Zahl der beitragsfreien Mitglieder des Vereins, d. h. 
die Zahl der Mitglieder, die wohl der Krankenkasse, nicht 
aber der Pensionskasse angehören, ist ungefähr die gleiche

Zahlentafel 3.
M i t g 1 i e d er za h 1 d e r  K r a n k e n  - u n d P e n s i o n s k a s s e 
de s  A l l g e m e i n e n  Kn a p p s c h a f t s - Ve r e i n s  von  1913—1919.

Mitgliederzahl der Mithin gehören der
Pensionskasse Pensionskasse nicht an

Jahr Kranken
von der Zahl 
der Kranken

von der Zahl 
derKranken-

kasse insges. kassen
mitglieder

°/o

insges. kassen-
mitglieder

°/o
1913 409 271 336 535 82,2 72 736 17,8
1914 388 385 313 672 80,8 74 713 19,2
1915 286 671 210 923 73,6 75 748 26,4
1916 307 508 219 661 71,4 87 847 28,6
1917 347 162 249 312 71,8 97 850 28,2
1918 365 300 270 944 74,16 94 356 25,83
1919 415 736 320 009 76,97 95 727 23,03

geblieben, dagegen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kranken
kassenmitglieder weiter zurückgegangen (s. Zahlentafel 3).

Zu den Knappschaftsmitgliedern, die der Pensionskasse 
nicht angehören, zählen auch die jugendlichen Arbeiter. Ihre 
durchschnittliche Zahl betrug im Berichtsjahr 22 553 oder 5,42 °/0 
gegen 21 435 oder 5,87 °/0 im Jahre vorher. Sieht man von 
diesen ab, so ergibt sich für die erwachsenen, der Pensions
kasse nicht angehörenden Knappschaftsmitglieder eine Zahl von 
73 174 oder 17,60 °/0 aller Krankenkassenmitglieder.

Die Beiträge ergaben im Berichtsjahr 49,14 Mill. J t  gegen 
30,57 Mill. J t  in 1918.

Die Zahl der Invaliden ist von 39453 auf 42 385, d. i. um 
2932 oder 7,43 °/0 gestiegen. Von diesen 42385 Invaliden 
waren 32517 (30653) Krankheits-, 3780 (3462) Unfallinvaliden 
und 6088 (5338) Kriegsbeschädigte. Die Beamten waren an 
der Zahl mit 779 beteiligt, d. i. 1,84 °/0 aller Invaliden.

Über Zahl und Art der am Schluß des Berichtsjahrs 
laufenden R e n t e n ,  die vom Allgemeinen Knappschafts-Verein 
zu zahlen sind, unterrichtet die Zahlentafel 4.

Zahlentafel 4.
1919.

R e n t e n  ohne Kriegsrenten K r i e g s r e n t e n R e n t e n  ü b e r h a u p t

E m p f ä n g e r Zahl der 
Renten

empfänger

Jährlicher 
Renten
betrag 
1000 J t

Zahl der 
Renten

empfänger

Jährlicher 
Renten
betrag 
1000 J t

Zahl der 
Renten

empfänger

Jährlicher 
Renten
betrag 
1000 J t

K rankheitsinvaliden.....................................
U nfallinvaliden...............................................
W i t w e n ..........................................................
Kinder in sg e sa m t..........................................

davon:

32 517 
3 780 

31 881 
41 547

12 191 
188 

5 650 
2 026

6 088

10 624 
26 318

1 232

1 398 
1 200

3S605  
3 780 

42 505 
67 865

13 423 
188 

7 048 
3 226

der I n v a l i d e n ................................
der W itw e n .....................................
W a i s e n ..........................................

5  3 3 4  
3 3 4 1 5  

2 788

197
1 5 8 0

2 4 9
25 789 

5 29
1154

46

5  3 4 4  
5 9  2 0 4  

3 3 1 7

197  
2  734  

295
zus. 109 725 20 055 43 030 3 830 152 755 23 885

Der Zugang an I n v a l i d e n  ist gegen das Vorjahr gestiegen. 
Näheres ist aus der Zahlentafel 5 zu ersehen.

Das durchschnittliche L e b e n s a l t e r  bei der Invalidi
sierung betrug im Berichtsjahr 42,6 Jahre gegen 41,1 Jahre

in 1918; bei den Unfallinvaliden stellte es sich in 1919 auf 
48,0, bei den Krankheitsinvaliden auf 47,4 und bei den Kriegs
beschädigten auf 28,7 Jahre. Das durchschnittliche D i e n s t 
a l t e r  bei der Invalidisierung betrug 19,0 Jahre; bei den
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Zahlentafel 5.
Z u g a n g  a n  I n v a l i d e n  i m A l l g e m e i n e n  

Kn a p p s c h  af  t s - V  e re i n v o n  1913 — 1919.

Jahr

Unfallinvaliden
von 1000 

Zugang aktiven 
Pensions- 

msges. kassen- 
mitgl.

Krankheitsinvaliden 
von 1000 

Zugang aktiven 
. Pensions- 
m sges. kassen- 

raitgl.

zus.
von 1000 

Zugang aktiven 
. Pensions- 
m sges. kassen- 

mitgl.

1913 729 2,17 2 097 6,23 2 826 8,40
1914 724 2,31 2 361 7,53 3 085 9,84
1915 581 2,75 2 553 1 12,10 3 134 14,86
1916 534 2,43 51022 23,22 5 635 25,65
1917 458 1,84 4 0593 16,28 4 517 18,12
1918 617 2,28 4 4374 16,38 5 054 18,65
1919 639 2,00 5 3085 16,59 5 947 18,58

1 einschl. 840 Kriegsbeschädigte. 
* „ 3544

3 einschl. 2242 Kriegsbeschädigte.
4 H95
5 ,, 1257

Unfallinvaliden und den Kriegsbeschädigten blieb es mit 15,1 
und 8,1 Jahren dahinter zurück, während es bei den Krankheits
invaliden mit 22,9 Jahren darüber hinausging.

Für die Jahre 1903 — 1919 ergibt sich von der Entwicklung 
des durchschnittlichen Le b e n s -  und  D i e n s t a l t e r s  bei der 
P e n s i o n i e r u n g  das folgende Bild. Es betrug

Jahr

das durchschnittliche Lebensalter

aller Krank- Kr i|g S. 
In - • „r" invali- beschä- 

den den di^ en

das durchschnittliche Dienstalter

aller Krank- . ,dfJ.,
' - f  V n vat S S  den tnvah- den d)g1en

1903 4 1 ,2 4 7 ,8 3 4 ,6 _ * 22,1 _

1904 4 2 ,5 4 6 ,6 3 4 ,6 — 2 2 ,0 —
1905 4 3 ,0 4 5 ,9 3 5 ,3 — 2 1 ,8 . —
1906 41 ,7 45,1 3 5 ,2 — 20,1 2 1 ,4 14,3 —
1907 42,1 4 5 ,4 3 5 ,7 — 1 8 ,4 2 1 ,6 12 ,3 —
1908 4 2 ,2 4 5 ,5 3 4 ,4 — 17,6 2 1 ,3 9 ,2 —
1909 4 3 ,5 46,1 3 3 ,8 — 19 ,7 2 2 ,2 10 ,2 —
1910 4 2 ,7 4 5 ,3 3 3 ,2 — 18,7 2 1 ,4 9 ,8 —
1911 42 ,7 45 ,1 3 4 ,0 — 18 ,9 2 1 ,3 10 ,0 —
1912 42 ,7 4 4 ,9 3 3 ,9 — 19,5 2 1 ,9 9 ,9 —
1913 44,1 4 7 ,5 3 4 ,5 — 19,8 2 3 ,2 10 ,3 —
1914 4 3 ,9 4 6 ,8 3 4 ,5 2 7 ,0 19 ,5 22,2 10 ,9 10 ,3
1915 40,1 4 6 ,4 3 5 ,3 2 9 ,5 16 ,7 22,1 10 ,8 10,1
1916 3 5 ,8 4 7 ,0 3 7 ,2 30 ,7 13 ,9 2 2 ,4 12 ,6 10,3
1917 3 8 ,2 4 7 ,6 3 9 ,6 30 ,3 15 ,3 2 2 ,9 14,4 9 ,4
1918 4 1 ,2 4 7 ,6 3 8 ,9 2 9 ,2 1 7 ,6 2 2 ,8 15 ,0 8,4
1919 4 2 ,6 4 7 ,4 4 8 ,0 2 8 ,7 1 9 ,0 2 2 ,9 15,1 8,1

Der starke Rückgang des Dienst- und Lebensalters bei der 
Pensionierung in den Jahren 1913 — 18 erklärt sich durch 
die frühzeitige Invalidisierung zahlreicher Kriegsbeschädigter. 
Bedeutend gestiegen ist das Dienst- sow ie Lebensalter der 
Unfallinvaliden, wodurch ein Ausgleich geschaffen wird zu 
der frühen Invalidisierung der Kriegsbeschädigten.

Über die E i n n a h m e n  und A u s g a b e n  der Pensions
kasse in den letzten Jahren unterrichtet die folgende Zusammen
stellung.

Einnahme Ausgabe 
in 1000 J i

Überschuß

1913 35 192 17 124 18 068
1914 33 910 17 775 16135
1915 23 046 20 440 2606
1916 24 268 22 221 2 047
1917 28 704 22 949 5 755
1918 30 572 24 401 6 171
1919 49138 27 342 21 796

3. I n v a l i de n -  und H i n t e r b l i e b e n e n v e r s i c h e r u n g s -  
k a s s e .

Ebenso wie in den ändern Kassenabteilungen ist auch in
der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungskasse die Zahl 
der Versicherten im Berichtsjahr wieder gestiegen. Sie betrug

1917 326411, 1918 345651 und 1919 387 449. Die Steigerung, 
die 1917/1918 19240 oder5,89 °/0 ausmachte, belief sich 1918/1919 
sogar auf 41 798 oder 12,09 °/0.

Die Zahl der Altersrentner stieg im Berichtsjahr um 312, 
die der Invalidenrentner um 961 und die der Krankenrentner 
um 294, so daß sich der Gesamtzugang an Rentnern um 1567 
vermehrt hat. Am Jahresabschluß betrug insgesamt und auf 
10000 Mitglieder

1918 1919
die Zahl der insgesamt
Altersrentner . . 2139 2 451
Invalidenrentner. 16 042 17 003
Krankenrentner . 1 158 1 452

1918 1919
auf 10 000 Mitglieder 

62 63
464 439

34 37
zus. . 19 339 20 906

Einschließlich der Kinderzuschüsse 
R e n t e n a n s p r u c h  der

1918 
1000.«  

Altersrentner . . 460
Invalidenrentner. 3711 
Krankenrentner . 226

560 539
betrug der jährliche

1919 
1000 Ji 

529 
4152 

315
zus. 4397 4996

Die Beitragseinnahmen stiegen von8,28Mill. auf9,46 Mill. J i, 
also um rd. 1,18 Mill. M  oder 14,35 °/0.

Der Bilanzwert des V e r m ö g e n s  ging von 80,65 Mill. M  
in 1918 auf 74,34 Mill. im Berichtsjahr zurück.

Aus den vom V e r e i n f ü r  di e  b e r g b a u l i c h e n  I n t e r 
e s s e  n im Oberbergamtsbezirk Dortmund bereitgestellten 
Mitteln wurden den hilfsbedürftigen Empfängern von Invaliden-, 
Witwen- und Waisenpensionen Teuerungszulagen gewährt.

Nach den vom 1. Mai 1919 ab geltenden Bestimmungen 
erhielten:

die pensionsberechtigten Invaliden eine monatliche Zulage 
von 16 J i, sofern ihr Gesamtmonatseinkommen 83 J t  (+ 1 0  J i  
für jeden weitern Angehörigen) nicht überstieg;

die pensionsberechtigten Witwen eine monatliche Zulage 
von 12 J i ,  wenn ihr Gesamteinkommen 56 J i  (+ 1 0  J i  für 
jeden Angehörigen) nicht überstieg.

Für Vollwaisen wurde eine Zulage von 2 J i  zur Erziehungs
beihilfe festgesetzt.

Die Rentenempfänger der Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherungskasse erhielten die gleichen Zulagen unter den
selben Bedingungen, sofern sie 4 Jahre Bergarbeit verrichtet 
hatten.

Am 11. Sept. 1919 wurden diese zugebilligten Teuerungs
zulagen verdoppelt auf 32, 24 und 4 M  und zugleich die 
Einkommensgrenze bei Invaliden auf 120 J i (+ 2 0  J i für 
jeden Angehörigen), bei Witwen auf 70 J i  (+ 2 0  M  für 
jeden Angehörigen) erhöht.

Außerdem erfuhren die Zulagen der Rentenempfänger 
auf Grund der Verordnung der Reichsregierung ab 1. Oktober 
1919 eine Erhöhung auf 20 J i, bei Witwen auf 10 J i  und ab 
1. Juli 1920 eine solche auf 30 J t  und auf 1 5 . «  monatlich. 
Die Waisenrente wurde zugleich auf 10 J i festgesetzt.

Weitere Erhöhungen der Teuerungszulagen für die knapp- 
schaftlichen Pensionsempfänger traten am 1. Februar und
1. Oktober 1920 ein. Danach erhalten jetzt:

e i n e  Z u l a g e  v o n  100 °/„ zu i h r e r  R e n t e  
Invaliden, deren Renten v o r  dem 1. Oktober 1919 fest
gesetzt sind,

e i n e  Z u l a g e  v o n  50 °/„ zu i h r e r  R e n t e  
Invaliden, bei denen die Rente n a c h  dem 1. Oktober 1919 
festgelegt wurde.

Für die Witwen gelten dieselben Sätze unter den gleichen 
Bedingungen. Außerdem werden im Bedürftigkeitsfall an 
Invaliden monatlich 42 J i  (+ 1 0  J i  für jedes Kind), an Witwen 
31,50 J i ( + 1 0 . Ä  für jedes Kind) als Unterstützung gewährt.



Die für die Gewährung der Zulagen festgesetzte Einkommens
grenze wurde zugleich auf 300 J t ,  bei Witwen auf 200 J t  
(+  30 J t  für jedes Kind) erhöht.

Auch die Erziehungsbeihilfe für Vollwaisen wurde unter 
derselben Bedingung in gleichem Maße, d. h. auf 100 °/0 +  10 J t  
oder 50 °/0 + 1 0  J t  heraufgesetzt.

Auf Grund der seit dem 1. Oktober 1919 in Kraft getretenen 
Satzungsänderungen beträgt der monatliche Steigerungssatz für 
Invaliden 3 J t ,  für Witwen 1 ,8 0 ^ . Dadurch erhöhen sich 
die Pensionen durchschnittlich auf ungefähr das Doppelte des 
frühem Betrages. Die Erziehungsbeihilfen für Halbwaisen 
wurden zugleich von 3,60 auf 7 J t ,  die der Vollwaisen von 
7 auf 12 J t  erhöht. Die Begräbnisbeihilfen für Invaliden er
fuhren eine Erhöhung von 75 J t  auf 125 J t .

In der Beamtenpensionskasse wurden neue monatliche 
Steigerungssätze festgesetzt, wodurch die Pensionen nicht 
unwesentlich aufgebessert worden sind.

In der Z u s a m m e n s e t z u n g  der Belegschaft zeigt sich 
gegenüber 1918 eine erhebliche Abnahme der Zahl der w e i b 
l i c h e n  Ar be i t s kr ä f t e ,  die von 23639 auf 13 755 zurück
gegangen ist. Diese haben seitdem so erheblich weiter ab
genommen, daß das Ende der Beschäftigung weiblicher Arbeits
kräfte im rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau in Bälde 
abzusehen ist.

Die Verteilung der Mitglieder auf die einzelnen Alters
stufen ist nachstehend ersichtlich gemacht.
V o n  d e n  M i t g l i e d e r n  d e s  A l l g e m e i n e n  K n a p p -
s c h a f t s - Ver e i n s B o c h u m s t a n d  e n i m Al t e r

unter 16 Jahren von 16- 20Jahren über 20 Jahren insgesamt
abs. % abs. °/o abs. °/o abs. %

1893 4 738 2,99 28 428 17,95 125 202 79,06 158 368 100,00
1903 9 995 3,84 39 029 14,99 211 317 81,17 260 341 100,00
1909 11 636 3,34 48 534 13,93 288 219 82,73 348 389 100,00
März
1921 21 730 4,17 76 085 14,58 423 943 81,25 521 758 100,00

Der G e s u n d h e i t s z u s t a n d  zeigt im Jahre 1919 ein 
wesentlich günstigeres Bild als im Vorjahre.

Zahlentafel 6.
Z a h l  d e r  a b g e s c h l o s s e n e n  E r k r a n k u n g e n  i m 

A l l g e m e i n e n  K n a p p s c h a f t s - V e r e i n .

Jahr Insgesamt Auf 1000 
Mitglieder Jahr Insgesamt Auf 1000 

Mitglieder

1911 244 675 685 1916 183 360 596
1912 243 780 647 1917 235 036 677
1913 261 800 640 1918 391 632 1050
1914 266 886 687 1919 243 008 585
1915 165 706 578

Die Zahl der Gr i p p e  erkrankungen, welche im Jahre 1918 
stark emporschnellte und 108 320 Erkrankungen mit 280 Todes
fällen bewirkte, ist im Berichtsjahr bedeutend zurückgegangen, 
und zwar auf 29807 (27 796 Männer, 2011 frauen) mit 74 Todes
fällen (71 Männer,’ 3 Frauen). Ein ähnliches Verhältnis zeigt 
die Zahl der Lungenentzündungen. Im Jahre 1918 wurden 
3603 Erkrankungen (3401 Männer, 202 Frauen) mit 1519 
Todesfällen (1437 Männer, 82 Frauen) gezählt, während das

Berichtsjahr nur noch 2377 Erkrankungen (2532 Männer, 
44 Frauen) mit 540 Todesfällen (531 Männer, 9 Frauen) 
aufweist. Die prozentuale Sterbeziffer bei Lungenentzün
dungen beträgt 22,7 gegen 44 des Vorjahres, sie steht dem
nach noch unter der Sterbeziffer des Jahres 1917 mit 27,3 
und kommt der Sterbeziffer der Vorkriegszeit sehr nahe. An 
P o c k e n  wurden 24 Erkrankungen mit 1 Todesfall gemeldet, 
eine Erscheinung, die in dem Fortfall der Impfung beim Eintritt 
in den Militärdienst ihren Grund haben dürfte. An M a s e r n  
und Scharlach wurden 117 Erkrankungen mit 4 Todesfällen, 
an Diphtheritis 196 Erkrankungen mit 1 Todesfall gezählt. Die 
Ruhr zeigt 272 Erkrankungsfälle, von denen 18 oder 6,6 °/0 
tödlich verliefen. Die Zahl der infektiösen Ma g e n -  und D a r m 
k r a n k h e i t e n  betrug 11 508 und 5427. Als w u r m b e h a f t e t  
wurden nur 1*8 Personen gemeldet gegen 35 im Jahre 1918. 
An A u g e n z i t t e r n  erkrankten 322 Personen gegen 788 im 
Vorjahre. Die gemeldeten G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n  haben 
eine nicht unwesentliche Vermehrung erfahren. In der Bera
tungsstelle für Geschlechtskranke wurden beraten und unter
sucht 3840 Männer und 425 Frauen.

Die Zahl der T o d e s f ä l l e  überhaupt betrug 3749 (3665 
Männer, 84 Frauen) gegen 5487 (5263 Männer, 224 Frauen) 
im Jahre 1918. Im Betriebe v e r u n g l ü c k t e n  tödlich 932 
einschl. 19 Gasvergiftungen gegen 1102 einschl. 25 Gasver
giftungen im Vorjahr. Durch Verletzungen außerhalb des Be
triebes starben 1919 218, 1918 259 Personen.

Über die Verteilung der Erkrankungen auf die einzelnen 
Monate sow ie über die Zahl der Todesfälle und ihre Verteilung 
auf die hauptsächlichsten Krankheiten unterrichtet der Aufsatz 
von J ü n g s t  »Der Ruhrbergbau im Jahre 1920 '.

Der Familienstand der Mitglieder des allgemeinen Knapp
schaftsvereins vom Jahre 1902 ab ist in der folgenden Zu
sammenstellung ersichtlich gemacht.

Farn i i e n s t a n d d t■r M • t g l i e d e r.

Jahr Ledige Ver
heiratete

Verwit
wete

Ge-
schie Insgesamt Le-

in °/ 

Ver

0
Ver 0>

dene dige heira wit
tete wete Oa ”

o
1902 96 480 148 774 2266 187 247 707 39,0 60,0 0,9 0,1
1903 102 513 155 015 2593 220 260 341 39,4 59,5 1,0 0,1
1904 108 976 163 537 2474 232 275 219 39,6 59,4 0,9 0,1
1905 102 841 164 242 2402 214 269 699 38,1 60,9 0,9 0,1
1906 108 038 174 497 2551 269 285 355 37,9 61,1 0,9 0,1
1907 118 497 187 598 2876 340 309 311 38,3 60,7 0,9 0,1
1908 133 961 205 802 3206 356 343 325 39,0 60,0 0,9 0,1
1909 132 164 212 528 3332 365 348 389 37,9 61,0 1,0 0,1
1910 132 410 215 101 3308 369 351 188 37,7 61,3 0,9 0,1
1911 128 471 218 216 3282 407 350 376 36,7 62,28 0,9 0,1
1912 136 847 227 364 3691 452 368 354 38,2 61,72 1,0 0,1
1913 151 404 247 674 4064 491 403 633 37,5 61,36 1,0 0,1
1914 160 993 259 980 4410 586 425 969 37,8 61,03 1,0 0,1
1915 103 024 180 400 3441 461 287 326 35,9 62,79 1,2 0,2
1916 114 497 189 419 3932 522 308 370 37,1 61,43 1,3 0,2
1917 126 152 215 839 5114 585 347 690 36,3 62,08 1,5 0,2
1918 127 155 227 416 5786 571 360 928 35,2 63,09 1,6 0,2
1919 151 325 245 445 6173 685 403 628 37,5 60,81 1,5 0,2

1 Glückauf 1921, S. 327.

G e s e t z g e b u n g  u n d  V e r w a ltu n g .

Die Doppelzuständigkeit von Scliliclitungsbehörden und 
Arbeitsgerichten im Schlichtungsordnungsentwurf. Zu den
unangenehmsten Erscheinungen im heutigen Arbeitsrecht 
gehört die fehlende Planmäßigkeit der sich vielfach wider
sprechenden und in keiner Weise aufeinander abgepaßten

Einzelbestimmungen. Allgemein wartet man daher auf die 
in Aussicht gestellte Neufassung des Arbeitsrechtes, d. h. auf 
die Vereinheitlichung und planmäßige Zusammenfassung sowie  
das harmonische Ineinanderfügen aller Einzelrechte und Einzel
pflichten. Um so enttäuschter ist man, wenn man in dem 
vorliegenden Entwurf einer Schlichtungsordnung1 feststellen 

1 Reichs-Al beltsblatt 1921, S. 449.
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muß, daß man in völlig ungenügendem Maße darauf ge
achtet hat, ein äußerst bedenkliches Übereinandergreifen 
der Zuständigkeiten von Schlichtungsbehörden und Arbeits
gerichten auszuschalten. Die Notwendigkeit einer scharfen 
Abgrenzung dieser Zuständigkeitsbereiche ist so häufig betont 
worden und ergibt sich so schlüssig aus den Wesensunterschieden 
des Schlichtungs- und des Gerichtsverfahrens, daß sich eine 
nähere Begründung erübrigt. Es sei nur darauf hingewiesen, 
daß die Schlichtungsbehörden auf dem Gedanken der E i n i g u n g  
aufgebaut sind und daher grundsätzlich nur Vermittlungs
vorschläge machen sollen, während die Arbeitsgerichte R e c h t  
sprechen und verbindliche Rechtsurteile fällen sollen.

Vergegenwärtigt man sich die schweren Mängel, die sich 
notwendig ergeben, wenn Schlichtungsbehörden und Arbeits
gerichte nebeneinander zuständig sind und daher einander 
widersprechende Entscheidungen fällen können, so wird man 
unter allen Umstände.n mit Nachdruck auf einer scharfen 
Abgrenzung bestehen müssen. >

Richtig ist, daß der Schlichtungsordnungsentwurf gegen
über dem heutigen Rechtszustande insofern eine kleine 
Besserung bedeutet, als er im § 1 Abs. 4 betont, daß die 
Schlichtungsordnung auf Streitigkeiten aus den einzelnen 
Arbeitsverhältnissen keine Anwendung findet. Dieser Grund
satz wird aber am Schluß des Entwurfes weitgehend durch
brochen, wo § 127 vorsieht: Soweit an dem nach dem Inkraft
treten des Entwurfes beginnenden Tage noch gesetzliche 
Vorschriften in Kraft sind, nach denen die Schlichtungsausschüsse 
für die Entscheidung von Streitigkeiten aus dem einzelnen 
Arbeitsverhältnis, für den Beschluß des Erlöschens der 
Mitgliedschaft in einer Betriebsvertretung nach dem Betriebs
rätegesetz, für die Auflösung einer solchen Betriebsvertretung, 
die Berufung einer vorläufigen Betriebsvertretung, die Um
wandlung einer Betriebsvertretung oder für die Verhängung 
von Geldbußen zuständig sind, gelten für das Verfahren sinn
gemäß die Vorschriften über das Schlichtungsverfahren . Der 
Entwurf gibt also zu Anfang nur eine Zusage, um sie 
nachher fast restlos zu widerrufen.

Dazu kommt, daß der Begriff der Gesamtstreitigkeiten, 
in denen sich grundsätzlich die Zuständigkeit des Schlichtungs
ausschusses erschöpfen soll, im Entwurf eine Auslegung 
erfährt, dprch die auf Umwegen zweifellos eine weitere Reihe 
von Einzelstreitigkeiten vor das Forum der Schlichtungs
ausschüsse gezerrt werden dürfte. Gesamtstreitigkeiten im 
Sinne derSchlichtungsordnung sollen nämlich sein Streitigkeiten 
zwischen einem oder mehrern'Arbeitgebern oder wirtschaftlichen 
Vereinigungen einerseits, der Arbeitnehmerschaft, einem Teile 
oder einer Gruppe der Arbeitnehmerschaft oder wirtschaftlichen 
Vereinigungen von Arbeitnehmern anderseits über die Regelung 
von Arbeitsbedingungen oder die Verletzung wirtschaftlicher 
Interessen der Arbeitnehmer . Wenn also ein Arbeitnehmer 
mit seinem Arbeitgeber eine Streitigkeit über die Auslegung 
des Tarifvertrages im Rahmen des einzelnen Arbeitsvertrages 
hat, so wird er die Betriebsvertretung oder einen großem  
Teil der Belegschaft für seine Sache erwärmen und diese 
werden den Schlichtungsausschuß nach dem neuen Entwurf 
anrufen können, wenn sie nur vorschützen, daß die Streitigkeit 
auch sie angeht. Alsdann werden sich gegebenenfalls 
Schlichtungsausschuß und ordentliches Gericht mit derselben 
Streitigkeit beschäftigen. Dies ist um so bedauerlicher, weil 
der Entwurf keinerlei Bestimmungen für solche Doppelfälle 
vorsieht, vielmehr im § 57 bestimmt, daß durch die Zuständigkeit 
der vereinbarten Schlichtungsstellen diejenige der ordentlichen 
Gerichte ebensowenig berührt wird wie durch die Zuständigkeit 
der ordentlichen Schlichtungsbehörden.

Die Möglichkeit der Doppelentscheidungen infolge der 
Doppelzuständigkeit ist besonders deshalb auf die Dauer 
unerträglich, weil sie die Stetigkeit in unserer Rechtsprechung

noch mehr beeinträchtigt. Zudem wird viel unnütze Arbeit 
vertan, wenn sich eine Reihe der verschiedensten Schlichtungs
und Gerichtsinstanzen mit derselben Sache beschäftigen und 
obendrein nachher wieder versuchen muß, einen einigenden 
Ausweg zu finden.

Heute wird durch die Zuständigkeit der Schlichtungs
ausschüsse wenigstens nur ein  e Schlichtungsstelle in Anspruch 
genommen ; in Zukunft wird sich dagegen in zahllosen Fällen 
mit derselben Angelegenheit auch noch die Revisionskammer 
oder der Revisionssenat des Landes- oder Reichseinigungs
amtes befassen müssen.

Vom neuen Arbeitsrecht verlangt man eine Vereinfachung 
der Rechtswege und eine Anspannung aller Wirtschaftskräfte. 
Der Entwurf der Schlichtungsordnung muß deshalb unter 
allen Umständen noch vor seiner Verabschiedung einer 
gründlichen Revision unterzogen und darf erst angenommen 
werden, wenn durch eine harmonische Abstimmung der 
Entwürfe von Schlichtungsordnung und Arbeitsgerichtsgesetz 
einer kräftevergeudenden und rechtszersplitternden, friede
störenden Doppelzuständigkeit vorgebeugt ist.

Dr. Franz G o e r r i g , Köln.

Erfahrungen mit Arbeitsnachweisämtern in England. Die
Errichtung öffentlicher Arbeitsnachweisstellen ist in England 
im September 1909 im Hinblick auf die Erleichterung der Unter
bringung von Arbeitern, besonders in weniger organisierten 
Berufen, und auf die Schaffung einer brauchbaren Grundlage 
für eine obligatorische Arbeitslosenversicherung beschlossen 
worden. Damit hoffte man gleichzeitig einen genauem  
Überblick über den Stand der Arbeitslosigkeit zu gewinnen 
und im Falle einer Krisis die notwendigen Maßnahmen der 
Behörden erleichtern zu können. Im Februar 1910 wurde das 
erste Arbeitsnachweisamt eingerichtet. Im Juni 1920 bestanden 
395 Arbeitsnachweise mit 1049 Nebenämtern und insgesamt 
12600 Beamten.

Über die Wirksamkeit dieser Ämter gibt der Bericht eines 
amtlichen Ausschusses, der eingesetzt worden war, um das 
Verfahren und die Wirksamkeit der Verwaltung der Arbeits
nachweise in Großbritannien zu untersuchen und Vorschläge 
über ihre künftige Gestaltung zu machen, bemerkenswerte 
Aufschlüsse. Die Ämter erhielten jährlich etwa 3 Mill. Stellen
gesuche und U /2 Mill. Stellenangebote und konnten etwa 
1 Mill. Stellen vermitteln. Leider fehlen Zahlen darüber, 
wieviele Stellen ohne Benutzung der Arbeitsnachweise 
besetzt worden sind. Der Ausschuß schätzt, daß die Arbeits
nachweise nur etwa 35 °/0 des gesamten Stellenwechsels ver
mittelt haben. Die Kosten jeder vermittelten Stelle beliefen 
sich schätzungsweise auf etwas mehr als 6 s.

Die englischen Arbeitsnachweise sind von besonderer 
Bedeutung für die Leitung der Erwerbslosenfürsorge. Kann 
nämlich der Arbeitsnachweis dem Arbeitslosen keine Stelle 
nachweisen, so erhält dieser Arbeitslosenunterstützung nach 
den festgelegten Sätzen. Naturgemäß kann der Arbeits
nachweis beim Fehlen eines Benutzungszwanges sehr oft keine 
Stelle nachweisen, so daß dann die für den Staat sehr kostspielige 
Unterstützung gezahlt werden muß. Obwohl der Ausschuß 
nach seinem Bericht diesen Umstand klar erkannt hat, 
empfiehlt er den Benutzungszwang n i c h t ,  sondern hofft, daß 
die Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach und nach den Nachweis
ämtern volles Vertrauen schenken und sie auch ohne Zwang 
stets in Anspruch nehmen werden. Wenn dieser englische 
Ausschuß auf Grund elfjähriger Erfahrungen den Benutzungs
zwang ablehnt, so sollte dies für uns eine deutliche Mahnung 
sein, in dem neuen Arbeitsnachweisgesetz unter allen Umständen 
jede Zwangsbestimmung fehlen zu lassen, zumal die in 
Deutschland vorhandenen erst etwa zweijährigen Erfahrungen 
mit öffentlichen Arbeitsnachweisen in keiner W eise recht-
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fertigen, der Einrichtung schon heute großes Vertrauen 
entgegenzubringen oder sie gar gesetzmäßig zu monopolisieren.

Der Bericht des englischen Ausschusses weist ferner auf 
verschiedene andere Nachteile des öffentlichen Arbeitsnachweis
wesens hin. So genügten auch in England die Kenntnisse 
der Arbeitsnachweisbeamten über die verschiedenen Berufe 
und Betriebe in keiner Weise, um eine sachgemäße Arbeits
vermittlung zu gewährleisten. Auch dort wird eine bessere 
Ausbildung der Beamten gefordert. Ferner sind die Kosten 
im Verhältnis zu den Leistungen viel zu groß und die 
Umständlichkeiten der Verwaltung mit ihrem übertriebenen 
Schreibwerk zeitraubend und kostspielig.

Der Ausschuß kommt schließlich zu dem Ergebnis, daß 
die Leistungen der Arbeitsnachweise unbefriedigend sind. 
Vor allem seien sie beim Volke allgemein unbeliebt, was 
daraus hervorgehe, daß die Gewerkschaften meistens von 
ihrer Benutzung absähen. Hier scheint allerdings der Umstand 
eine Rolle zu spielen, daß die Arbeitsnachweise vielfach 
Stellen vermitteln ohne Rücksicht darauf, ob der Lohn als 
ausreichend zu betrachten ist. Diese Bemerkung lenkt die 
Aufmerksamkeit auf eine große Gefahr des öffentlichen

Arbeitsnachweises, nämlich auf die Möglichkeit einer Ein
mischung in Lohnfragen, die natürlich unbedingt abzulehnen ist.

Im übrigen unterscheidet sich die Stellung der Arbeiter 
zu den Arbeitsnachweisen je nach der wirtschaftlichen Lage, 
in der sich die Arbeiter befinden. Für hochwertige und in 
der Regel gutorganisierte Arbeiter haben die Arbeitsnachweise 
nur geringen Wert. Für ungelernte und vielfach unorganisierte 
Arbeiter sind sie sozialpolitisch von erheblicher Bedeutung. 
Jedenfalls scheint auch in England bei den Arbeitern eine 
Betrachtungsweise vorzuherrschen, welche die Arbeitsnachweise 
zu sehr als eine Wohlfahrtseinrichtung und zu wenig vom 
rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus beurteilt.

Der Ausschuß setzt sich trotz der zahlreichen Bedenken 
für die Erhaltung der Arbeitsnachweise ein, weil sie für die 
Aufrechterhaltung der Arbeitslosenversicherung unentbehrlich 
seien. Dieser Grund ist aber auch der einzige, den er für 
die Aufrechterhaltung der Arbeitsnachweise geltend macht.

Diesem Bericht des englischen Ausschusses sollte bei der 
Behandlung des vorliegenden deutschen Arbeitsnachweis
gesetzentwurfes eingehende Beachtung geschenkt werden.

M a r k s c h e id e w e s e n .

Beobachtungen der Wetterwarte der Westfälischen Berggewerkschaftskasse im Mai 1921.
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1.5 
1,1 
2,1 
1,9
3.8
3.2
3.6
1.3
5.3 
3,1
4.0
2.0
2.4
4.1
3.5 
1,0
2.6
4.3
2.4
4.1

763,0 759,7

15.5
9.6 
9,5 
7,2
9.7

15.5
19.5
19.0
15.2
19.5
17.0
20.2
22.5
24.1 
24,6'
19.1
24.3
20.6
15.2 
21,6.
17.4
21.9
23.2
25.9
29.0
26.0
19.3
14.9
16.4
20.4 
23,0

5 N 3,0 5 V 12,5 N 0 7 10- 11 V
2 N 3,0 5 V 6,6 W N W 5 3- -4 N
0 V 3,1 12 N 6,4 N 6 5 -6 N
6 N 2,5 6 V 4,7 N O 4 3- -4 N
3 N 0,5 6 V 9,2 N 7 3- -4 N
5 N 1,6 6 V 13,9 S 5 4- 5 N
3 N 9,4 3 V 10,1 S 8 11 --12 V

11 V 14,0 2 V 5,0 S 7 11--12 V
5 N 10,8 12 N 4,4 S 5 12 -1 V
2 N 8,7 5 V 10,8 W 5 5--6 N
6 N 6,6 7 V 10,4 0 N 0 3 4- -5 N
5 N 6,8 6 V 13,4 0 5 7--8 N
4 N 9,9 6 V 12,6 0 5 4--5 N
4 N 11,0 5 V 13,1 S O 4 11 - 12 N
4 N 14,0 5 V 10,6 N N W 6 4 -5 N
5 N 10,0 7 V 9,1 N N 0 6 7 --8 V
4 N 9,8 5 V 14,5 O 4 4 -5 N
2 N 10,0 8 V 10,6 N 5 6 7 N
6 N 9,7 8 V 5,5 N O 4 1 -2 V
4 N 11,8 2 V 9,8 N N W 6 6- 7 N
5 N 8,4 3 V 9,0 N 0 5 2- -3 N
4 N 7,9 4 V 14,0 O N O 6 4- 5 N
5 N 9,1 5 V 14,1 O N 0 8 2 --3 N
4 N 10,6 6 V 15,3 N O 7 4 -5 N
3 N 13,8 6 V 15,2 W 4 3 - 4 N1 N 16,6 6 V 9,4 W 6 3 --4 N6 N 13,3 12 N 6,0 W 7 9--10 V2 N 10,9 12 N 4,0 W 4 7- -8 N5 N 7,0 6 V 9,4 SW  6 4 5 N6 N 12,6 12 N 7,8 S8 10 11 V5 N 12,0 3 V 11,0 S6 7- 8 V

3,3 18,9 9,0 9,9

0 2  
N O < 2 

N < 2 
N <r 2 
S < 2 

2
S 4 
S 4 

S O  < 2 
S < 2  

N O < 2 
S O 2 

S O < 2 
S O  < 2  
W < 2  

O N 0 3  
N < 2 
W < 2  

N O < 2 
W < 2  

N O <  2 
0 2  
0 2  

O  < 2  
S O < 2 

0 2  
N 2 
S 2 
S 2 
S 2 

S O < 2

I

6 —

9 N 
4 V 
4 V 
2 V 
12 N
I V 
7 N 
7 N 
9 V
II N 
6 V

V
V
V
V 
N
V 

1 V 
12 N 
4 V

- 10N  
10N 
9 N 
9 V 
12 N 
6 V 

- 1 0 N

7,7
3,4
3,3

0,3
19,6

0,2

6.5 
1,2
1.6

0,1

3,6
0,1

0,5

Monatssumme . . . . 
Mittel aus 34 Jahren (seit

51,3
58,5
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Magnetische Beobachtungen zu Bochum. Die westliche
Abweichung der Magnetnadel vom örtlichen Meridian betrug:

Mai
1921

um 8 Uhr 
vorm.

o | ,
um 2 Uhr 

nachm.
o

Mittel (annäherndes 
Tagesmittel)
0 1 >

1. 10 8,7 10 18,8 10 13,8
2. 10 8,1 10 17,2 10 12,7
3. 10 5,9 10 17,9, 10 11,9
4. 10 7,7 10 18,8 10 13,2
5. 10 6,0 10 16,6 10 11,3
6. 10 7,9 10 18,7 10 13,3
7. 10 8,4 10 17,4 10 12,9
8. 10 8,3 10 19,5 10 13,9
9. 10 5,9 10 23,9 10 14,9

10. 10 7,3 10 20,5 10 13,9
11. 10 7,9 10 16,9 10 12,4
12. 10 4,0 10 19,7 10 11,9
13. 10 9,0 10 19,9 10 14,5'
14. 10 8,5 10 12,9 10 10,7'
15. 9 35,7 10 15,9 9 55,8'
16. 10 22,9 10 8,4 10 15,7'
17. 10 7,6 10 15,9 10 11,8
18. 10 5,9 10 16,4 10 11,1
19. 10 4,9 10 16,3 10 10,6
20. 10 3,9 10 16,8 10 10,3
21. 10 12,3 10 20,3 10 16,3
22. 10 12,0 10 19,7 10 15,8
23. 10 9,3 10 19,0 10 14,1
24. 10 12,9 10 20,7 10 16,8
25. 10 12,2 10 21,2 10 16,7
26. 10 11,9 10 20,5 10 16,2
27. 10 11,1 10 18,2 10 14,6
28. 10 13,2 10 21,2 10 17,2
29. 10 10,8 10 19,4 10 15,1 '
30. 10 10,6 10 19,8 10 15,2
31. Beobachtungen ausgefallen

Monats
mittel 10 8,03 10 18,28 10 13,15

1 In der Zeit vom 13. bis 16. Mai wurde ein außergewöhnlich starkes 
magnetisches Gewitter aufgezeichnet. Die größte Schwankung der Magnet
nadel betrug 4° 15’.

V o lk s w ir t s c h a f t  u n d  S t a t i s t ik .

Gewinnung und Belegschaft des niederrheinisch-westfälischen 
Steinkohlenbergbaues im Mai 1921.

Mai 

1920 1921

Januar— Mai
insgesamt ±geg.1920 

1920 1921 B »/o

Arbeitstage . . . . 23 '/4 23 '/4 123 ‘/2 122 >/2 —
Kohlenförderung: 

insgesamt . 1000 t 7 092 6 955 33 566 38 782 +  15,54
arbeitstäglich ins
gesamt . . 10001 305 299 272 31 7 +  16,54

arbeitstäglich je Ar
beiter’ . . . ., t 0,64 0,55 0,57 0,59 +  3,51

Koksgewinnung: 
insgesamt . 1000 t 1 692 1 980 7 708 9 663 +  25,36
täglich . . 10001 55 64 51 64 +  25,49

Preßkohlenherstellung: 
insgesamt . 1000 1 288 331 1 301 1 749 +  34,44
arbeitstäglich 10001 12 14 11 14 +  27,27

Zahl der Beschäftigten2 
(Ende des Monats 
bzw. Durchschnitt): 
A rbeiter..................... 479 080 545 334 477 911 541 120 +  13,23
techn. Beamte . . . 18 527 18411
kaufm. Beamte . . . 8 373 8 099

1 Die Schichtleistung eines Arbeiters betrug im Jan. 1921 Febr. 1921
Gesamtbelegschaft............................................ 0,574
Gruppe a «Hauer und Gedingeschlepper) 1,347 1,377

- einschl. Kranke und Beurlaubte.

Roheisenerzeugung der Ver. Staaten im 1. Vierteljahr 1921.
Im 1. Viertel d. J. hat die Roheisengewinnung der Ver. 
Staaten einen außerordentlich starken Rückschlag erfahren, 
von 9,37 Mill. I. t in 1920 ging sie auf 5,94 Mill. 1. t oder um 
3,43 Mill. t =  36,65 °/0 zurück. Die Erzeugung hat sich von 
Monat zu Monat vermindert und war im März mit 1,59 Mill. t 
821 000 t =  34,01 °/0 kleiner als im Januar. Ihre Verteilung 
auf die einzelnen Monate ergibt sich aus der nachstehenden 
Zusammenstellung.

Monat 1919 
1.1

1920 
1.1

1921 
1.1

Januar ..................... 3 306 279 3 012 373 2 414 753
Februar..................... 2 943 347 2 984 257 1 929 394
März.......................... 3 088 023 3 375 768 1 593 542

zus. 1. Vierteljahr 9 337 649 9 372 398 5 937 689

Gewinnung und Außenhandel der Tschechoslowakei in Kohle 
im Jahre 1920. Im Jahre 1920 wurden in der Tschechoslowakei 
11,181 Millionen t Steinkohle gefördert gegen 10,384 Millionen t 
im Vorjahre. Die Gewinnung an Braunkohle betrug in der 
g l e i c h e n  Ze i t  19,696 Millionen t gegen 17,110 Millionen t. 
An Steinkohlenkoks wurden im letzten Jahr 1,431 Millionen t 
hergestellt gegen 1,393 Millionen t in 1919, an Preßsteinkohle 
70 734 t gegen 74 5891 und an Preßbraunkohle 163 5091 gegen 
154088 t. Auf die e i n z e l n e n  B e r g a m t s b e z i r k e  ver
teilt sich die Gewinnung wie folgt:

Bergrevier
Förderung

1919 1920
t t

Arbeiterzahl 

1919 1920

Schicht
leistung
1919

t
* Steinkohle

Prag . . . . 357 688 . 430 000 3 333 4 523 0,374
Schlan . . . 1 475 302 1 456 000 10179 10 808 0,523
Pilsen Mies 978 028 922 000 7 193 7 335 0,497
Komotau . . 333 2 000 15 68
Brüx . . . . 21 685 4 000 139 157 0,545
Kuttenberg. 346 819 408 000 2 865 3 508 0,426
Brünn. . . . 378 499 396 000 3 099 3 547 0,463
Mähr.-Ostrau 6 825 974 7 488 000 39 735 44 967 0,680

zus. 10 384 329 11 181 000 66 558 74 780 0,595
Braunkohle

Schlan . . . — 10 000 — 42 —
Karlsbad . . 3 716 163 4 404 000 9 751 11 401 1,433
Komotau . . 1 680 294 2 305 000 4 114 5 485 1,509
Brüx . . . . 8 701 012 9 590 000 20 758 23410 1,513
Teplitz . . . 2 598 199 2 874 000 6 355 7 571 1,304
Kuttenberg. 36 269 51 000 75 99 1,769
Budweis . . 402 100 20 42 0,110
Brünn . . . . 229 214 247 000 990 1 086 0,932
Mähr.-Ostrau ' 2 465 2000 4 3 2,836
Slowakei . . 145 994 211 000 1 614 2 579 0,327

zus. 17 110011 19 695 100 43 681 51 718 1,406

Die A u s f u h r  des Landes in mineralischen Brennstoffen 
gliederte sich ln den Jahren 1919 und 1920 wie folgt:

Stein
kohle

Braun
kohle Koks Preß

kohle

Gesamtausfuhr 1919 . . 1 068 335 2 686 217 188 621
1920 . . 1 134 124 3 426 851 273 650 52 158

davon nach:
D eutschland..................... 28 000 2 368 000 40 000
Ö s t e r r e ic h ..................... 522 000 1 059 000 142 000 12000
P o l e n ................................ 570 000 — 4 000 —
Jugoslaw ien ...................... 7 000 - 4000 — -
U n g a r n ........................... 5 000 5 000 --
Rumänien........................... 1 000 — 4 000 —
Ita lie n ................................ 1 500
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Kohlengewinnung des Deutschen Reiches im Monat April 1921.
Für den Monat April läßt sich die Steinkohlengewinnung

keine Zahlen vorliegen. Im einzelnen sei auf die folgende
Zusammenfassung verwiesen.

Ap r i l J a n u a r - A p r i l

E r h e b u n g s b e z i r k e Stein
kohle

t

Braun
kohle

t

Koks

t

Preß
stein- | braun- 

kohle
t 1 1

Stein
kohle

t x

Braun
kohle

t

Koks

t

Pr
stein-

ko
t

:ß-
braun-

ile
t

Oberbergamtsbezirk: 
Breslau: Niederschlesien 399 740 474 017 77 754 6 348 87 799 1 578 343 1 849 116 306 882 27198 315 787

„ Oberschlesien 8 308 529 4 744 700 228 72 387 —
H a l l e ............................... 2 950 4 915 895 _ — 1 560 975 14 592 19 089 324 — 1 799 4732 875
Clausthal.......................... 39 155 152 939 3 391 7 467 9 632 161 033 647 442 18511 30976 36220
D o r tm u n d ..................... 7 648 533 189 1 906 567 368 219 _ 30 842 187 1 374 7 551 008 1 417 906 —
Bonn (ohne Saarrevier) 480 218 2 934 538 126 282 13 308 659 320 1 951 189 11 419 307 556 548 48414 2 492 647

Preußen ohne Saarrevier . 1971 8 570 596 8 477 578 2 113 994 395 342 2 317 726 42 855 873 33 011 307 9133177 1 598 680 7577 529
1920 9 639 615 7 285 496 1 750 955 315 433 1 618 838 39 246 631 27 594 944 7 391 817 1 209279 5 886382

Berginspektionsbezirk: 
M ünchen.......................... 85 220 _ _ 331 866 _ _
Bayreuth.......................... 4 714 133 487 — 15 937 28 281 580 332 — 50066

Bayern ohne die Pfalz 1921 4 714 218 707 _ _ 15 937 28 281 912 198 -- — 50066
1920 6 687 198 272 — — 11 067 24 019 719 483 --- — 35114

Berginspektionsbezirk: 
Zwickau 1 und II . *. 186 541 16 604 323 736 916 __ 62 885 323
Stolberg i. E.................... 173 230 — — — — 646 673 -- — — —
Dresden (rechtselbisch) 35 991 137 269 — — 15818 138 033 549 946 — — 51088
Leipzig (linkselbisch) . — 573 216 — — 186 398 — 2 186 826 — — 656780

Sachsen ............................... 1921 395 762 710 485 16 604 323 202 216 1 521 622 2 736 772 62 885 323 707 868
1920 350 038 613217 12 346 — 139 715 1 388 654 2 479 192 46 836 107 514 801

Baden ................................ — — —. 52 187 _ — — — 199217 —
H e s s e n ............................... — 39 872 — 8 633 3 557 — 181 415 — 30905 6165
Braunschweig..................... — 278 202 — — 63 754 — 1 002 199 — — 228179
Sachsen-Altenburg . . . . — 545 201 — — 179 188 — 2120 113 — — 655615
A n h a l t ............................... _ 103 194 — — 12 497 — 395 552 — — 47 576
übriges Deutschland . . 14 233 — 19 340 1 706 — 56 494 — 68 923 6720 —
Deutsches Reich ohne Saarrevier 

und P f a l z .....................1921 8 985 305 10 373 239 2 149938 458 191 2 794 875 44 462 270 40 359 556 9 264 985 1 835 845 9272998
dgl........................................... 1920 10011 182 8 899 736 1 775 448 367 403 1 975 641 40 714 703 33 927 600 7 488 258 1 427083 7221 935
dgl. u. ohne Els.-Lothr. . 1913 14 231 367 7 258 044 2 516 193 501 286 1 818 192 57 392 072 28 176 021 10 076 618 1 937 511 6866.452
Deutsches Reich überhaupt 1913 15 821 006 7 258 044 2 668 455 501 286 1 818 192 63 379 455 28 176 021 10 660 315 1 937 511 6 866452

Die Entwicklung der Kohlengewinnung der wichtigsten Bergbaubezirke Deutschlands in den ersten vier Monaten d. J. ist 
in der folgenden Zusammenstellung ersichtlich gemacht.

Steinkohle Koks Preßsteinkohle Braunkohle Preßbraunkohle
davon davon davon davon davon

Monat ,ns- . O. B. B. Ober- ins O. B. B. ins O. B. B. ins insgesamt , Dort_ schle- gesamt Dort Schle gesamt Dort gesamt O. B. B. O. B. B. gesamt O. B. B.
mund sien mund sien mund Halle Bonn Halle

1920 i 1921 |1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 | 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 19201 1921

Januar . 
Februar 
März . 
April

10 329 12 009 6425 7819 2687 2814 1925 2350 1494
10 225 12 009 6637 7914 2414 2801 1916 2277 1499
10 150 11 460 6086 7460 2836 2693 1871 2442 1411
10 011 in00O

'
00 6262 7649 2595 1775 2150" 1365

in 1000 t
1900
1809
1935
1907

195 189 319 436 213 319 8643 10 071 . 14813 2775 1755
193 ! 225 362 478 263 366 8464 10 039 . >4834 . ! 2783 1827
214 240 379 472 256 364 7920- 9 876 . j 4527 . 2927 1665
160 | 367 4581 266 368 8900 10 3731 433214916 2474 1 2935 1976

2108 j . :
21171 . 
2254; . 
2795 1021 I

1038
1047
1087
1561

1 Ausschl. Oberschlesien.

Kohlenförderung Großbritanniens und der Ver. Staaten im 
1. Vierteljahr 1921. Der Rückgang der britischen und amerika
nischen Steinkohlenförderung um die Jahreswende, auf den 
in der Nr. 9 vom 26. Februar, S. 201, hingewiesen worden ist, 
hat sich im Verlaufe des 1. Vierteljahrs fortgesetzt und ver
schärft. Während die Steinkohlengewinnung Großbritanniens 
in den fünf Wochen vom 14. November bis 18. Dezember des 
Vorjahrs einen Wochendurchschnitt von 5,2 Mill. 1. t erreicht 
hatte, betrug sie im Januar im Wochendurchschnitt 4,6 Mill. 1. t, 
sank im Februar auf 4,3 Mill. I. t und erfuhr im März einen 
weitern Abschlag auf 3,7 Mill. 1. t. Des nähern ist die Ent
wicklung der Förderung G r o ß b r i t a n n i e n s  im 1. Viertel 
d. J. im Vergleich mit der entsprechenden Zeit des Vorjahrs 
in der folgenden Zahlentafel dargestellt.

K o h l e n f ö r d e r u n g  G r o ß b r i t a n n i e n s  
i m 1. V i e r t e l j a h r  1921 n a c h  W o c h e n .

Woche, endigend am 1920 1921
1. t 1. t

8. Januar 4 540 723 4 344 500
15. >> 4 902 906 4 897 700
22. )> 4 851 521 4 691 600
29. )> 4 S86 066 4 606 700

5. Februar 4 846 167 4 418 200
12. 4 897 311 4 345 400
19. i» 4 855 845 4 284 100
26. » 4 835 928 4 321 400
5. März 4 S52 427 4 259 000

12. >> 4 900 640 4 275 800
19. »> 4 872 642 4 240 400
26. >> 4 879 192 3 660 000

2. April 3 979 747 1 950 100
zus. 62101 115 54 294 900
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Anfang April kam der jetzt noch währende allgemeine 
Ausstand im britischen Steinkohlenbergbau zum Ausbruch, der 
die Kohlengewinnung alsbald zum vollständigen Stillstand 
brachte. Schon jetzt ist der durch ihn hervorgerufene Förder
ausfall auf mehr als 45 Mill. t anzunehmen, und dabei ist 
das Ende des Ausstandes immer noch nicht abzusehen.

Noch weit stärker als die britische Kohlengewinnung ist 
die Steinkohlenförderung der a m e r i k a n i s c h e n  U n i o n  
neuerlich zurückgegangen, wie sich ja überhaupt das Wirt
schaftsleben in diesem Lande in viel stärkern Schwankungen 
bewegt als in den europäischen Staaten.

K o h l e n f ö r d e r u n g  d e r  Ver .  S t a a t e n  
i m 1. V i e r t e l j a h r  1921 n a c h  W o c h e n .

Woche 
endigend 

am :

Weichkohle 
1920 | 1921

Hartkohle 
1920 | 1921 

1000 sh. t

insgesamt 
1920 | 1921

8. Januar 11 323 10 743 1 846 1 793 13 169 12 536
15. n 11 507 9 937 1 847 1 895 13 354 11 832
22. f f 10 464 9 198 1 757 1 819 12 221 11 017
29. 1t 10 594 8 525 1 839 1 998 12 433 10 523
5. Februar 10 010 8 132 1 451 1 985 11 461 10 117

12. 11 10 484 7 867 1 822 2 048 12 306 9 915
19. 9 513 7 493 1 504 2 010 11 017 9 503
26. 10 120 7 432 1 767 1 816 11 887 9 248
5. März 10 304 7 278 1 604 1 902 11 908 9 180

12. 10 277 6 901 1 648 1 926 11 925 8 827
19. 10 348 6 512 1 601 1 687 11 949 8 199
26. 11 015 6 467 1 921 1 564 12 936 8 031
2. April 9 715 5 797 1 314 | 1 157 11 029 6 954

zus. 135 674 102 282 21 921 | 23 600 157 595 125 881
In der ersten Dezemberhälfte waren noch etwa 14,9 Mill. 

sh. t Hart- und Weichkohle im Wochendurchschnitt gewonnen  
worden, Ende März ist demgegenüber die Wochenleistung 
auf 8 Mill. sh. t zurückgegangen. In der Zeit vom 26. März 
bis 2. April betrug sie noch nicht einmal 7 Mill. sh. t, doch 
rührt dieses geringe Ergebnis daher, daß in die betreffende

Zeit das Osterfest fiel. In der Hartkohlengewinnung bedeutet 
der Rückgang gegen den in der ersten Dezemberwoche 1920 
verzeichneten Höchststand von 2,1 Mill. sh. t eine Abnahme 
um beinahe ein Viertel. Die Weichkohlenförderung, die ja 
in erster Linie gewerblichen Zwecken dient, ist infolge des 
allgemeinen Darniederliegens des Geschäftslebens noch viel 
stärker in Mitleidenschaft gezogen; ihr Wochendurchschnitt gab 
von 12,8 Mill. sh. t in der ersten Dezemberhälfte auf 6,5 Mill. 
sh. t in der Woche vom 19.— 26. März nach, verlor mithin fast 
die Hälfte. Für das 1. Jahresviertel ergibt sich in der ameri
kanischen Weichkohlenförderung in 1921 gegen 1920 ein Ausfall 
von 33,4 Mill. t oder 24,62 °/0. Für die Gewinnung von Hart
kohle, die im 1. Viertel des Vorjahrs zeitweise unter sehr 
ungünstigen Verhältnissen litt, liegt dagegen noch eine Zu
nahme um 1,7 Mill. sh. t oder 7,66 °/0 vor. Veranschlagt man 
die Steinkohlenförderung der Ver. Staaten für das laufende 
Jahr auf Grund des Ergebnisses im 1. Vierteljahr, so berechnet 
sich eine Weichkohlenförderung von 410 Mill. sh. t und eine 
Hartkohlenförderung von 95 Mill. sh. t, das würde bei letzterer 
gegen 1920 eine Zunahme um 6 Mill. sh. t, bei Weichkohle 
dagegen eine Abnahme um 147 Mill. sh. t bedeuten. Es darf 
als ausgeschlossen erachtet werden, daß der Ausfall, den die 
Weltkohlenförderung im bisherigen Verlauf dieses Jahres durch 
die Gestaltung der Dinge in den Ver. Staaten und Groß
britannien erfahren hat, im Fortgang des Jahres ausgeglichen 
werden wird.

V e r k e h r s w e s e n .

Amtliche Tarifveränderungen. Deutscher Eisenbahn-Güter
tarif Teil II, Gemeinschaftliches Heft C I b (Stationstariftafeln). 
Seit dem 20. Mai 1921 sind die in dem Tarife für die Über
führung von Wagenladungen der angeschlossenen Werke usw. 
zwischen dem Bahnhof Osnabrück Gbf. einerseits und der 
Ladestelle Osnabrück Hafen anderseits vorgesehenen Ge
bühren auf 9 JC für Steinkohle, Braunkohle, Koks und Preßkohle 
aller Art erhöht worden.

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Kokser
zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Wageng
zu den Zechen,K 

kohlenwerken 
(W igen auf IC 

zurückf

rechtzeitig
gestellt

estellung
okereien u. Preß- 
ies Ruhrbezirks 

t Ladegewicht 
geführt)

gefehlt

Bre

Duisburg-
Ruhrorter

(Kipper-
lelstung)

t

instoffumscfi
in den
Kanal-

Zechen-
H ä f e n

t

lag

privaten
Rhein-

' t

Gesamt
brennstoff

versand
auf dem 

Wasserweg 
aus dem 

Ruhrbezirk
t

Wasser
stand 

des Rheines 
bei Caub

m

Juni 5. 
6.
7.
8.
9.

10. 
11.

Sonntag 
287 878
293 015
294 248 
297 392 
302 559 
297 790

\
/  102 670

63 940 
59167
64 021 
64 090 
72 386

14 491
14 499
13 443
14 513 
14 695 
14318

4 735 
20 332
19 842
20 258 
20 400 
20 378 
20 821

— 28 006 
31 549 
29 281
25 670
26 948 
26 728

24 008 
23 377 
23 164
23 494
24 154 
23 596

6 269
5 648
6 478
5 548
7 076
6 207

58 283 
60 574 
58 923 
54 712 
58178 
56 531

1,75
1,72
1,68
1.71
1.72 
1,69

zus.
arbeitstägl.

1 772 882
295 4SO

426 274 
60 896

85 959 
14 327

126 766 
21 128 —

168 182 
28 030

141 793 37 226 
23 632 6 204

347 201 
57 867

—

vorläufige Zahlen.

Über die Entwicklung der L a g e r b e s t ä n d e  in der W oche vom 4. bis 11. Juni unterrichtet die folgende Zusammenstellung.

Ko 
4. Juni 

t

lle
11.Juni 

t

Kc
4. Juni 

t

)ks 
11. Juni 

t

Preß 
4. Juni 

t

kohle 
11.Juni

t

zus.
4. Juni 11. Juni 

t t

an Wasserstraßen gelegene Zechen . . . .  
andere Z e c h e n ......................................................

9 012 
32 190

15 047 
51 101

28 920 
128 541

24 391 
108 541 3 249 3118

37 932 1 39 438 
163 980 162 760

zus. Ruhrbezirk. . . 41 202 66148 157 461 132 932 3 249 3118 201 912 | 202 198



M a r k tb e r ic h te .
Berliner Preisnotierungen für Metalle (in J t  für 100 kg).

6. Juni 13. Juni

El e k t r o l y t k upf e r  (wirebars), 
prompt, cif. Hamburg, Bremen

2150oder R o t t e r d a m ..................... 1994
R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 °/0 1580 1650-1675
Originalhütten w e ic  h b 1 e i . . 575-585 600
Originalhütten ro h z i n k , Preis

725-735im freien V erkehr..................... 675-685
Remelted-Platten z i n k .von han

430 -440delsüblicher Beschaffenheit 420
Originalhütten a l u m i n i u m  

98/99 %, in einmal gekerbten
2650Blöckchen..................................... 2525

dsgl. in Walz- oder Drahtbarren 2625 2750
| B a n k a - .......................... 4600 4650-4700

Z i n n  I S tr a its - .......................... 4500 4600-4650
( A ustral-.......................... 4500 4600-4650

Hüt t enz i nn,  mindestens 99 "/„ 4325 4350-4375
Rein n i c k e l  98/99 °/0 . . . . 4050 4100
A n tim  o n  -Regulus 99 % . . . 675 ' 700
S i l b e r  in Barren etwa 900 fein

(für 1 k g ) ..................................... 1050-1060 1125-1130
(Die Preise verstehen sich ab Lager in Deutschland.)

V e r e in e  u n d  V e r s a m m lu n g e n .

Hauptversammlung der Gesellschaft Deutscher Metallhütten- 
und Bergleute. Der Einladung zu der Tagung vom 28. Mai 
bis l.Juni in Frankfurt a. M. hatten die Mitglieder der Ge
sellschaft in sehr großer Zahl Folge geleistet. Dem Begrüßungs
abend am 28. Mai, dem der Kaisersaal des Römers und die 
anschließenden Prunkräume einen festlichen Rahmen gaben, 
war der Vortrag von Professor Dr. F r a n k e l ,  Frankfurt, 
» C h e m i s c h e  V o r g ä n g e  in f e s t e n  Me t a l l e n «  voraus
gegangen, den der Physikalische Verein den Teilnehmern bot. 
Darin wurde über die noch nicht abgeschlossenen Unter
suchungen des Vortragenden im Institut für physikalische 
Chemie berichtet, die sich besonders mit dem Duraluminium 
und der Frage nach der Natur der merkwürdigen und technisch 
wichtigen Veränderungen in festen Aluminiumlegierungen be
schäftigen. Er faßt diese innern Vorgänge als chemische 
Reaktionen auf und stellt sie in Gegensatz zu reinen Diffusions
vorgängen oder Modifikationsänderungen. Die von ihm ge
messene Geschwindigkeit der Umwandlungen vergleicht er 
mit der Geschwindigkeit eines reinen Diffusionsvorganges, 
der Diffusion von Gold gegen Silber, für die ein neues Ver
fahren ausgearbeitet worden ist. Eine Andeutung über den 
geplanten Fortgang der Arbeiten beschloß die bemerkens
werten Ausführungen.

Im großen Auditorium des Physikalischen Vereins begrüßte 
am nächsten Vormittag der Vorsitzende der Gesellschaft, Ge
heimer Bergrat Professor Dr. S c h i f f n e r ,  Freiberg, die Teil
nehmer der Hauptversammlung und gab der Trauer um den 
Verlust der im Laufe des verflossenen Jahres verstorbenen 
Mitglieder Ausdruck, wobei er die Namen und Verdienste von 
Dr.-Ing. F r a n k e  in Eisleben, Dr. A. H i r s c h  in Halberstadt 
und Dr. E. N o a h  in Berlin besonders hervorhob.

Nach dem vom Vorsitzenden erstatteten Geschäftsbericht 
ist die Mitgliederzahl der Gesellschaft auf etwa 1150 gestiegen 
und aus der umfangreichen Tätigkeit der Fachausschüsse zu 
erwähnen, daß sich der Chemiker-Ausschuß vorwiegend mit 
der Ausarbeitung von Normalverfahren für Schiedsanalysen 
für die Untersuchung von Erzen und Metallen, der Ausschuß 
für Erzaufbereitung mit Arbeiten beschäftigt hat, die auf die 
Möglichkeit der Verwendung der Schwimmverfahren für die 
Aufbereitung deutscher Erze und die weitere Verbesserung

der naßmechanischen Erzaufbereitung hinzielen. Die Gründung 
eines neuen Versuchsinstituts für Schwimmaufbereitung ist in 
Aussicht genommen.

Der Vorschlag, die satzungsgemäß ausgeschiedenen Mit
glieder des Vorstandsrates wiederzuwahlen und als neue 
Mitglieder Dr. Th. G o l d s c h m i d t ,  Essen, Bergassessor Dr. 
H e i n  h o l d ,  Eisleben, und Dr.-Ing. T a f e l ,  Neubabelsberg, 
zu wählen, fand die einhellige Zustimmung der Versammlung.

An die Geschäftsverhandlung schlossen sich die vor
gesehenen vier Vorträge. Zuerst sprach Oberingenieur PI a ß, 
Direktor der Lurgi-Apparatebau-Gesellschaft in Frankfurt, über 
» E l e k t r i s c h e  E n t s t a u b u n g  u n d  G a s r e i n i g u n g«. 
Er schilderte die Entwicklung des Verfahrens und erläuterte 
an Hand von Lichtbildern und vorgeführten Versuchen die 
Einrichtung und Wirkungsweise zahlreicher in Deutschland 
und im Auslande errichteter Anlagen. Seinen eingehenden 
Darlegungen sei entnommen, daß die zu reinigenden Gase, 
Nebel, Dämpfe oder Feuchtigkeitströpfchen durch ein Feld 
von hochgespanntem elektrischem Strom geführt werden. Unter 
den Einwirkungen des elektrostatischen Feldes laden sich die 
Teilchen elektrisch und scheiden sich an einer Niederschlags
elektrode aus; teils sinken sie auch durch Wirbelbildung oder 
Zusammenballung zu Boden. Die Hauptvorteile des Verfahrens, 
das erst seit einigen Jahren in Deutschland bekannt ist, aber 
schnell Eingang gefunden hat, beruhen neben dem mit ge
ringem Kraftaufwand erzielten hohen Reinigungsgrad auf der 
Möglichkeit, auch säurehaltige oder explosible Gase sowohl 
bei hoher Temperatur ohne Staub und Wärmeverlust als auch 
bei niedriger Temperatur in dampf- oder nebelförmigem Zu
stand zu reinigen. Die in den Gasen enthaltenen Teilchen 
werden meist trocken niedergeschlagen und sind also sofort 
wieder verwendbar. Da als Filter gewissermaßen die Kraft
linien des elektrischen Feldes dienen, enthalten die Anlagen 
keine der Brandgefahr oder starkem Verschleiß ausgesetzten 
Filterstoffe. Die bei der Naßreinigung oft schwierige Schlamm
wasserbeseitigung oder -klärung scheidet bei dem Verfahren aus.

Sodann behandelte Dr. F. W. F r a n  ke ,  Frankfurt, » Vo l k s 
w i r t s c h a f t l i c h e  F r a g e n  a u s  M e t a l l b e r g b a u  und  
- h ü t t e n w e s e n « .  Ausgehend von der allgemeinen Preis
entwicklung am Weltmarkt in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
führte er für die Preisentwicklung der Nichteisenmetalle nach 
dem Kriege folgende maßgebende Gesichtspunkte an: 1. Die 
meist überseeischen Erzeugungsländer sind durch den Krieg 
nicht oder wenig beeinflußt worden und haben Produktions
einrichtungen ausbauen können, w ogegen die Kaufkraft der 
Verbrauchsländer durch den Krieg erheblich geschwächt worden 
ist. 2. Während des Krieges sind von den Kriegführenden 
allenthalben große Reservebestände aufgestapelt worden, die 
nach Kriegsende den Friedensbedarf teilw eise decken konnten.
3. Die Heranziehung von billigen Ersatzstoffen. 4. Die Nicht
eisenmetalle sind durch den Krieg zum Teil nicht verbraucht 
worden, da sie als Altmetalle aus Kriegsgerät, Munition usw. 
wieder ausgebracht werden können.

Kupfer, Blei, Zink und Zinn stehen daher auch wesentlich 
unter Vorkriegspreisen, seitdem die Weltwirtschaftskrise einge
setzt hat. Die Gestehungskosten für Neumetalle sind angesichts 
der aus dem Krieg übernommenen großen Vorräte zeitweise 
ganz unmaßgeblich für die Preisentwicklung gew esen. Die 
in Kupfer vorhandenen besonders großen Bestände werden 
aber von starken amerikanischen Erzeugergruppen durchge
halten, die neuerdings die Gewinnung stark einschränken, 
nachdem alle ihre sonstigen Bemühungen, die Preise hoch
zuhalten, mißglückt und diese auf etwa 75 °/0 des Friedens
standes gefallen waren. Die Preise für Zinn, die ebenso wie 
die der ändern Metalle nach Kriegsende infolge des zunächst 
einsetzenden Friedensbedarfes sehr gestiegen waren, sind dann 
bis auf nahezu ein Drittel des erreichten Höchstpreises und 
damit zeitweise bis auf etwa 60 °/0 des Vorkriegspreises g e



18. J u n i  1921 O l j ü c k a u f 5 95

fallen. Dies steht auch im Zusammenhang mit dem Fall des 
Silberpreises, da die Gestehungskosten asiatischer Erzeuger 
in dieser Währung laufen. Bei Zink und Blei hat vor allem 
der anderthalbjährige Ausstand in Brokenhill als Gegengewicht 
gegen den Preisfall gewirkt; bei Blei auch der steigende 
Bedarf der chemischen Industrie. Immerhin sind auch diese 
Metalle erheblich unter den Vorkriegsstand gesunken. Be
merkenswert ist die gewaltige Zunahme der Erzeugung und 
des Verbrauches von Aluminium, die auch noch weiterhin 
anhalten dürfte.

Die Notwendigkeit der Außenhandelsorganisation hat un
mittelbar nach Kriegsende zweifellos Vorgelegen, nunmehr 
muß aber die Herstellung des freien Außenhandels verlangt 
werden. Auch die Preisvorschriften sind bei den starken 
Schwankungen der Valuta und der Weltmarktpreise praktisch 
kaum durchführbar. Abgesehen von allgemeinen Gründen 
spricht bei den Nichteisenmetallen für den Fortfall jeder 
Zwangsmaßnahme, daß diese Industrie seit jeher für die 
Erzversorgung auf das Ausland angewiesen ist und auch 
die Leistungsfähigkeit der Hütten meist den Inlandsbedarf 
übersteigt.

Die Sozialisierung von Bergbau und Hüttenwesen ver
spricht bei den Nichteisenmetallen besonders wenig Erfolg, 
vor allem, weil die Hauptvorkommen der Erze in über
seeischen Ländern liegen, wo an eine Sozialisierung nicht zu 
denken ist.

Im folgenden Vortrag » Ü b e r  d i e  T h e o r i e  de r  
F l o t a t i o n «  w ies Professor 1. T r a u b e ,  Dozent an der 
Technischen Hochschule Charlottenburg, darauf hin, daß es nur 
durch die vereinten Bemühungen von Wissenschaft und Technik 
möglich sein werde, dieses gegenwärtig so bedeutungsvolle 
Aufbereitungsverfahren hinreichend zu fördern. Er entwickelte 
die Theorie der dabei auftretenden Vorgänge und legte dar, 
daß es sich um ein Problem der Kolloidlehre handle. Unter 
dem Einfluß der Schwere sinken in Wasser suspendierte 
Teilchen von größerm spezifischem Gewicht allmählich zu 
Boden. Die Geschwindigkeit ist abhängig von der wirksamen 
Kraft, der Größe der Reibung sowie dem Radius der Teilchen. 
Durch Zusätze von Elektrolyten, wie Neutralsalzen, Säuren usw., 
kann man die Sedimentation nach Regeln der Kolloidlehre 
beschleunigen, durch andere Zusätze, wie Alkalien und ge
eignete Schutzkolloide, verlangsamen und durch Ölzusatz, 
Gaszuführung und Schaumerzeugung die Erzteilchen in die 
Oberfläche überführen. Die Adsorbierbarkeit des Öles hängt ab 
von der Grenzflächenspannung sow ie von der Oberflächen
aktivität der öligen Stoffe in bezug auf die betreffende Grenz
flächenspannung. Die Ölschicht von oft nur molekularer 
Stärke, welche die Erzteilchen ganz oder teilweise umhüllt, 
bildet das Bindemittel bei der Erzeugung von Erzflocken, die 
durch adhärierende Gasblasen in den Schaum übergeführt 
werden, dessen Beständigkeit von der Viskosität und Ober
flächenaktivität der schäumenden Stoffe und von den durch das 
Bindemittel zusammengehaltenen Erzteilchen beeinflußt wird.

Zum Schluß besprach Professor Dr. H a r r a s s o w i t z ,  
Gießen, » Di e  B a u x i t l a g e r s t ä t t e n  de s  V o g e l s b e r g e s  , 
die zu den Verwitterungslagerstätten gehören. Die Ober
hessischen Bauxite, die zurzeit das einzige Aluminiumerz 
Deutschlands darstellen, weisen einen erheblichen Gehalt an 
Tonerde neben Kieselsäure und Eisen und einen hohen W asser
gehalt auf. Die Bauxite kommen immer in Knollen und 
Blöcken vor und sind deutlich aus Basalten verschiedener 
Art und aus Basalttuff entstanden. Als eckige und angefressene 
Stücke, die zum Teil vollständig porös zersetzt sind, liegen 
sie zumeist in einer Roterde und werden vielfach von grauen 
und bunten Letten begleitet. D iese Letten und die Roterde 
haften den frischen Stücken mehr oder weniger fest an und 
müssen durch einen besondern W aschvorgang entfernt werden. 
Die Bauxitstücke sind durch tropische Verwitterung von

Basalten während der Tertiärzeit entstanden. Die Verwitterung 
hat die Alkalien und Erdalkalien fast ganz und die Kiesel
säure zum großen Teil entfernt, so daß z. B. ein Produkt 
von ungefähr 5,1 °/0 Si02, 71 \  A1203, 20,3 °/0 Fe203, 3,6 % Ti02, 
auf wasserfreie Substanz berechnet, vorliegt. Früher nahm 
man an, daß die Tonerde bei der Verwitterung restlos übrig
geblieben sei und der Bauxit einfache Verwitterungsrückstände 
darstelle. Die Untersuchung hat aber gezeigt, daß dies nicht 
der Fall und auch die Tonerde beweglich ist. Sie findet sich 
in Poren und Hohlräumen des Gesteins teils als Gel oder 
umkristallisiert zu derben Massen von Hydrargillit, reinem 
Tonerdehydrat, und läßt so die Wanderung erkennen. 
Weiter ist aber zu beobachten, daß sie offenbar auch ganz 
entfernt worden sein kann, denn ein großer Teil der Bauxite 
zeigt keine Andeutung mehr von der ursprünglichen Struktur 
des Basaltes, sondern ist vollständig umgewandelt und 
zersetzt sich schließlich in Roterde. Diese weist zwar freies 
Tonerdehydrat auf, jedoch ist es nur in geringer Menge 
vorhanden. Die gesamten Vorkommen der Bauxite liegen 
nicht auf primären Lagerstätten, sondern sind offenbar sämtlich 
umgelagert und aus Basalten entstanden, die schon vorher 
Alkalien und Erdalkalien verloren hatten. Daraus erklärt es 
sich, daß die Bauxite nie einen Kern von frischem Basalt in 
sich bergen. Während der Verwitterung hat in dem 
vegetationsarmen Lande eine starke Abtragung stattgefunden, 
so daß sich die eigentliche Verwitterungsrinde nicht anhäufte, 
sondern sehr schnell abgetragen wurde. Infolge dieser Ent
stehung liegen also nie größere Massen von anstehendem 
Bauxit vor. Die Lagerstätten sind nur zum Teil in ihrer 
ursprünglichen Form erhalten geblieben und weitern Um
lagerungen unterworfen gewesen. So finden sich Bauxit
lagerstätten verschiedensten Alters, tertiäre, diluviale und 
schließlich alluviale, die zum Teil deshalb wichtig sind, weil 
sie eine Häufung der Bauxitknollen herbeigeführt haben. Im 
Westen des Vogelsberges ist der Bauxit daher in weiten 
Gebieten verbreitet.

Der nächste Tag der Hauptversammlung war der 
Besichtigung verschiedener Frankfurter industrieller Werke 
und städtischer Anlagen gewidmet, während an den beiden 
Schlußtagen Ausflüge nach Friedberg und Wetzlar stattfanden, 
die den Teilnehmern willkommene Gelegenheit zum Besuch 
verschiedener Gruben, Hütten und Aufbereitungsanlagen 
boten. ____________

P a te n tb e r ic h t .

Anmeldungen,
die während zweier Monate in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
Vom 17. Mai 1921 an:

5b, 8. G. 50561. Gewerkschaft Werder, Hannover. Ein
stellvorrichtung für Bohrhämmer. 24. 3. 20.

5b, U . K. 73936. Philipp Kajanoff, Berlin. Gesteinbohr
maschine. 28. 7. 20.

5b, 13. M.69881. Julius Müggenburg, Essen. Vorrichtung 
zum Auffangen des Bohrmehls bei Gesteinbohrarbeiten. 30.6.20.

5 c, 4. P. 38177. Heinrich Stöcker, Bauünternehmung, 
Köln-Mülheim. Schachtauskleidung aus Eisenbeton. 4. 8.19.

10 b, 5. B. 92 435. Wolfram Boecker, Barmen. Verfahren 
zur Herstellung eines Bindemittels aus Algen, besonders Tang
arten, zum Brikettieren von Kohlenklein, Erz u. dgl. 17.1.20.

19 a, 28. M. 69412. Maschinenfabrik Hasenclever A. G., 
Düsseldorf. Auslegergleisrückmaschine. 25. 5. 20.

27 b, 4. H. 79585. Heirich & Co., Hannover. Vorrichtung 
zur Luftabscheidung bei hydraulischen Kompressoren. 8 .1 .20 .

27 d, 1. T. 21 376. Dr.-Ing. Hans Thoma, München. Ver
fahren zur Förderung kompressibler Flüssigkeiten mit Hilfe 
eines Strahlapparates. 15. 5. 17.

59 b, 1. U. 7395. Unchokeable Pump Limited, London. 
Kreiselpumpe mit einem einzigen Durchlaßkanal für die zu
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fördernde Flüssigkeit in dem Treibrad. 3. 3. 21. Groß
britannien 23. 4. 20.

81 e, 17. M. 71815. Maschinenfabrik Hartmann A. G., 
Offenbach (Main). Schlauch mit einer Auskleidung von in
einandergreifenden, kegelförmigen, durch Zapfen mitein
ander verbundenen Rohrstücken, besonders bei Luftförderern 
für Schüttgut; Zus. z. Pat. 336134. 14. 12. 20.

81 e, 25. St. 31 280. Fa. Carl Still, Recklinghausen. Vor
richtung zum Verladen von Koks aus Koksöfen in Kübel mit 
mittlerer Hängespindel. 24. 6. 18.

Vom 19. Mai 1921 a n :
1 b, 1. M. 70776. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln- 

Kalk, und Paul Henke, Köln-Deutz. Verfahren zur magnetischen 
Aufbereitung von Brennstoffrückständen. 18.9.20.

5a, 1. T. 24610. Olaf Terp & Cie. Tiefbohrgesellschaft, 
Böhlitz-Ehrenbergb. Leipzig. TiefbohreinrichtungfürSchwengel- 
freifall und Schwengelseilschnellschlag. 11. 11. 20.

5 a, 4. Z. 11 365. Paul Zirzow, Berlin-Schöneberg. 
Bohrrohrverbindung und Verfahren zum Verrohren von Tief
bohrungen. 6. 2. 20.

5 b, 13. R. 52 324. Karl Rahmöller, Herne (Westf.). Ein
richtung an Gesteinbohrhämmern zur Verhinderung des 
Staubaufwirbelns. 14. 10. 20.

5 c, 4. K. 71 854. Dipl.-Berging. Karl Kegel, Freiberg (Sa.). 
Verfahren zur Herrichtung von Grubenräumen für die Auf
speicherung von Druckluft. 30. 1.20.

20a, 20. Sch. 59617. Mathias Schug, Heringen (Werra). 
Umlegbarer Förderwagen-Mitnehmer. 19. 10. 20.

81 e, 15. K. 73 997. Hugo Klerner, Gelsenkirchen. An
triebsvorrichtung mit Schnecke und Schneckenrad. 5. 8. 20.

81 e, 17. H. 81 120. Wilhelm Hartmann, Offenbach 
(Main). Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten der einzelnen 
Absaugstellen von pneumatischen Förderanlagen. 28. 5. 20.

81 e 17. H. 83 179. Wilhelm Hartmann, Offenbach (Main). 
Sammelbehälter bei Saugluftförderern für Schüttgut. 20.11. 20.

81 e, 36. G. 41 375. Paul Gotthardt, Chemnitz. Silo für 
Kohle oder anderes Massengut. 25. 3. 14.

Versagung.
Auf die am 3. Mai 1920 im Reichsanzeiger bekanntge

machte Anmeldung
12r. K. 66003. Vorrichtung zur Destillation von Teer u. dgl. 

ist ein Patent versagt worden.

Zurücknahme einer Anmeldung.
Die am 21. Oktober 1920 im Reichsanzeiger bekannt

gemachte Anmeldung
5 b. M. 68049. Kettenschrämmaschine, 

ist zurückgenommen worden.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgemacht im Reichsanzeiger vom 17. Mai 1921.
4 a. 778147. Hugo Schneider A. G., Leipzig-Paunsdorf. 

Azetylengrubenlampe. 22. 4. 20.
5 b. 777 728. Konrad Naerger, Hohenlinde (O.-S.). Ab- 

sperrorgan für Druckluft mit Selbstschluß. 13 .4 .21.
5 c. 777 758. Georg Escher, Louisenthal (Saar). Nach

giebiger Abbaustempel. 23. 4. 21.
10a. 777600. Heinrich Nickolay, Bochum. Explosions

schutz für gasführende Leitungen, besonders Düsenleitungen. 
18. 4. 21.

12e. 777493. Telex Apparatebau-Gesellschaft m. b. H.,
Frankfurt (Main). Spiralförmige Ablenkbleche in Zentrifugal
staubabscheidern mit besonderer Krümmung. 2. 4. 21.

12 r. 778140. Engelbert Jungeblodt, Rauxel. Kühler, 
besonders für Waschöl. 26. 4. 21.

20 h. 777428. Maschinenfabrik Haibach, Braun & Co., 
G. m. b. H., Blombacherbach b. Barmen-Rittershausen. Vor
richtung zur Reinigung von Förderwagen. 15. 4. 21.

47 g. 777 578. Maschinenfabrik Westfalia A. G., Gelsen
kirchen. Selbstschluß für Preßluftleitungen. 12. 4.21.

80 c. 777906. Dipl.-Ing. Constantin Eglinger und Otto 
Kolb, Karlsruhe. Kammerofentür mit Schutzschild. 15. 9. 20.

Verlängerung der Schutzfrist.
Folgende Gebrauchsmuster sind an dem angegebenen 

Tage auf drei Jahre verlängert worden:
&27c.  678 585. Gebr. Klauder, Dresden. Exhaustorgehäuse. 

12. 3. 21.
27 c. 695 329. Dipl.-Ing. H. Föge, Hannover. Propeller

ventilator. 22. 4. 21.
81 e. 683105. Gebr. Hinselmann, Essen. Aufgabetrichter 

usw. 23. 4. 21.
Änderung in der Person des Inhabers.

Folgendes Patent (die in der Klammer angegebenen Zahlen 
nennen mit Jahrgang und Seite der Zeitschrift die Stelle seiner 
Veröffentlichung) ist auf die genannte Firma übertragen w orden:

5 d. 289020 (1916, 18). Orenstein u. Koppel A.G., Berlin.

Verlängerung der Schutzrechte.
Die Schutzdauer folgender Patente ist verlängert

820). 296477 (1917,
137). 35b. 299843 (1917, 
792). 50c. 274 729 (1914, 
358).
204).
272).
723).
470).

1 a. 273266 (1914, S.
289868 (1916, S. 

5 a. 286084 (1915, S. 
5b. 270391 (1914, S. 

290306 (1916, S. 
311 417 (1919, S. 
314113 (1919, S. 

5 c. 257175 (1913, S.
27c. 240844 (1911, S. 1935).

81 e. 257 409 (1913, 
264 239 (1913, 
266 282 (1913, 
268 590 (1914, 
273644 (1914, 
288938 (1915,

w orden:
S. 196). 
S. 652). 
S. 1059). 
S. 514). 
S. 1711). 
S. 1918). 
S. 120). 
S. 906). 
S. 1246).

Deutsche Patente.
4a  (52). 3 3 6 4 1 2 , vom 27. Februar 1920. G o t t l i e b

K o b u s  in L a n g e n d r e e r  (Westf.). M agnetverschluß fü r  
G rubenlampen.

Der Verschluß besteht aus drei unter Federwirkung 
stehenden, an verschiedenen Stellen des Lampenumfanges an
geordneten Bolzen, die durch doppelarmige Hebel in einem 
losen Zusammenhang stehen. Der Zusammenhang ist so be
schaffen, daß bei einem starken Stoß in Richtung eines der 
Bolzen die auf die benachbarten Bolzen wirkenden Federn ein 
Nachgeben des Bolzens und damit das Lösen des Verschlusses 
verhindern.

5b (9). 3 3 6 2 9 0 , vom 6. Juli 1919. W. S p r i n g e r ,
M a s c h i n e n f a b r i k ,  M e t a l l -  & E i s e n g i e ß e r e i  G. m. 
b. H.  in V a r e l  (Oldenbg.). Schräm stangenlagerung . Zus. z. 
Pat. 333150. Längste Dauer 27. März 1934.

Das aus zwei ineinanderfassenden Büchsen bestehende 
Lager der durch das Hauptpatent geschützten, zwei Lager 
aufweisenden Lagerung ist ebenso wie das zweite Lager als 
Kugellager ausgebildet.

5 b (9). 336  413, vom 28. Februar 1920. A r n o l d  Vö l k e r t z  
in M ö r s - A s b e r g .  Verfahren u n d  V orrichtung zu m  Schrämen  
von Kohle.

Nach dem Verfahren soll der mit stufenweise länger 
werdenden Messern c versehene fahrbare schwere Gußkörper a, 
dessen Fahrräder oder -rollen b schräg gelagert sind, am Ab
baustoß entlang gezogen werden. Die Schräglage der Fahr
räder oder Rollen ist so gewählt, daß die Messer bei der 
Längsbewegung des Gußkörpers gegen den Stoß gedrückt 
werden und in diesen einen Schram einschneiden. Es können 
auf gegenüberliegenden Seiten des Gußkörpers Rollen und 
Messer von stufenweise zunehmender Länge vorgesehen  
werden, so daß der Gußkörper am Ende des Arbeitsstoßes, 
nachdem er um 180° um seine Achse gedreht ist, in entgegen
gesetzter Richtung am Stoß entlang bew egt werden kann und 
dabei den Schram vertieft.
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5 c (4 ) . 336148 , vom 14. Mai 1918. He r m a n n  Sch war z  
in Kr a y  (Rhld.). Schellenband f ü r  einen zweiteiligen nach
giebigen Grubenstem pel.

Das Band besteht aus dem 
IZ-förmigen Bügel c und dem in vier
eckigen Aussparungen der Schenkel 
dieses Bügels gelagerten, im Quer
schnitt rechteckigen Bolzen d, der 
die offene Seite des Bügels schließt. 
Der in Verbindung mit dem Band 
die beiden ineinander verschiebbaren 
Teile a  und b des Stempels auf
einanderpressende Holzkeil /  wird 
bei der dargestellten Lage des Bolzens 
zwischen dem Stempel und dem Band 
eingetrieben. Soll der Stempel ge
raubt werden, so wird der Bolzen d  
mit Hilfe eines auf sein vierkantiges 
Ende e aufgesteckten Werkzeuges um 
90° gedreht, so daß er in dem Bügel 
hochkant steht. Bei dieser Lage des 
Bolzens übt das Band keinen Druck 
auf den Stempel aus, so daß dessen 
oberer Teil a in den untern Teil b 
hinabsinkt.

5d (9 ). 3 3 6 2 4 7 ,  vom 10. März 1920. S t e p h a n, F r ö 1 i c h 
& K l ü p f e l  in S c h a r l e y  (O.-S.). Vorrichtung zu m  A bspritzen  
von V ersatzgut u. dgl.

Hinter einer ein- oder mehrfachen Abspritzdüse oder einem 
Spritzkopf mit breiter Schneide ist ein durch einen Rost ab
gedeckter Auffangtrichter, an den ein Druckwasserförderer 
angeschlossen ist, so angeordnet, daß er das Gut, das von dem 
aus den Düsen oder dem Spritzkopf austretenden Druckwasser 
abgespritzt (gelöst) wird, auffängt und in den Druckwasser
förderer leitet. Dessen Rohr kann teleskopartig ausgebildet 
sein, so daß die Vorrichtung dem Fortschreiten des Abbaues 
entsprechend vorgeschoben werden kann. Außerdem kann 
das Betriebswasser für den Druckwasserförderer der die Spritz
düsen o. dgl. speisenden Leitung entnommen werden.

20a (14). 3 3 6 2 0 6 , vom 11. März 1919. G r e g o r  V o s e n  
in B l i e s h e i m b. Liblar. Greiferscheibe f ü r  Kettenschleppbahnen.

ln der Scheibe sind radial verschiebbare Greifklauen mit 
Hilfe eines vierkantigen Schaftes so gelagert, daß sie im un
belasteten Zustand über den Angriffsradius der Kette hinaus
ragen. Jede Klaue wird durch die von ihr zu erfassende Kette 
so weit in die Scheibe hineingedrückt, daß ihre radial zur 
Scheibe stehende Zugfläche sich an das in der Bewegungs
richtung vor ihr liegende Kettenglied anlegt. Die hintere Fläche 
der Klauen verläuft in einem Winkel zum Radius der Scheibe. 
Die Klauen werden nach Freigabe durch die Kette dadurch 
in der Scheibe nach außen geschoben, daß eine steilgängige 
Schraubenspindel, die in ein entsprechendes Gewinde des 
Klauenschaftes eingreift, durch eine feststehende Reibfläche, 
mit der ein auf der Schraubenspindel befestigtes Reibrad in 
Berührung kommt, gedreht wird.

24c (5). 3 3 6 2 5 4 ,  vom 14. Oktober 1919. S o c i é t é
A n o n y m e  F o u r s  & P r o c é d é s  i n L ü t t i c h .  W ärm eaus
tauschvorrichtung. Priorität vom 22. März 1919 beansprucht.

Die Vorrichtung (Winderhitzer o. dgl.) hat neben- und 
übereinanderliegende Kanäle, die gruppenweise miteinander 
verbunden sind, von den heißen Gasen durchströmt werden 
und aus Lochsteinen gebildet werden. Die Steine haben an 
der Grundfläche zwei vorstehende Rippen, mit denen sie auf 
je zwei benachbarten tiefer liegenden Steinen ruhen. Die 
Steine können auf der abern Fläche noch mit durch zwei 
Rippen gebildeten Rinnen versehen sein, in die je eine Rippe 
der beiden benachbarten höher liegenden Steine eingreift. 
Die Rippen der Steine sind außerdem mit Durchtrittsöffnungen 
für die die Kanäle umspülende zu erhitzende Luft versehen.

2 4 c (5). 3 3 6 3 5 0 , vom 11.Januar 1920. R u d o l f  V i I l e r s  
in D o r t m u n d .  Drehbare Regeneratorkam m ern.

Die Kammern sind paarweise so angeordnet, daß die 
Paare von einem Elektromotor um eine gemeinsame mittlere 
Achse gedreht werden können.

35b (1). 3 3 6 3 5 7 , vom 1. Februar 1919. 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.  in S i e m e n s s t a d t  b. Berlin. 
E inrich tung  zu r  Fernsteuerung von Elektrohängebahnen u. dgl. 
m it n u r  einer Schleifleitung.

Bei der Einrichtung wird der Fahrmotor durch Einschaltung 
der vollen oder stark verminderten Spannung im einen oder 
ändern Sinne geschaltet. Das Schließen der Steuerkontakte 
des Motors erfolgt durch Magnetsysteme (Relais), deren 
Sättigungsgrad bei voller oder verminderter Spannung ver
schiedene Stellungen ihres Ankers und damit die verschiedenen 
Schaltungen der Spulen der Steuerkontakte hervorbringt. Es 
können zwei Magnetsysteme mit verschiedenem Sättigungsgrad 
vorgesehen werden, deren Anker mechanisch miteinander ver
bunden sind.

40 a (18). 3 3 6 3 6 4 ,  vom 15. April 1916. A s h o v e r  M i n e s  
L i m i t e d  i n M a n c h e s t e r  (Engl.). M etallurgischer Ofen 

f ü r  die G ew innung von B lei nach dem Röst- u n d  Reaktionsver
fa h re n  im  stetigen Betriebe. Priorität vom 4. Mai 1915 be
ansprucht und anerkannt.

Der Ofen hat einen langen, von außen geheizten Arbeits
raum, in dessen hinterm Teil, der vom vordem Teil durch 
eine von oben her in den Raum ragende, den Durchgang 
der Beschickung durch den Raum nicht behindernde Zwischen
wand getrennt sein kann, eine geringere Wärme herrscht als 
im vordem Teil. Der hintere Teil ist mit regelbaren Ein- 
und Auslässen für L-.uft oder Verbrennungsgase versehen. 
Zum Einführen der Luft in den weniger warmen hintern Teil 
des Arbeitsraumes kann ein unterhalb der die beiden Teile 
des Raumes trennenden Wand angeordnetes, quer durch diesen 
Raum hindurchgeführtes, mit einem Regelventil versehenes 
Rohr dienen, das entsprechend gerichtete Austrittsöffnungen 
hat. Die Luft mit den Verbrennungsgasen kann durch eine 
Saugvorrichtung aus dem Raum abgesaugt werden, so daß 
keine wesentliche Menge der Gase in den vordem Raum treten 
kann. Die Sohle des Ofenherdes kann ferner mit Abschrä
gungen versehen sein, die das Absondern und Sammeln des 
geschmolzenen Metalles und der Schlacke erleichtern, und 
oberhalb der Sohle können Vorrichtungen zum Mischen und 
Befördern des Erzes und der Schlacke angeordnet werden.

4 6 d (5). 3 3 6 2 2 9 , vom 4. September 1920. F r a n k f u r t e r  
M a s c h i n e n b a u - A .  G. v o r m.  P o k o r n y  & W i t t e k i n d  
in F r a n k f u r t  (Main). E inrich tung  zu r  E rw ärm ung der D ruck
lu ft  f i i r  motorische Zwecke.

In den Arbeitsraum (Arbeitszylinder) der Motoren oder 
Werkzeuge ist ein Wärme abgebender Körper eingebaut.

4 6 d (11). 3 3 6 3 0 3 , vom 13. Mai 1919. Dr. W i l h e l m
G e n s e c k e  in B a d  H o m b u r g .  Verfahren zu r  A u sn u tzu n g  
von A bw ärm e bei Trocknungsvorgängen, besonders bei der B raun- 
kohlenbrikettfabrikation. Zus. z. Pat. 334082. Längste Dauer: 
5. Dezember 1933.

Die Wärme der Brüdendämpfe soll an Wasser abgegeben 
werden, das in feiner Verteilung in die Dämpfe eingespritzt 
wird. Das dadurch erhitzte Wasser soll dann in einen Ver
dampfer geleitet werden, aus dem der sich bildende Dampf 
zur weitern Verwendung, z. B. als Betriebsmittel für eine 
Abwärmemaschine, entnommen wird, während das Wasser des 
Verdampfers von neuem in die Brüdendämpfe eingespritzt 
werden kann.

78e (2). 3 3 6 3 2 0 ,  vom 20. September 1918. Kar l  Li er  
in B a h n h o f  T e u t s c h e n t h a l .  Verfahren zu r  E rhöhung  der 
Zündsicherheit von Sprengkapseln.

Die Zündschnur soll innerhalb der besonders geformten 
Zündkapseln umgebogen und an der Umbiegung mit Ein
kerbungen versehen werden. Dadurch entstehen in der Kapsel 
unmittelbar nacheinander Zündstrahlen von verschiedener 
Stärke, die ein sicheres Zünden bewirken.

7 8 e (4). 3 3 6  280, vom 26. Juni 1914. J e a n  H a r l é  in 
R o u e n ,  S e i n e - I n f é r i e u r e  (Frankr.). Zündschnur. Prio
rität vom 2. Juli 1913 beansprucht.
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Der Kern der Schnur, deren Umhüllung aus Stoff oder 
Metall bestehen kann, ist hauptsächlich von vollkommen ¡'clrjenl 
Tetranitropentaerythrit gebildet. Bei Verwendung einer Metall
umhüllung kann dem Tetranitropentaerythrit ein anderer, 
leichter schmelzbarer Explosivstoff beigegeben werden.

80c (16). 3 3 6 3 9 8 , vom 30. März 1920. E. C. L o e s c h e  
in B e r l i n - F r i e d e n a u  und E. W.  S t a l l  in B e r l i n -  
S t e g l i t z .  Beschickungsvorrichtung f ü r  Schachtöfen zum  
Brennen von Zement, Kalk, D o lom it u. dgl. oder zum  Agglomerieren 
vonE rzen. Zus.z. Pat.329170. Längste Dauer: 31 .Oktober 1934.

Die Vorrichtung besteht aus einer oder mehrern schwenk
baren Rutschen und ein oder mehrern unter diesen angeordneten, 
sich mit anderer Geschwindigkeit drehenden Verteilungstellern 
beliebiger Form.

87b (2). 336142, vom 5. Dezember 1919. A d o l f  S e l t n e r  
i n S i e g e n  (Westf.). Expansionssteuerung f ü r  durch D rucklu ft 
oder D a m p f betriebene Gesteinbohrmaschinen, B ohrhäm m er u nd  

■ Werkzeuge.
Für jede Seite des 

mit Auspufföffnungen 
e versehenen Arbeits
zylinders a  der Ma
schine ist ein beson

derer, ringförmiger 
Stufenkolben b vorge
sehen, der mit der 
kleinern ringförmigen 
Stirnfläche c die Zu
führung des ihm achs
recht zuströmenden 

Druckmittels zum Zylinder steuert. Der mit dem Zylinder in 
Verbindung stehende Teil des vor der kleinern Stirnfläche 
jedes Kolbens b liegenden Raumes ist durch einen Kanal mit 
dem Raum hinter der großem Stirnfläche des ändern Kolbens b 
verbunden. Infolgedessen wirkt die im Arbeitszylinder durch 
den Kolben d  verdichtete Luft so lange auf die kleinere 
Stirnfläche des den jeweiligen Kompressionsraum steuernden 
Steuerkolbens und auf die größere Stirnfläche des ändern 
Steuerkolbens, bis die entsprechende Auspufföffnung e des 
Arbeitszylinders vom Kolben d  freigegeben wird und beide 
Steuerkolben nacheinander umgesteuert werden.

B ü c h e r s c h a u .
Wasserkraftmaschinen. Eine Einführung in Wesen, Bau und 

Berechnung neuzeitlicher Wasserkraft-Maschinen und -An
lagen. Von Dipl.-Ing. L. Q u an tz ,  Stettin. 3., erw. und 
verb. Aufl. 141 S. mit 164 Abb. Berlin 1920, Julius Springer. 
Preis geh. 10 d l.
Nach einem einleitenden Überblick über das Wesen und 

die Bewertung sowie den Ausbau einer Wasserkraft lehrt der 
Verfasser die Grundlagen der Turbinentheorie. Von den Tur
binen selbst werden nur die herrschenden Bauarten, also die 
Francis-Turbinen und die für hohe Gefälle und kleine Wasser
mengen anzuwendenden Tangentialräder behandelt, letztere in 
erweitertem Umfange gegen die frühere Auflage1. Den Schluß 
bildet ein Abschnitt über die Wasserräder. Der Verfasser hat 
seine Aufgabe in einfacher Darstellung und mit elementarer 
Rechnung gut gelöst. Hf m.

Internationales Handbuch der Weltwirtschaftschemie (Chem.- 
Ökonomie) 1913/14-1919/20. Von Dr. W. A. D y es . Bd. I. 
Ausgabe D, 796 S. Berlin-Wilmersdorf 1921, Selbstverlag 

* des Herausgebers und Verfassers. Auslieferung durch 
Hopfsche Verlagsbuchdruckerei Gebr. Jenne, G. m. b. H., 
Wittenberg (Bez. Halle). Preis geb. \25 J t .
Der Herausgeber und Verfasser hat mit dem vorliegenden 

Buch ein Werk geschaffen, das in großzügiger und umfang
reicher Arbeit nahezu alle Fragen behandelt,deren Beantwortung

1 s. Glückauf 1911, S. 1938.

für das Gesamtgebiet der Industrien und Gewerbe, die mit 
der Chemie Zusammenhängen, Wert und Bedeutung besitzt. 
Da das Buch stets die neuesten Angaben des inländischen 
und besonders auch des ausländischen chemischen, technischen 
und wirtschaftlichen Schrifttums bringt, wird seine Benutzung 
für Chemiker, Kaufleute und Techniker in gleicher Weise 
nützlich sein. Dyes läßt die verschiedenen' Verfasser selbst 
häufig, und zwar in abgekürzter Form in ihrer Landessprache, 
zu Wort kommen.

Der Inhalt des ersten Bandes ist sehr vielseitig; er um
faßt Stoffe der anorganischen Chemie (z. B. Erze, Metalle, 
Legierungen) und der organischen Chemie (z. B. Häute, Leder, 
Gerbstoffe, Alkaloide, Farbstoffe). Obwohl im ersten Bande 
nur eine beschränkte Anzahl von Rohstoffen oder chemischen 
Erzeugnissen erschöpfend behandelt werden konnte, enthält 
er doch eine reiche Fülle von neuen Literaturhinweisen, sta
tistischen und wirtschaftlichen Zahlen und vielfach auch Patente, 
so daß Wissenschaftler, Chemiker und Kaufleute einen Über
blick über mannigfaltige andere Gebiete erhalten, die nicht zu 
ihrem Sondergebiete gehören.

Ein vorläufiges Verzeichnis deutscher Aktiengesellschaften, 
die unmittelbar oder mittelbar mit der Chemie Zusammen
hängen, sowie ein zweites und drittes von englischen und 
französischen Kaufleuten tragen dazu bei, das Werk zu einem 
Nachschlagebuch zu machen, das sowohl dem Gelehrten als 
auch dem Kaufmann über die neuesten Fragen der inter
nationalen Weltwirtschaft Auskunft gibt. Wi n t e r .

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
(Die Schriftleitung behält sich eine Besprechung geeigneter 

Werke vor.)
Ke il h a c k ,  Konrad: Lehrbuch der praktischen Geologie.

Arbeits- und Untersuchungsmethoden auf dem Gebiete 
der Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Mit Beiträgen 
von G. B e r g  in Berlin u. a. 2 Bde. I. Bd. 4., teilweise 
neubearb. Aufl. 560 S. mit 221 Abb. und 2 farbigen 
Doppeltaf. Stuttgart, Ferdinand Enke. Preis geh. 70 JC. 

K r u s c h ,  P.: Primäre und sekundäre Erze unter besonderer 
Berücksichtigung der »Gel-« und der schwermetallreichen« 
Erze. (Etude faite à la X lle Session du Congrès géologique 
international, reproduite du Compte-Rendu.) 12. S.

—, — : Über Adsorptions- und Adhäsionsmetasomatose und 
ihre Raumbildung. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift 
für praktische G eologie, 29. Jg., 1921, H. 1.) 5 S.

— : Der Gebirgsbau im holländisch-preußischen Grenz
gebiet von Winterswijk, W eseke, Buurse usw. (ein 
holländisch-deutscher Grenzgebirgsrest). (Sonderabdruck 
aus der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesell
schaft, Bd. 71, Jg. 1919, Monatsberichte Nr. 8 —12.) 11 S. 
mit 2 Abb.

K ur r e i n ,  Max: Meßtechnik. (Werkstattbücher für Betriebs
beamte, Vor- und Facharbeiter, H. 2.) 64 S. mit 143 Abb. 
Berlin, Julius Springer. Preis geh. 6 J t .

L e h n  er ,  Alfons: Tafeln zum Bestimmen der Mineralien 
mittels äußerer Kennzeichen. 72 S. Berlin, Vereinigung 
wissenschaftlicher Verleger, Walter de Gruyter & Co. 
Preis geh. 10 J t .

M a h l b e r g ,  Walter: Bilanztechnik und Bewertung bei 
schwankender Währung. 63 S. Leipzig, G. A. Gloeckner. 
Preis geh. 12 J t .

Mü l l e r , Ot t o :  Gewindeschneiden. (Werkstattbücher für Be
triebsbeamte, Vor- und Facharbeiter, H. 1.) 44 S. mit 
151 Abb. Berlin, Julius Springer. Preis geh. 5 J t .  

r e g e r ,  Ernst: Die Bearbeitung der Metalle in Maschinen
fabriken durch Gießen, Schmieden, Schweißen, Härten 
und Tempern. 5., überarb. Aufl. 386 S. mit 388 Abb. 
Leipzig, Dr. Max Jänecke. Preis geb. 33 M .

S c h u l e ,  W .: Technische Thermodynamik. Bd. I : Die für 
den Maschinenbau wichtigsten Lehren nebst technischen 
Anwendungen. 4., neu bearb. Aufl. 569 S. mit 225 Abb. 
und 7 Taf. Berlin, Julius Springer. Preis geb. 105 M .
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S c h w a i g e r ,  A.: Elektrische Förderanlagen. (Sammlung 
Göschen, Bd. 678.) 113 S. mit 30 Abb. Berlin, Vereinigung 
wissenschaftlicher Verleger, Walter de Gruyter & Co. 
Preis geh. 2,10 M ,  zuzügl. 100 % Verlegerteuerungs
zuschlag.

Strassers Taschenbuch der Wiener Börse 1921. 96 S. Wien I, 
Strasser & Co. Preis geh. 40 K.

T s c h i e r s c h k y ,  S.: Zur Reform der Industriekartelle.
"Kritische Studien. 96 S. Berlin, Julius Springer. Preis 
geh. 13,20 M .

Zeitschrift für Metallkunde. Hrsg. von der Deutschen Gesell
schaft für Metallkunde im Verein deutscher Ingenieure.
13. Jg. 1921, H. 7, April. Berlin, Verlag des Vereines deutscher 
Ingenieure. Für den Buchhandel Gebr. Bomtraeger. 

Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. Nr. 15 vom
9. April 1921. Sonderheft für Wärmewirtschaft. Berlin, 
Verlag des Vereines deutscher Ingenieure. Preis geh. 
10 j i ,  für das Ausland 25 M .

Z e i t s c h r i f t e n s c h a u .
(Eine Erklärung der hierunter vorkommenden Abkürzungen 
von Zeitschriftentiteln ist nebst Angabe des Erscheinungsortes, 
Namens des Herausgebers usw. in Nr. 1 auf den Seiten 20—22 

veröffentlicht, ‘ bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)
Mineralogie und Geologie.

D ie  E r z l a g e r s t ä t t e n  d e s  O t a v i b e r g l a n d e s ,  
D e u t s c h - S ü d w e s t a f r i k a .  II. Von Schneiderhöhn. 
Metall u. Erz. 22. Mai. S. 225'36*. Geologisches Auftreten, 
mineralogische Zusammensetzung und Lagerstättennatur der 
Erzvorkommen von Tsumeb-W est und an ändern Orten in 
der Nähe von Tsumeb. Geologische Position der Erzvor
kommen von Bobos. Sanderfüllte Dolomitschlotten mit Erz
konkretionen. Entstehung und Natur der Boboserze. Die 
geologischen Verhältnisse des Otavitales. Die Kupfererzlager
stätten von Guchab. (Schluß f.)

Bergbautechnik.
M i n i n g  p o s s i b i l i t i e s  i n A l b e r t a  a n d  a d j o i n i n g  

t e r r i t o r y .  Can. Min. J. 13.Mai. S. 379 82. Kurze Angaben 
über die "allgemeine geologische Lage des Gebietes sowie 
über die Vorkommen von Eisen, Kupfer, Talk, Glimmer, 
Salzen, Kohlen und Petroleum.

T in  m i n i n g  i n C o r n w a l l ,  E n g l a n d .  Von Briggs. 
Compr. air. Mai. S. 10077 80*. Kurze Angaben über den 
Zinnbergbau und die Aufbereitung der geförderten Erze.

N e u e  P r o b l e m e  de r  T e c h n i k  d e s  B r a u n k o h l e n 
b e r g b a u s .  Von Tübben. Braunk. 28. Mai. S. 113 8. Zu
sammenstellung der wichtigsten Fragen, _z. B̂  Wettbewerb 
zwischen Tage- und Tiefbau, neue Vorschläge für die Abbau
art im Tiefbau, Spülversatz im Braunkohlenbergbau, Normung 
von Materialien, Entwässerung des Abraums und der Kohle, 
unmittelbares Spül verfahren, Verbesserungen an Baggern usw.

N o t e s  on o p e n - c u t  mi n i ng .  Von Botsford. Min.Mag. 
Mai. S. 267,71 *. Fortschritte im Bau und in der Verwendung von 
Dampfschaufeln im Tagebaubetrieb auf Eisenstein und Kohle.

A n w e n d u n g  e l e k t r i s c h e r  E n e r g i e  v o r  Ort. Von 
Philippi. Techn. Bl. 28. Mai. S. 289/92*. Elektrische Anlagen 
in schlagwettergefährdeten Grubenräumen. Schlagwettersicher 
gekapselter Drehstrommotor mit verstärktem Gehäuse. Dreh
strommotor mit schlagwettersicher eingeschlossenen Schleif
ringen. Elektrischer Schüttelrutschenantrieb. Schlottergebläse.

T h e  u s e  o f  s c r a p e r s  i n m é t a l  m i n e s .  Von Eaton. 
Compr. air. Mai. S. 10065/75*. Eingehende Beschreibung der 
in amerikanischen Erzgruben neuerdings vielfach bei der Abbau
förderung gebrauchten Kratzschleppvorrichtungen in ihren ver
schiedenen Ausführungsformen. Die Vorrichtungen sind trog
ähnlich gebaut und werden durch Preßluft an einem Seil 
fortbewegt. Die Einrichtungen sollen sich bewährt haben.

C o n s i d é r a t i o n s  s ur  la p r é p a r a t i o n  m é c a n i q u e  
d e s  m i n e r a i s .  Von Lhéraud. Rev. Ind. Min. 15. Mai. 
S. 371/98*. Allgemein theoretische Betrachtungen über die 
Vorgänge beim Setzen unter Zugrundelegung verschieden
artiger Bedingungen. Gegenüberstellung der Trennung von 
Mineralkörpem nach der Größe und nach der Gleichfälligkeit.

BeschreibungderWirkungsweiseder Hancock-Setzmaschine und 
anderer Vorrichtungen. Allgemeine Erörterungen über die 
Schwimmverfahren. Beschreibung einiger Aufbereitungsstamm
bäume.

D ie  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  der  B r i k e t t e r z e u g u n g .  
Von Schölle. Mitteil. El.-Werke. Mai. H. 2. S. 130 6. Ab
leitung der Gleichungen für den Rohkohlenverbrauch bei der 
Brikettherstellung. Anwendung der entwickelten Gleichungen 
auf eine Brikettfabrik. Berechnung der Verluste bei der 
Brikettierung, deren geringer Betrag von 7,7 °/0 den Beweis 
liefert, daß eine wärmewirtschaftlich zweckentsprechend ein
gerichtete Fabrik sehr wirtschaftlich arbeitet

Ö 1 u m 1 a u f s c h m i e r u n g  f ü r  B r a u n k o h l e n 
b r i k e t t p r e s s e n .  Von Simon. Braunk. 28.Mai. S.11922*. 
Beschreibung der nach dem Patent Michaelis von der 
Maschinenfabrik Buckau gebauten Vorrichtung, bei der sämt
liche Ölfanggehäuse der Presse durch einen Lüfter unter 
gelinden Überdruck gesetzt werden und das Eindringen von 
Kohlenstaub durch die aus den Undichtigkeiten dieser Gehäuse 
austretende Luft verhindert wird.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
N e u e r u n g e n  an F e u e r u n g s a n l a g e n  f ü r  f e s t e  

B r e n n s t o f f e .  Vierteljahrsbericht. Von Pradel. Feuerungs- 
techn. 1. Mai. S. 133,7*. Rostbeschicker nach Kowitzke 8i Co. 
Schlackenbrecher der Siemens-Schuckertwerke. Zuggebläse 
nach Coorssen. Zur Hälfte ausschaltbarer Gliederkessel nach 
Ravenstein. Feuerbrücke für Wanderroste nach Pregardien. 
Wanderrost mit Vorfeuerung der Rhein.-Westf. Sprengstoff-A.G.

Ü b e r  R o s t b i l d u n g  in D a mp f k e s s e l n .  Von Bruhns. 
Z. angew. Chem. 27. Mai. S. 231/2. Gang der Untersuchung 
einer starken Rostbildung in einem Dampfkessel, die auf den 
gemeinschaftlichen Angriff von Kohlensäure, Salpetersäure und 
Huminstoffen zurückgeführt wird. Abhilfevorschläge.

D ie  W ä r m e p u m p e  u n d  i h r e  V e r w e n d u n g  z u m  
V e r d a m p f e n  v o n  Wa s s e r  und  w ä s s e r i g e n  L ö su n g e n . 
Von Claassen. Z. angew. Chem. 31. Mai. S. 233 5. Be
dingungen für den Betrieb einer Wärmepumpe. Ihr Kraft- 
und Dampfverbrauch. Berechnung des Gesamtdampfverbrauchs 
von Verdampfanlagen mit Wärmepumpen. Ableitung der 
Formel für die Berechnung des Dampfverbrauchs. Ver
gleichende Berechnung des Dampfverbrauchs und der ver
dampften Wassermengen an Hand eines Beispiels. Das 
Dampfstrahlgebläse zum Verdichten von Brüdendämpfen.

T h e o r i e  e i n e s  G a s m e s s e r s  für g r o ß e  G a s m e n g e n .  
Von Nitzschmann. Feuerungstechn. l.M ai. S. 137 40*. Grund
lagen eines Gasmessers in zwei Ausführungsformen, die auf 
der Verwendung des bei strömenden Gasen auftretenden 
Druckgefälles beruhen.

P r o g r e s s  i n s t a n d a r t i z a t i o n o f g e a r s .  Jr. Age. 
5. Mai.. S. 1183 6. Bericht über die Sitzungen der American 
Gear Manufactures Association in Cincinnati. Darlegung der 
Fortschritte auf dem Gebiete der Normung von Triebwerken 
und von Triebwerksteilen, im einzelnen von Kraftübertragungs
ketten und -Zahnrädern, Stirnrädern, Schraubenrädern, Stählen, 
Triebwerken für elektrische Bahnen, Schlüsseln und Schnecken
rädern. Plan der Herausgabe eines Normenbuches.

Elektrotechnik.
E i n -  o d e r  m e h r s t ö c k i g e  S c h a l t h ä u s e r .  _Von 

Probst. E. T. Z. 2. Juni. S. 585 8* Erörterung der Über
sichtlichkeit von Schaltanlagen bei verschiedenen Stockwerk
zahlen und der bei unübersichtlichen Anlagen vermehrten 
Möglichkeit von Fehlschaltungen. Anordnungen, um diese 
Fehlschaltungen auf das geringste Maß herabzusetzen.

D ie  P o l e r d u n g  m i t t e l s  E r d u n g s d r o s s e l n  a l s  
S c h u t z  g e g e n  E r d s c h l u ß s t r o m  u n d  d u r c h  i hn  
v e r u r s a c h t e  Ü b e r s p a n n u n g e n .  Von Bauch. E .T. Z.
2. Juni. S. 588 91*. Erdschluß ohne Erdungsspule und mit 
Nullpunkts-Erdungsspule. Theorie der Nullpunktserdung im 
normalen Betriebe. Allgemeines über Polerdung. (Schluß f.)

N e u e  A n o r d n u n g e n  für E r d s t r o m l ö s c h s p u l e n .  
Von Reithoffer. El. u.Masch. 22. Mai. S.2459*. Beschreibung 
und theoretische Behandlung neuer Formen von Löschspulen 
für Erdschlußströme der Gesellschaft für elektrische Industrie 
in Wien.
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C o n d e n s a t i o n  o f  z i n c  vap or. Von Ravner. Chem. 
Metall. Eng. 18. Mai. S. 885/9*. Versuche zur Bestimmung 
der Ausbeute an Zinkstaub, der aus einem Strom von CO, 
Wasserdampf oder N niedergeschlagen wurde. Aus den 
Ergebnissen folgt, daß mit wachsender Zinkdampfverdünnung 
der Staubentfall steigt und daß möglichst kurze Wege von der 
Retorte zur Vortage zu schaffen sind. Wasserdampf und 
Schwefel sind möglichst fernzuhalten, ebenso Stickstoff, da er 
mit Zink chemische Verbindungen eingeht und das Zusammen- 
ochmelzen verhindert.

Ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e s  C e r s  auf  d i e  E i g e n 
s c h a f t e n  d e s  A l u m i n i u m s  u n d  e i n i g e r  w i c h t i g e r  
L e g i e r u n g e n  v o n  L e i c h t  m e t a l l e n .  Von Schulte. 
Metall u. Erz. 22. Mai. S. 236/40*. Prüfung der Eigenschaften 
der Al-Ce-Legierungen. Prüfung des Cereinflusses auf die 
Eigenschaften einiger wichtiger Legierungen von Leichtmetallen. 
Einfluß des Cers auf die Verunreinigungen des Aluminiums.

A n w e n d b a r k e i t  d e r  K o h l e n s t a u b f e u e r u n g  in 
Me t a l l h ü t t e n .  Von Bulle. Metall u. Erz. 22. Mai. S .240/2*. 
Vorzüge und Nachteile der Kohlenstaubfeuerung. Erörterung 
der Möglichkeit ihrer Anwendung bei Flammöfen, Muffelöfen, 
Qefäßöfen und Schachtöfen unter Mitteilung amerikanischer 
Erfahrungen.

Ü b e r  d i e  M e t a l l u r g i e  d e s  E l e k t r o h o c h o f e n s .  
Von Dürrer. St. u. E. 2. Juni. S. 753/7*. Vergleich der 
metallurgischen Vorgänge im Elektrohochofen und im Blas
hochofen. Anteil der direkten und indirekten Reduktion an 
der Oesamtreduktion.

D e r  S i e m e n s - R e g e n e r a t i v - G a s - S t o ß o f e n  mi t  
F l a mme n t e i l u n g .  Von Sprenger. St. u. E. 2,Juni. S .749/53*. 
Beschreibung und Abbildungen des Stoßofens bei Anpassung 
an die verschiedensten Bau- und Oasverhältnisse, besonders 
bei Verwendung geringwertiger Gase.

D er u mg e k e h r t e  Har t guß.  Von Bardenheuer. St. u. E. 
26. Mai. S. 719/23*. Untersuchung verschiedener Proben um
gekehrten Hartgusses. Natur und Entstehungsbedingungen 
werden erörtert; durch künstliche Darstellung umgekehrten 
Hartgusses werden die Ergebnisse bestätigt.

D ie  S c h l e u d e r f o r m m a s c h i n e .  Von Beardsley und 
Piper. St. u. E. 26. Mai. S. 723/4*. Beschreibung und Angabe 
der ungefähren Leistung einer neuen, sich zwangläufig in 
gerader Linie vorwärts bewegenden Maschine.

F l ü s s i g e  B r e n n s t o f f e .  Von Czerny. Kali. l .Juni .
S. 184/7*. Kurze Betrachtungen über die Verteuerung reinen, 
dünnflüssigen Steinkohlenteeröls ohne Pechzusatz, gestreckten 
Steinkohlenteeröls mit Pechzusatz und mittelflüssiger Stein
kohlenteerheizöle. Ölbrenner und -Zerstäuber.

Ü b e r  di e  U m w a n d l u n g  der  K o h l e  in Ö l e - d u r c h  
H y d r i e r u n g .  I. Ü b e r  d i e  H y d r i e r u n g  v o n  K o h l e  
u n d  ä nde r n  f e s t e n  B r e n n s t o f f e n  mi t t e l s  N a t r i u m -  
f o r m i a t s .  Von Fischer und Schräder. Brennst. Chem.
l.Juni. S. 161/72*. Die für die Hydrierungsversuche ver
wandten Stoffe. Versuche *bei gewöhnlichem Druck haben 
ergeben, daß die Ölausbeute bei der Destillation rheinischer 
Braunkohle unter gewöhnlichem Druck bei 400° durch Zusatz 
von Natriumformiat wesentlich erhöht wird. Beschreibung der 
Versuche unter hohem Druck, die ebenfalls eine Erhöhung 
der Ölausbeute zur Folge hatten. Vergleichende Hydrierung 
von Kohlen, Torf, Holz, Lignin, Zellulose und Rohrzucker. 
Bericht über Versuche in größerm Maßstabe. Hydrierung 
von Braunkohle mit Hilfe eines technischen Präparates von 
Natriumformiat.

Z u s a m m e n s e t z u n g  v o n  H o c h -  u n d  T i e f 
t e m p e r a t u r t e e r e n .  Von Marcusson und Picard. Z. an- 
gew. Chem. 24. Mai. S. 201/4. Prüfung von Steinkohlenteer 
sowie von Braunkohlen-, Holz-, Ölgas- und Wassergasteer, 
wobei die Zerlegung der Teere in Einzelbestandteile in jedem 
Falle unter Vermeidung einer Destillation erfolgt ist. Es hat 
sich ergeben, daß durch Destillieren nicht nur asphaltartige 
Stoffe zerstört, sondern auch andere Körperklassen verändert 
werden.

A r g e n t i n i e n s  E r d ö l i n d u s t r i e .  Von Platz. (Forts.) 
Petroleum. l.Juni .  S.545/8*. Übersicht über die bisher aus
geführten Schürfarbeiten, deren Ergebnisse und Aussichten.
(Forts, f.)

Ü b e r  N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  
M i n e r a I ö I a n a 1 y s e u n d  M i n e r a 1 ö 1 i n d u s t ri e im 
J a h r e  1918. Von Singer. (Forts.) Petroleum. l.Juni. S..553/4. 
Neuerungen auf dem Gebiete der Benzindestillation. (Forts, f.)

B e i t r ä g e  z u r  V e r a r b e i t u n g  d e r  K a l i r o h s a l z e .  
Von Krttll. (Schluß.) Kali. l .Juni .  S. 187/91*. Löslichkeit 
und Lösungsgeschwindigkeit von Kieserit in Wasser und in 
Chlormagnesiumlauge. Löslichkeit und Lösungsgeschwindigkeit 
im doppeltternären System. Lösungsvorgänge beim Decken 
des Rückstandes.

Be i t r ä g e  zur G e w i c h t s a n a l y s e .  XVII. Von Winkler. 
Z. angew. Chem. 31. Mai. S. 235/6. Die Bestimmung des 
Zinks als Z n(N H 4)P Ö 4 ist der Bestimmung als Zn2 P20 7 
vorzuziehen. Kaliumsalze dürfen nicht zugegen sein.

Volkswirtschaft.
Ü b e r  d i e  B e d e u t u n g  d e r  s ä c h s i s c h e n  B e r g 

w e r k s i n d u s t r i e .  Von Venator. Metall u. Erz. 22. Mai.
S. 242/7. Zusammenstellung der wichtigsten wirtschaftlichen 
Angaben aus dem sächsischen Jahrbuch über den Erzbergbau, 
die Metallhüttenindustrie sowie den Stein- und Braunkohlen
bergbau des Landes im Jahre 1918.

Verkehrs- und Verladewesen.
N e u e  A n w e n d u n g s f o r m e n  d e s  B e c h e r w e r k 

e n t l a d e r s  f ür  K o h l e n g u t f ö r d e r u n g .  Von Herrmanns. 
Z. Dampfk. Betr. 27. Mai. S. 161/3*. Beschreibung von Becher
werksentladern verschiedener Bauart der Firma Heinzeimann 
und Sparmberg. Anpassung an besondere Geländegestaltung. 
Verbindung mit Siebeinrichtung und Förderband.

Verschiedenes.
N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  W a s s e r 

r e i n i g u n g  u n d  A b w ä s s e r k l ä r u n g .  Von Kausch. 
Wasser u. Gas. 27. Mai. Sp. 1021/6. Kurze Kennzeichnung 
der in der letzten Zeit geschützten Erfindungen auf diesem 
Gebiet.

P e r s ö n l i c h e s .
Die durch das Beamten-Diensteinkommensgesetz vom

17. Dezember 1920 neu geschaffenen Stellen für Oberbergräte 
als leitende Beamte bei den Oberbergämtern sind übertragen 
worden:

bei dein Oberbergamt in Breslau den Geh. Bergräten Z i e 
rn a n n , zugleich Vertreter des Berghauptmanns, H e i n k e  und 
B u n t z e l ;

bei dem Oberbergamt in Halle den Geh. Bergräten Otto 
K a s t ,  zugleich Vertreter des Berghauptmanns, und S ä t t i g  
sowie dem Oberbergrat D u s z y ń s k i ;

bei dem Oberbergamt in Clausthal den Geh. Bergräten 
Friedrich Kas t ,  zugleich Vertreter des Berghauptmanns, und 
S c h e r e r  sowie dem Oberbergrat H ü s e r ;

bei dem Oberbergamt in Dortmund dem Geh. Bergrat 
K a l t h e u  n e r ,  zugleich V ertreter des Berghauptmanns, sowie 
den Oberbergräten O v e r t h u n ,  S t o e c k e r ,  Dr. S c h l ü t e r  
und K a e t h e r ;

bei dem Oberbergamt in Bonn den Geh. Bergräten Loer -  
b r o k s ,  zugleich Vertreter des Berghauptmanns, u n d Ko e r f e r  
sowie dem Oberbergrat L i e s e n h o f f .

Dem Bergrat B e  11 i n g r o d  t 'v o n  dem Steinkohlenberg
werk Ibbenbüren ist unter Ernennung zum Oberbergrat die 
Stelle eines Mitglieds bei der Bergwerksdirektion in Reck
linghausen übertragen worden.

Der Direktor der Berginspektion in Lüneburg, Oberbergrat 
Ho f f ma n n ,  ist an das Salzwerk in Stetten versetzt worden.

Der Bergrat C a b o l e t  ist vom Bergrevier Gelsenkirchen 
an das Bergrevier Süd-Bochum versetzt worden.


