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Die Entwicklung des Kalibergbaues im OberelsaB.
Voa Bergassessor Dr.

Zu den schwersten Opfern, die der Friede von 
Versailles der deutsehen Volkswirtschaft auferlegt hat, 
gehort der Verlust des oberelsassischcn Kaligebietes 
nordlich von Miilhausen. Um 'einen MaBstab fiir die

E. K o h l ,  Berlin.

daraus der deutsehen Kaliindustrie neben der EinbuBe 
ihrer bisherigen Monopolstellung erwachsenden Schaden 
zu geben, sollen kurz die bisherige Entwicklung des 
oberelsassischcn Kalibergbaus und ihre Móglichkciten 

fiir die nachste Zukunft geschildert 
werden.

Von der G riindung bis zur frnnzOsi- 
sc lien  B esetzu n g .

A rt des V orkom m ens.
Bei Tiefbohrungcn auf Stein- 

kohle und Erdol in der oberelsassi
schcn Rheinebene erschloB der GroB- 
industrielle,Vogt im Jahre 1904 ein 
dem Mittelóligozan zuzurechncndes 
Kalisalzvorkommen. Nach und 
nach ergab śich, daB es sich um 
ein 5 5 0 -7 0 0  m tief liegendes, im 
allgemeincn auBerordentlich regel- 
maBig gelagertes Sylvinitvorkom- 
men handelte, Es besteht aus zwei 
durch ein rd. 20 m machtiges 
Steinsalz-Schiefer-Mittel getrennten 
Lagern und ist nach dcm Ergebnis 
der Tiefbohrungen bei einer im all- 
gemeinen elliptischen Form mit 
S W - NO gerichteter groBer Achse 
^ehr eng begrenzt (vgl die neben- 
stchendc tlbcrsichtskarte). Ob das 
Yorkommen mit dem auf badischem 
Gebiet z. B. bei Buggingen in 
708 m Tcufe erbohrten Kalilager 
von 4 m Machtigkeit zusammen- 
hangt, ist zweifelhaft. Dic Aus- 
dehntmg des obern Lagers betragt 
bei etwa l/15-m mittlcrer Machtig
keit rd. 84 qkm, die des untern bei 
einer durchschnjttlichen Machtigkeit 
von wenig rnehr ais 'i ,00 m an- 
nahernd 172 qkm. Hieraus bercch- 
net sich der Kalisalzvorrat zu rd. 
114- Milliarden t  Sylvinit mit 
3 5 0 -  375 Mili. t KgO.

Die nachstehenden Angaben 
und Anaiysenergebnisse veranschau-

______ F eldesgrenzen ---------- B egrenzung d e s o  bern d e s  untern  Kalilagers

O bersichtskarte des oberelsassischcn - Kaligebietes.
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lichen den Aufbau 
beiden Lager. 

A m elie I

und die Zusammensetzung der

Schichten

Kalisalz .

Steinsalz 
Schiefer .

Kalisalz .

Steinsalz

Kalisalz . 

Schiefer .

Kalisalz

Steinsalz

u n te re s  L ag e r (8. Sept. 1909) 
Machtigkeit 

im ganzen im einzelnen 
m

0,76

KCl-Gehalt

0,16
0,28

0,58

0,12

1,26

0,20

1,85

0,39

m
(0,41

■ ^  
27,5

0,15 50,3
[0,20 38,6

ro,i2 ■ 39,62
{0,18 58,17
[0,28 40/13

r0,35 56,64
0,30 40,38
0,15 45,32
0,46 20,24

f0,12 37,20.
0,15 53,40
0,25 54,44
0,20 41,60
0,32. 26,16
0,25 58,36
0,16 34,18 .
0,20 .40,68
0,20 . 36,37

— ' 10,80
zns. 5,60

M ax, u n te re s  L ag e r, 
im Schacht

Schichten Machtigkeit
m

Kalisalz . . . . 0,60
Schiefer . . .  . 0,15
Kalisalz . . . . 1,20
Schiefer . . 0,15
Kalisalz . . . . 1,60
Steinsalz . . . 0,50

zus. 4,20
in den Bauen {23. Jan. 1919)

Schichten Machtigkeit
m

Schiefer . . . .
Kalisalz . . . . 0,35
Steinsalz, Schiefer 0,16
Kalisalz . . . . 0,30
Anhydrit, Schiefer 0,15
Kalisalz . . . . 0,75
Mittel , . . ! . 0,13
Kalisalz . . . . 1,40
Steinsalz . . . . 0,95

zus. 4,19
Jo se f, u n te re s  L a g e r  

Schichten

Kalisalz ..................... .
Schiefer mit Anhydrit .

(im Schacht). 
Machtigkeit 

m
0,0S 
0,05 .

Jo se f , u n te re s  L a g e r  (im Schacht). 
. Schichten Machtigkeit

m
Kalisalz . . . , . r - 0,50
Steinsalz mit Anhydrit . 0,24
Schiefer ..................... .... . 0,40
Kalisalz .............................. j
Schiefer mit Anhydrit (0/19) i i ,84
Kalisalz . . . . . . , .
S chiefer................................ 0,20

.K alisalz . . . . . . . .  1,80
Steinsalz . . .......................  0,25

zus. 5,36 
E lsę , u n te re s  L ag e r (im Schacht).

Schichten Machtigkeit
m

K a l i s a lz .....................
Steinsalz mit Anhydrit (0/18)
Schiefer . ..................... (0,36).
Kalisalz ......................................
S c h ie fe r ..................... . (0,07)
Kalisalz ..................... (0,06)
Schiefer , . . . . . .  (0,09)
Kalisalz ......................................
Schiefer ......................................
Kalisalz . . . .  . . . .
Steinsalz . . -................... . . .

0,64

0,54

1,82

0,20
1,65,
0,32

zus.- 5,17 
A lex , u n te re s  L ag e r (im Schacht).

Schichten Machtigkeit
m

Steinsalz . . . . . 0,10
Schiefer . . 0,27
Sylvinit . . . . - . 0,56'
Steinsalz . . . . 0,20
Schiefer . . .  . 0,14 4,37
Sylvinit . . . . 1,65
S c h ie f e r ................. 0,12
S y lv i n i t ................. 1,70
Schiefer . . . , . 0,28

Steinsalz
T h e o d o r , u n te re s  L a g e r  (in den Bauen)

Schichten Machtigkeit
m

Schiefer mit Steinsalz 2,70
0,10

Sylvinit ..................... 0,50
S te in sa lz ..................... 0,10
Schiefer . . . . . . 0,10
S y lv i n i t ..................... 0,60 f4,00
S te in sa lz ..................... ,,0,10
S y lv i n i t ..................... 1,20
Schiefer . . * . . . . 0/10
S y lv i n i t ..................... 1,30

Steinsalz
A m elie II, o b e re s  L ag e r (2. Aug. 

Schichten Machtigkeit
m

Schiefer mit senkrechten Roh- 
salzschnitten . . . . . . . 0,34

1909).
KCI-Gehalt

o//o
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A m e lie 'I I ,  o b e re s  L a g e r  (2. Aug. 
Schichten Machtigkeit

Steinsalz m it vereinzelten ge- 
ringen Eihsprengungen von
Kaliśalz * .............................

Schiefer ............ .... . . .
Steinsalz mit Kalieinspren-

gungen .....................................
Schiefer . ..................................

1909).
KCl-Gehalt

%

Kaliśalz 1,30

1,68
0,10

0,34
0,23
0,070
0,095
0,065
0,080
0,055
0,075
0,070
0,045
0,070
0,035
0,060
0,060
0,035
0,060
0,080
0,060

0,070
0,070
0,040
0,060
0,500

Steinsalz mit Rohsalzlagen 0,4'2-|

U n te re s  L ager.

67.6 
61,8
63.2
63.8
59.0
26.9
28.7
26.9
58.4
40.6
39.7
54.5 
42,4
35.2
44.1
24.8 

/41,4 
\58,7
35.0
55.8
36.0 

/48,3
132.1 
0,62 
0,138

Max

°//o

Josef

%

Elsę

0//o.

Amelie
I / I I

%

Ttciohś- 
. land

o//o

Theo
dor
0//o

Alc.x

0/, -0
KCI 27,65 25,49 35,25 37,0 (52, l ) 1 23,1 38,0 32,6
NaCl 57,43 65,03 51,58 52,3 (45,4) 58,8 46,2 60,5
MgCL 0,36 0,08 0,18 2,8 (0,4) — : o,6 Spur
MgSO, — — — ~  ( - ) 0,8 _
CaSOt 1,92 2,63 2,78 2,6 (0,7) —, 4,0 3,4
h 2o 0,71 0,61 0,70 1,8 (0,5 1,6 0,8 --

Uniósł. 11,53 6,38 9,76 2,9 (0,6) 15,8 10,0 3,5
Der K20-Gehalt 

s c h i f i t t s a n a ly s e n :
ergibt sich aus folgenden D urch -

Kaliwerk Lager KjO-Gehalt
0/

M a x ................. unteres . . . . . .
%

. 22,30
M a x ................. o b e r e s ............................. 18,60
Josef ................. u n te re s ............................. . 20,80
Josef . . . . o b e r e s ......................... , . 24,65
E l s ę ................. un teres.............................. . 22,40
Elsę . . . . . oberes (im Schacht) . . . 26,50
Elsę . . . . . oberes (in der Strecke) . 19,00
Reichsland-West unteres . . ..................... 19,35

i  Dio K lanim cm  cnthalten dlp fiir das óbeto  Lager cćH«udvn 
Zatden.

;Kaliwerk Lager K20-Gehalt
%

Theodor . . . . unteres . . . . . . . . .  23,0
Theodor . . . .  oberes ..................................  26,4
Prinz Eugen . . unteres . . . .  . . . . . 23,0
Prinz Eugen . . oberes . . . . . . . .  . 22,0
A l e x .... o b e r e s ............................ .... . . . . 30,0

Das im Schrifttum. erwahnte Carnallitvorkommeń 
im Hangenden des untem  Lagers ist bisher nur ortlich 
auf Amelie I beobachtet worden und ohne praktisćhe 
Bedeutung. ,

E ig e n tu m s v e rh a ltn is s e .  S c liach te . B e te il i-  
g u n g sz iffe rn .

Das neuentdeckte Kalisalzvorkommen lenkte be- 
gieiflicherweise schnell die Aufmerksamkeit der nord- 
deutschen Kaliindpstrie auf sich, mit dem Erfołge, 
daB diese sich dank; der Gleichgiiltigkeit des dem In- 
dustriellen Vogt viel naher stehenclen elsassischen und 
franzosischen Kapitals binnen kurzem den groB ten Teil 
des Felderbesitzes1 gesichert hatte. So kam es, daB sich 
in ihn schon bald in der Hauptsache 4 Gesellschafts- 
gruppen teilten, und zwar die Deutschen Kaliwerke, Win- 
tershair und dic Rochlinggruppe, unter schwacher Be- 
teiligung des elsaB-lothringischen 'Staates, daneben die 
Kaliwerke. St. Thcreśe ais einzige elsassisch-franzosische 
Gesellschaft unter Fuhrung Vogts. Von dem Anlage- 
kapital von rd. 90 Mili. M entfielen etwa 55% auf die 
deutschen Beteiligten und den elsaB-lothringischen 
Staat, ungefahr 25% auf Franzosen und 20% .auf 
Elsasser.

In schneller Folgę entstanden die Schathte Amelie I/II 
bei Wittelsheim, Max bei Reichweiler, Elsę und Josef bei 
Wittelsheim sowie Marie-Luise urid Marie bei Staffelfelden 
der Deutschen Kaliwerke, Prinz Eugen und Theodor 
bei Wittenheim von Wintershall, Reichsland 0 /\V  und 
Anna I / I I  bei Wittenheim der} Rochlinggruppe sowie 
AIex und Rudolf bei Bollweiler und Ensisheim I / I I  bei 
Ensisheim der Kaliwerke St. Therese .(vgl. die Uber- 
sichtskarte).

Einzelangaben iiber die Schachte und ihre Forder- 
einrichtungen sowie iiber ihren Ausbau und die Teufe 
der von ihnen durchsunkenen Kalilager enthalt die 
Ubersiclit auf-Seite 208.

Von diesen Werken waren bereits vo'r Kriegsausbruch 
Amelie I, Prinz Eugen und Theodor so weit entwickelt, 
daB ihnen von der Verteilungsstelle die endgiiltige 
Beteiligungsziffer zugewiesen werden konnte. Reichs
land-West erhielt sie wahrend des Krieges vom 1. Jan. 
1916 ab mit 7,6861 Tausendsteln, wahrend alle 
iibrigen iiber die vorlaufige Quote nicht hinausgekom- 
men sind. Am 1. Sept. 1916 standen die Quoten wie 
folgt:
Amelie I  . . . . .. 8,8937 Marie-Luise . . . 2,3834
M a x ............................ 2,4155 Reichsland-Ost . 2,2934
Theodor -. . . . . 8,5179 M a r ie - ..2,4155
Elsę . . . .  . . . 2,2002 Alex . . . . .  .2,3383
Josef . •................... 2,1145 Reichsland-West 7,4950
Amelie II . . . .2,3834 R u d o l f . . .  . . .2,1145
Prinz Eugen . . . 7,4950
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Schacht Teufe !Durołl'iCUlC 1 meg8er

m m

Ai

Tubbinge

m

isbau

im ubrigen

Teufen des 
obem  i . un tern  

Kalilagers 

m  j m

Amelie I  . . .
■
609 5,5 0-120 M auerung

-
635,8-637,0 658,3-663/7

-
Amelie I I .  . . 572 4,5. 0-141 Mauerung

B eton
518-519,4

..
541-546

M a x .................. 557 4,5 0-228 M auem ng 495-496 514,7-518
E l s ę .................. 507 4,5 0-120 Mauerung 

Beton • 
M auemng 

Beton

469,7-470,6 490,3-495,5

Josef . . . . 547 4,5 0-196 501,2-502,1 520,4-525,9

Marie-Luise . . 664 4,5 0-215 Mauerung
Beton

M auemng
Beton
Beton

623,8-? 644,7-?

M arie. . . 700 4,5. 0-200 647,8-? 669,0-?

Prinz Eugen . 594 5,0 0-100 560-561 577,5-581,1
Theodor . . . 585 5,0 0-115 Beton 545,8-547 5J55-569,1

Reichsland .0  . 553 4,5 0-175 Beton __ 535,6-538,0
Reichsland W 557 4,6 0-143 Beton --- 531,6-534,8
A le x .................. 668 4,5 0-63

114-140
176-350

M auem ng
Beton

628,5-629,9 649-653,4

Rudolf . . . . •712 4,5 0 -? Beton 673—674,25 690-694,25
Ensisheim I 720 4,5 0-143

233-304
M auem ng — ■ v £?

Ensisheim II? 534 4,5 0-135 M auemng —■ ;■
von 

326 m 
ab 5,1

227-283
323-417

Anna 1 . . . 226 4,5 0-109 Beton —  - —
A nna II  . . 130 4,5 0-99. Beton — . .—

Fórdereinrichtungen

H aup tfó rderung : E lek tr. rd. 440 PS  D auerb tg . 
N ebenfórderung: D am pf rd. 800 ( ?) PS

D am pf rd . 800 (?) PS

Elektr. 555 PS1

E lektr. 550/970 P S '

E lek tr. 555 PS*

E lek tr. 355/700 PS 
H auptfórderung: E lektr. 355/700 PS 
N ebenfordem ng: E lek tr. 225 PS 
D am pf 800 PS
E lek tr. 320 PS D auerleistung1 
E lektr. 550/1000 P S 1

Abteufmaschinen

1 Zweltcr Motor yorgesehon. 2 Ffirderanlage wio auf Enslsholm I geplant.

Die Lagerstatte wurde von den bei Kriegsbeginn noch 
im Abteufen stehenden Schachtanlagen Ensisheim I 
bei etwa 820, I I  bei etwa 860 m und Anna I / I I  bei 
rd. 600 m erwartet. Alle 4 Schachte sind jedoch, nach- 
dem die Abteufarbeiten unter dein Kriege bei 720, 
534, 226 und 130 ni , eingestellt worden waren, ersoffen.

F o rd e ru n g .
Die Gesamtforderung der iibrigen Werke war, wie- 

die folgende Zusammenstellung zeigt, vor dem Kriege. 
erheblich gestiegen und hatte o h n c lh n  im Jahre 1914 
zweifellos 500 000 t weit ubęrscliritten Die Zahlen fiir 
1.918 lieBcn sich nicht ermitteln.

Die Mobilmacliung und dic Kampfe in der U m -. 
gebung von MiifHausen b rach ten ' fiir alle diese Werke

Betriebsunterbrechungen von mehr oder minder langer 
Dauer. Auf Josef und Elsę, dic der spatern Front am 
nachsten lageń, konnte der Betrieb nicht wieder auf- 
gen om men werden. Ebenso blieb er auf Alex und 
Rudolf, von denen dic letztere Anlage erst kurz vor

■ Kriegsausbruch mit der Aus- und Vorrichtung begonnen 
hatte und gerade im Umbau des Schachtturm.es begriffen 
war, eingestellt, und die Werke ersoffen. Ais Alex im 
weitern Verlaufc des Krieges (1915) zwecks Wieder- 
inbetriebnahmc gesumpft wurde, waren die StóBe im 
untern Teil des Schachtes auf etwa 70 m HóKe hinter- 
spiilt und die untersten 60 m der Schachtmauer nebst 
einem groBen Teile der. Strecken vollstandig zu Bruch 
gegangen. Schacht und Fullorter muBten in auBer- 
ordentlich schwieriger, sich bis zum Waffenstillstand

190.9 1910
: " '

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917

Amelie I / I I ............................................

Elso \
Josef /
Marie-Luise (
Marie j  '
Prinz Eugen \
Theodor /
Reichsland O / W ...............................
A leś
Rudolf ......................................................

-
i
, 38 482 102 644 128 910 

7 803
524

137 876 
35 656
45 540 

16 714

53 335 
23 048
47 023 

30 280

14 434 ; 
2 250 ;

10 914

37 086 

26 130,

43 378 

32-045

— “ 95 216 .78 488 45 390 ■ 90 623 159 044

", ' -
. - •

15 103 
1 600 

■ 2 636

38 847 
24 310 

—

41 304 50 335 
300

81 8.78 
3 877

Z U S . • — i  38 482 102 644 13.7 243 i 350 341 325 880 114 358 .204 474 320 223
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hinziehender Arbeit wiederhcrgestcllt werden, worauf 
nach Aufwaltigung oder Umfahrung der ersoffenen 
Strecken die Kalifórderung gegen Kriegsende wieder 
aufgenommen werden konnte.

Amelie I  begann zwar nach kurzer Pause wieder mit 
der Forderung, mufite sie aber wegen der Frontnahe 
schon 1915 aufs neue einstellen. Die andern Werke 
konnten ihren Betrieb wahrend des ganzen Krieges 
aufrechterhalten, allerdings unter mannigfachcn 
Schwierigkeiten, wie Arbeitermangel und BeschieBung, 
die naturgemaB bei den weiter zuruckliegenden Gruben 
Prinz Eugen, Theodor und Reichsland wesentlich ge- 
ringer waren ais bei den vordern Max, Marie-Luise 
und Marie.

R o h sa lz m iih le n . C h lo rk a liu m fa b r ik e n .
Mit Ausnahme von Josef, Marie-Luise, Rudolf und 

den 4 Abteufschachten sind alle Anlagen mit Rohsalz- 
miłhleń versehen. Auf Josef, Marie-Luise und Ensis- 
heim I sind sie, z. T. schon seit der Vorkriegszeit, in 
der Aufstellung begriffen. Die letztgenannte Anlage 
diirfte inzwischen fertig geworden sein. An Bauarten sind 
die von Humboldt in Kalk, Sauerbrey in StaBfurt, 
Nagel & Cie. in Hamburg und Lutter in Braunschweig 
vertreten.

Chlorkaliumfabriken waren vor dem Kriege auf 
AmelieI, Reichsland und Theodor in Betrieb; auf dem 
letzten Werk jedoch nur eine vorlaufige Anlage. 
Wahrend des Krieges sind keine neuen Fabriken hinzu- 
gekommen, obwohl sie vor dem Kriege auf den meisten 
Anlagen in Aussicht und auf Marie, Alex und Amelie I I  
bereits in Angriff genommen worden waren.

Die bestehenden Chlorkaliumfabriken sind wie auf 
allen Sylvinitwerken in ihrer Anlage sehr einfach.

Ihre Ausfiihrung ist auf den einzelnen Werken ver- 
schieden und nach und nach den gemachten Betriebs- 
erfahrungen entsprechend nach mehrern Richtungen hin 
vervollkommnet worden. Veranlassung dazu gab in der 
Hauptsache der Tongehalt des Sylvinits, der anfanglich 
gróBere Schwierigkeiten bćreitete. .

Irgendwelche Nebenerzeugnisse werden nicht ge
wonnen.

B e le g sc h a ft. U n te rb r in g u n g . L ohne.
Die Belegschaft. der Werke setzte sich vor dem Kriege 

zum groBen Teil aus nord- und mitteldeutschen Kali- 
bergleuten, im iibrigen aus wenigen elsaB-lothringischen 
Steinkohlen- und Erzbergleuten, dafur um so mehr aus 
bergfremden Handwerkern, Industriearbeitern, Bauern 
und Winzern zusammen. Sie zahlte im zweiten Viertel- 
jahr 1914 1879 Mann, davon 1144 unter, 735 uber Tage.

Die Unterbringung der zugezogenen Beamten und 
Arbeiter m it ihren Familien stieB auf erhebliche Schwie
rigkeiten; daher muBten schon wahrend des Abteufcns 
Werksansiedlungen errichtet werden. Bei Kriegsbeginn 
waren Wohnimgen fiir insgesamt etwa 150 Familien, 
Einzelzimmer und Schlafhauser fiir rd. 200 Junggesellen 
vorhanden. Wahrend des Krieges ist die Zahl der 
Wohnungen auf nahezu 200 gestiegen.

Die Lohne standen im 2. Vierteljahr 1914 durclr- 
schnittlich auf 4,79 M, fiir die Hauerschicht, auf 4,27 M 
fiir die Schicht im Gesamtdurchsclmitt. Wahrend des 
Krieges zogen sie an und erreichten im 3. Vierteljahr 1918
12,07 und 9,43 M. Fiir das 4. Yierteljahr, das die Be- 
setzung des Elsasses durch die Franzosen brachte, 
waren zuverlassige Angaben nicht zu erhalten, jedoch 
steht fest, daB im allgemeinen eine weitere Steigerung 
der Lohne eingetreten ist. (SchluB f.)

Der Sicherheitsfaktor der Fórderseile nach den Ergebnissen der Seilstatistilc.
Von Dr.-Ing. O. S p e e r f, ehemaligem Leiter der Seilprufungsstelle der Westfalischen Berggewerkschaftskasse in Bochum.

(SchluB.)

. W e ite re  E rg e b n is s e  d e r S e i ł s ta t i s t ik .
Abgesehen von dem vorstehend behandelten Zweck 

gebeh die Zahlentafeln 8 —15 eine Reihe von Winken 
und Belehrungen.

In  der Seilfahrtkommission war die Frage aufgeworfen 
worden, ob bei Fórderungen m it Unterseil eine hohere 
Sicherheit gefordert werden solle ais bei Fórderungen 
ohne Unterseil. Die Berichterstatter iiber diesen Punkt 
verneinten die Notwendigkeit. Die Berechtigung dazu 
geht deutlich aus den Zahlentafeln hervor, ferner auch 
die Tatsache, daB Fórderseile bei den Fórderungen ohne 
Unterseil sogar weit mehr leiden und viel weiter in ihrer 
Sicherheit zuriickgehen ais bei den Fórderungen mit 
Unterseil.

Aus der Zahlentafel 8 a ist ersichtlicli, daB eine lange 
Lebensdauer der oberschlagigen Trommelseile nicht etwa 
immer durch besonders hohe Anfangsicherheit erzielt 
m rd ; im Gegenteil haben gerade diejenigen Seile, die 
mit der yerhaltnismaBig geringsten Sicherheit aufgelegt

worden sind, die langste Aufliegezeit erreicht. Der Ab- 
fall an Sicherheit wachst natiirlich mit der Lebensdauer, 
bleibt aber mit einer Ausnahme, bei der er 1 5 -1 6 %  
betragt', unter 11%.

Leistung und Aufliegezeit stehen natrirlich in einem 
gewissen Zusammenhang; man erkennt (s. Zahlentafel 8b), 
daB die Śeile mit den geringsten Leistungen auch die 
kurzeste Aufliegezeit aufweisen, die Seile m it den gróBten 
Leistungen dagegen die langste Lebensdauer. Bei den 
Seilen mit den geringsten Leistungen (unter 60 tkm) 
und mit Aufliegezeiten unter 400 Tagen sind die Anfang- 
sicherheiten yerhaltnismaBig hoch gewahlt worden, nam- 
lich 9,1 -  9,4fach fiir Lastenforderung und 11,7 -  il,8fach 
fiir Seilfahrt. Der Abfall an Sicherheit wahrend der 
Aufliegezeit ist sehr gering (0 ,5 -4 ,5% ), trotzdem łiat 
man die Seile schon nach 241 -  373 Tagen abgelegt; 
vermutlich sind also in diesen Fallen, da die Zugfestigkeit 
der Drahte beim Ablegen noch gut war, die Biegungs- 
verhaltnisse ungrinstig gewesen. ■ Hierbei nutzt, wie ich
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1
2
3
4
5 
0
78 
9

10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6 
7 
S 
9

10
11
12
13
14
15
16

Zalilentafel 8.
S ic h e rh e i te n , L e is tu n g e n , T eu fen  u n d  L e b e n s d a u e r  d e r F O rd erse ile . 

Trommelforderung mit Unterseil, oberschlagige Seile.

Nr. Aufliegezeit

Tage

Anzahl
der
Seile

L astenfórderung

Anfang-
sichsrheit

End-
sicherheit % Anfang

sicherheit

Seilfahrt

End- i 
sicherheit!

o//o
Leistung

tkm

Teufe j Aufliege 
zeit

Tage
a. Geordnet nach der Lebensdauer.

1‘ bis 199 ■ 3 9,4 9,3 101 .
2 2 0 0 -  399 18 9,0 8,7 103,5
3 4 0 0 -  599 20 9,1 8,5 106,6
4 6 0 0 -  799 11 9,4 8,6 109,2:
'6 8 0 0 -  999 4 8,6 7,9 109,5

115,26 1000-1199 5 9,9 8,6
7 ' 1200-1399 4 8,4 ■ 7,6 110,6
8 1400-1599 1 8,6 7,8 110 2

12,5 12,5 100 72,5 390 174
11,7 11,3 ■103,5 104,3 431 305
11,4 10,8 .106,6 153,6 ; 478 492
11,5. 10,5 109,8 176,5 ' 456 714
10,9 9,9 109,7 212,1 i 535 932
11,7 10,1 115,8 181,7 j 426 . 1101
10,3 9,3 111,1 277,8 1 421 1239
10,5 9,5 110,6 345,8 500 1523

Leistung
tkm b. Geordnet nach der Leistung,

bis 19 -> 9,4 9,0 104,5 11,7 11,2 104,5 11,3 j 50020 ,- 39 il 9,1 9,0. 101,1 11,8 11,7 100,8 37,3 | 364
40—̂f>v« 5 9,3 9,2 100,8 11,7 11,6 100,5 51,4 388
6 0 - 79 8 9,3 . .8,8 105,1 11,7 11,1 105,7 . 72,3 i 405
8 0 - 99 7 9,9 - 9,5 104,2 12,3 11,8 104,6 85,6 : 3841 0 0 - 119 5 * 8,9 8,0 111,5 11,2 10,1 111,5 109,5 : 446120 —139 ; S 8,9 W 109,7 11,3 10,4 109,2 131,7 | 433140 — 159 8 8,8 8,3 106,1 11,4 10,7 106,8 147,8 410160 —179 3 9,3 7,7 120,2 11,5 ■9,6 120,2 173,9 I 488180 —199 -2 9,4 9,2 102,2 11,7 11,4 102,7 194,5 i 4962 0 0 - 249 ■ 5 ’ 9,1 8,3 109,9 11,3 10,4 109,1 232,2 I 587 i250 —299 1 8,6 7,7 111,4 10,8 9,7 110,8 • 284,0 596 !3 0 0 - 399 | 7 8,8 8,2 107,3 11,0 10,2 107,0 338,0 481

4 0 0 - 499 1 9,7 9,6 101,0 11,5 11,3 101,8 470,7 606.

Anfaog-
sicherheit c. Geordnet nach der Anfangsicherheit bei der Lastenfórderung.
7,2 — 7,5 , 1 7>i 7,2 101,7 ‘ 10,2 10,0 102,0 227,2 486
7,6 — 7,8 : 1 7,8 6,6 118,2 10,2 8,7 117,3 139,4 2727,9 -  8,1 3 8,0 8,2 98,0 10,0 10,3 97,8 161,4 453

5048,2 — 8,3 4' 8,2 7,3 113,1 - 10,4 9,3 112,8 246,4
8,4 -  8,5 4 8,5 8,1 105,0 10,2 9,7 105,2 142,1 4988,6 — 8,7 4 8,6 8,2 105.2 10,5 10,0 105,3 164,0 501
8 ,8 -8 ,9 10 8,8 8,0 111,1 11,1 10,0 111,0 184,2 475
9,0 -  9,1 7 9,1 8,8 103,4 11,5 11,2 103,3 88,0 . 489 •
9 ,2 -9 ,3  ; 4 9,2 9,1 101,1 11,6 11,5 100,5 95,6 4159,4 — 9,5 6 9,4 9,2 102,5 12,7 12,4 102,6 161,1 396
9 ,6 -9 ,7 5 9,6 . 9,1 106,2 12,1 11,3 106,7 185,1 4669,8 - 9 ,9 2 9,9 8,0 123,2 12,4 10,1 123,5 160,1 50310 ,0 -10 ,2  i 4 10,1 8,3 122,2 13,0 10,6 122,7 153,0 425

10,3 -  10,5 f 5 10,4 10,2 ' 102,5 12,3 12,0 102,8 114,9 3661 0 ,6 -1 0 ,9 2 10,8 10,1 107,0 12,6 11,7 108,2 89,0 4271 1 ,0 -1 1 ,9  • i 11,5 9,6 119,8 13,1 10,9 120,2 242,4 432

301
373
241
430
488
567
724
G60
579
919
596
585
903

1261

. 628 
1210 

649 
766 
635 
657 

' 475 
383 
664 
469 
637 

1011 
559 
597 
501 

1190

friiher nachgewiesen habe, eine Erhóhung der Sicherheit 
nicht viel.

Der Abfall an Sicherheit steht in keinem bestim mten 
Verhaltnis zur Leistung. Ein geringer Abfall zeigt sich 
sowohl bei geringer ais auch bei der gróBten Leistung; 
mit einer Ausnahme, wo der Abfall 20,2% betriigt, 
liegt er allgemein unter 11,5%,

In Zahlentafel 8c sind die oberschlagigen Trommelseile 
nach steigender Anfangsicherheit geordnet worden. 
Weder fiir den Abfall an Sicherheit noch fiir die Leistung 
oder Lebensdauer laBt sich eine GesetzmaBigkeit er- 
kennen. Geringen und starken Abfall an Sicherheit 
tindet man bei niedriger sowie bei hoher Anfangsicherheit, 
ebenso ergeben sich bei geringer, m ittłerer und hoher

Sicherheit groBe und kleine Leistungen; die langste 
Lebensdauer ist bei geringer Anfangsicherheit (7,8) und 
bei der hóchsten (11,5) vorhanden.

Die Zahlentafel 9 gibt eine Ubersicht iiber die unter- 
schlagigen Seile der Trommelforderungen mit Unterseil. 
Auch hier zeigt sich (s. Zahlentafel 9a), daB die Seile mit 
den geringsten Anfangsicherheiten die groBte Lebens
dauer aufzuweisen haben, der Abfall an Sicherheit bleibt 
mit einer Ausnahme (Nr. 5 mit 18,8 bzw. 19,5%) unter 8% .'

In Zahlentafel 9b  sind dic unterschlagigen Trommel
seile nach der Leistung geordnet. Auch hier findet man 
ahnliche Verhaltnisse wie bei den oberschlagigen Trom- 
melseilen; Nr. 2 mit der zweitkleinsten Leistung (32,2 tkm) 
und der zweitkleinsten Lebensdauer (451 Tage) hat die 
hochste Anfangsicherheit aufzuweisen (11,0- bzw. 13,7-
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Zahlentafel 9.
S ic h e rh e i te n , L e is tu n g e n , T eu fen  u n d  L e b e n s d a u e r  d e r  F o rd e rse ile . 

Trommelforderung mit Unterseil, ijnterschlagige Seile.

Nr. Aufliegezeit

Tage

Anzahl
der
Sjile

L astenforderung

Anfang- j End- 
sicherheit sicherheit %'

.Seilfahrt

Anfang- j End- 
si hrrheitisicheiheit

Leistung Tęufe

tkm m

Aufliege
zeit

Tage

a. Georfinet ńach der Lebensdauer.
1 2 0 0 -3 9 9  i 16 8,7 8,7 101,0 11,6 11,4 101,3 120/1 472 298
2 400 -  599 1 15 9,3 8,9 104,6 11,6 11,1 104,6 143,2 450 497
3 6 0 0 -7 9 9  ! 18 8,8 8,3. 106,2 ■ H,1 10,4 106,4 148,3 416 690
4- 8 0 0 -9 9 9  ) 7 8,9 8,2 108,5 10,8 9,9 108,3 190,7 498 906
6 1000-1199 1 2 .8,8 7,4 118,8 10,7 ■ 9,0 119,5 175,1 387 1097
6 1200-1399 | 1 8,0 7,8 102,8 9,4 9,1 103,3 143,4 310 1274
7 1400-1599 j 1 8,4 7,8 107,8 10,0 9,4 106,3 366,9 326 . 1568

1
2
3
4 
ó 
6
7
8 
9

10
11
12
13

' 1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
-11
12
13
14 
12

Leistung 
tkm  

bis 19 
2 0 - 3 9  
4 0 -5 9  
6 0 - 7 9  
8 0 - 9 9  

.100-119  
1 2 0 -1 3 9  
1 4 0 -1 5 9  
1 6 0 -1 7 9  
1 8 0 -199  
2 0 0 -2 4 9  
2 5 0 -2 9 9  
3 0 0 -3 9 9
Anfang-
sicherheit
7 .2 -7 ,5
7 .6 -7 ,8  ' 
7 ,9 -8 ,1
8 .2 -8 ,3  
8,4 -  S,6
8 .6 -8 ,7
8 .8 -8 ,9  
9 ,0 -9 ,1  
9,2 -  9,3 
9 ,4 -9 ,5
9 .6 -9 ,7
9 .8 -9 ,9  

10 ,0 -10 ,2  
10 ,3 -10 ,5  
uber 12,0

b. Geordnet nach der Leistung.
3 8,7 8,0 109,6 U,1 10,1 109,8 10,0 423 588
2 . 11,0 10,5 104,8. 13,7 13,1 104,2 32,2 410 451
2 9,6 9,8 98,1 12,4 12,4 100,0 46,5 393 494
4 8,6 7,9 107,8 12,0 11,1 108,1 69,2 400 305
6 9,2 9,2 100,2 10,9 10,9 100,3 86,1 415 483
5 9,4 8,9 105,1 11,6 11,0 105,4 108,7 413 622

10 8,6 8,3 104,3 11,1 10,6 104,3 131,6 440 592
7 8,8 8/0 109,6 10,9 10,0 109,4 152,2 456 766
3 8,9 8,6 103,1 11,4 11,0 103,6 170,6 ' 434 571
6 9,0 8,7 103,4 11,6 l i , 2 103,2 184,9 . 464 506
4' 8,1 7,6 107,2 10,3 9,6 107,1 226,2 480 838
4 9,0 8,7 103,8 11,1 10,8 103,3 266,9 433 516
4 8,3 7,7 107,5 10,6 9,9 107,2 360,0 579 922

c, Geordnet nach der Anfangsicherheit bei der Lastenforderung.
6
3.
4
6
2
7
2
4
9
4
.2
3
3
4 
1

7.3
7.8 
8,0 
8,2
8.4
8.7
8.9 
9,0 
9,2
9.4 
9,6
9.8 

10,0 
10,4 
12,8

7.1
7.2
7.9 
8,0 

.7,7
8.4 
8,6
8.4
8.7 
8,9.
9.9
8.8 
8,7

10,1
12,2

102,8
107.4 
101,0
103.0
106.3
102.5
103.5
107.8
105.8
105.9 
97,5

111.3
115.3
103.0
104.9

9,7
10,0
10,0
10,6
10.7 
10,6
11.8
11.3
12.3 
12,1
12.4 
11,6
12.3 
12,1
15.4

9,5 102,3 192,8 477 621
9,4 106,8 '192,7 467 824
9,9 101,0 124,0 422 712

10,2 103,7- 167,2 538 568
10,2 105,5 275,3 399 961
10,3 102,8 126,7 447 538
11,4 103,1 .132,6 506 504
10,5 107,8 142,2 467 605
11,6 106,2 133,5 414 460
11,4 .106,2 135,5 449 374
12,7 97,7 182,6 452 435
10,3 112,6 ' 92,4 371 802-
10,7 115,3 160,7 450 690
11,8 103,0 132,2 388 72?
14,7 104,8 36,3 456 587

fach). Der Abfall an Sicherheit betragt bei allen Seilen 
weniger ais 10%.

Auch Zahlentafel 9c weist ahnlich wie Zahlentafel 8c 
keine dem Wachsen der Sicherheit entsprechenden Lei-

Zahlentafcl 10.
S ic h e rh e i te n ,  L e is tu n g e n , T e u fe n  u n d  L e b e n s d a u e r  d e r F o rd e rse ile . 

Trommelfórderung ohne Unterseil, oberschlagige Seile.

stungen, Teufen oder Aufliegezeiten nach. Die Seile mit 
den beiden geringsten Sicherheiten (7,3- und 7,8fach) 
erreichen fast die hochsten Leistungen; dagegen hat das 
Seil mit der gróBten Sicherheit (12,8fach) am wenigsten

Nr.
Aufliegezeit Anzahl L astenforderung Seilfahrt

Leistung Teufe
der
Seile A nfang End- Anfang End- °/

Tage sicherheit sicherheit /o sicherheit sicherheit /o tkm m

Auf
liegezeit

Tage
a. Geordnet nach der Lebensdauer.

1 bis 199 1 - 8,7 8,6 101,0 11,7 .11,6 101,0 68,2 i
2 2 0 0 -3 9 9 8 . U /! W " 102,7 13,9 13,6 102,1 . 80,1
3 400 -  599 9 9,0 7,6 118,4 11,3 9,5 118,7 114,5 '.i
4 600 -  799 10 9,7 " 8 ,8 110,4 11,8 10,7 : 110,4 107,4 :
5 8 0 0 -9 9 9 4 9,4 . 8,7 108,0 12,3 11,4 107,8 2.06,8 :
6 1000 -1 1 9 9 3 ' 8,0 6,7 119,8 10,5 8,6 122,5 59,0
7 1200-1399 1 . 7,8 4,7 165,9 9,6 5,8 . .165,5 39,5
8 1400-1599 ' 1 ’ 9,3 8,2 ■ 113,4 10/1 9,8 106,2 119,1 i
9 1600-1799 1 12,1 8,3 145,9 13,5 9,3 134,4 213,5

■490
285
434
352
350
345
550
358
372

195
309
492
686
890

1084
1252
1448
1743
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Nr. Aufliegezeit Anzahl L ast enfordennig Seilfalirt
Leistung Teufe Auf

liegezeit
Tage A nfang E nd 0/ A nfang E n d 

%Tage sicherheit sicherheit • /o sicherheit sicherheit tkm m Tage
Leistung

t km b. Geordnet nach der Leistung.
i bis 19 5: 12,1 11,8 102,5 14,0 13,7 102,2 8,5 170 ‘ 498
2 20 — 39 4 8,7 7,0 124,7 11,0 8,8 124,5' 34,5 438 760
3 4 0 - 5 9 6 9,9 8,4 117,8 12,4 10,5 . 117,8 45,1 298 ' 577
4 6 0 - 7 9 1 8,7 8,6 101,2 11,7 11,6 100,8 68,2 490 195
5 - 8 0 - 9 9 - 5 8,5 . 7,9 107,6 10,9 10,1 108,4 . 90,6 435 525
6 ' 1 0 0 -1 1 9 .3 9,4 8,7 108,1 11,1 10,5 106,0 108,1 412 ' 1092ni 1 2 0 -1 3 9 1 8,8 8,0 110,0 10,4 9,4 110,7 123,1 425 318
8 1 4 0 -1 5 9 ; 4 10,0 8,7 114,5 12.5 10,9 114,7 152,3 381 ‘ 655
9 1 6 0 -1 7 9 1 8,0 7,4 1‘08,2 11,5 10,7 107,5 162,9 234 919

10 1 8 0 -1 9 9 1 9,1 8,8 103,4 10,9 10,4 104,8 180,3 480 525
11 2 0 0 -2 4 9 4 10,1 8,1 124,1 12,4 10,1 124,2 226,7 452 1014
12 2 5 0 -2 9 9 2 • 10,1 9,5 106,4 - 12,6 11,9 106,3 264,1 337 ■ 679
13 300 -  399 1 8,5 7,8 109,0 10,9 10,6 102,8 383,6 415 323

A nfang
sicherheit c. Geordnet nach der Anfangsicherheit bei der Lastenforderung.

Zahlentafel 11.
S ic h e rh e i te n ,  L e is tu n g e n , T e u fe n  u n d  L e b e n s d a u e r  d e r  F o rd e rse ile .  

Trommelforderung ohne Unterseil, unterschlagige Seile.

1 7 ,6 -7 ,8 3 7,8 6,2 126,0 9,7 7,6 126,6 77,7 509 982
2 7 ,9 -8 ,1 ■2 8,1 6,6 122,9 11,3. -9,1 124,3 102,6 300 962
3 8,2 -  8,3 2 8,3 7,5 110,1 10,8' 9,7 111,3 64,2 408 814
4 8 ,4 -8 ,5 - 2 8,5 , 8,2 103,1 11,3 11,2 100,9 237,9 394 406
5 8 ,6 -8 ,7 4 6,7 129,0 10,7 8,4 127,6 83,8 338 503
6 8,8 - 8 ,9 1 B,8 8,0 - 110,0 10,4 9,4 110,7 123,2 425 318
7 9,0 -  9,1 4 9,1 8,0 113,8 11,1 9,7 114,4 97,2 435 521
8 9,2 — 9,3 1 9,3 8,2 113,4 10,4 9,S 106,2: 119,1 -358 1448
9 9 ,6 -9 ,7 2 9,7 8,6 112,8* 12,0 10,6 112,7 195,2 426- 760

10 9 ,8 -9 ,9 4 9,8 9,2 106,5 12,6 • 11,9 106,5 116,2 369 604
11 10,0 -1 0 ,2 5 10,1 9,6 105,2 12,8 12,2 105,1 156,1 304 641
12 10 ,3 -10 ,5 3 10,3 9,2 112,7 12,7 11,4 . 112,1 ,57,2 317 500
15 11 ,0 -11 ,9 1 11,1 10,9 101,8 13,1 12,9 101,6 103,0 . 551 . 665
14 iibe r 12 4 14,0 12,9 108,4 15,8 14,6 108,2 67,5 240 684

N r Aufliegezeit Anzahl Last enfórderu ng ■ Seilfahrt
L eistung Teufe Aufliege

zeit
Seile A nfang E n d  0/ A nfang E n d  <V

Tage sicherheit sicherheit /o sicherheit sicherheit /o tk m m Tage
a. Geordnet nach der Lebensdauer.

1 bis 199 1 8,8
10,5

8,5 103,5 10,4 10,1 103-,0 50,5 360 182y 2 0 0 -3 9 9 10 10,3 101,7 13,1 12,9 102,0 ,52,9 336 289
3 400 -  599 12 9,5 8,5 111,8 11,9 10,6 112,2 117,5 404 477
4 6 0 0 -7 9 9 11 9,3 8,4 110,1 11,3 10,3 109,6 111,0 365 704
5 8 0 0 -9 9 9 8 9,3 7,1 130,5 11,4 8,8 129,7 104,8 368 914
6 1000 — 1199 2 7,9 7,0 112,9 10,1 9,0 112,2 89,7 365 1077
7 1400 -1 5 9 9 1 7,8 8,0 97,5 10,0 10,2 98,1 89,6 257 1472
8 1600-1799 1 11,8 8,4 140,4 13,1 9,4 139,4 15,0 372 . 1743
9 1800-1999 1 8,4 7,3 115,1 10,5 ' 9,1 115,4 12,1 410 1990

Leistung
tkm b. Geordnet nach der Leistung.

1 bis 19 8 : 11,1 10,2 109,0 13,2 12,1 109,0 9,7 234 7212 2 0 - 39 3 9,2 8,5 108,6 11,8 10,9 108,8 Si8,8 285 747
. i... 40 —'59 8- ■ 9,0 8,4 107,6 11,3 io;s 107,2 46,9 373 482
4 6 0 - 79 2 11,3 10,8 104,7 13,4 12,7 105,5 63,3 306 653

. 5 80-- 99 5 8,3 8,1 102,2 10,7 10,4 102,5 89,4 356 _ 696
6 1 0 0 - 119 4 9,3 8,9 105,4 11,5 10,9 105,3 110,7 469 439
7 120 - 139 . 7 8,8 7,0 126,1 11,1 8,9 125,0 128,0 457 650
8
9

1 4 0 - 159 1 9,9 9,1 108,8 12,6 11,6 108,6 140,0 376 448
1 6 0 - 179 2 10,4 9,1 114,3 13,0 11,4 114,1 168,3 351 684

10 180 —199 3' 8,4 6,9 121,7 10,5 8,6 121,3 186,2 418 799
31 200 249 2 11,1 • 7,5 148,1 12,9 9,0 143,3 213,4 421 1134
12 2 5 0 - 299 1 9,8 8,7 112,6 11,6 10,4 111,5 250,2 480 763
13 3 0 0 - 399 1 - 9,0 9,1 99,0 11,2 '11,4 98,3 381,7 468 - 601
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Nr. Aufliegezeit

Tage

Anzahl
der
Seile

L ast

A nfang
sicherheit

enforderu

E nd
sicherheit

ng

<v /0
Anfang

sicherheit

Beilfahrt

E nd
sicherheit

0//o

L eistung

tkm

Teufe

ni

Auf
liegezeit

Tage.

Anfąng
sicherheit c. G eordnet nach  d e r  A nfangsicherheit bei d er L astenforderung .

1 7 ,2 - 7,5 1 7,5 6,3 119,1 9,5 8,0 118,8 127,9 326 1125
■ 2 7 ,6 - 7,8 2 7,7 7,9 97,5 10)3 10,5 97,7 85,3 315 916

■ 3 7 ,9 - 8,1 1 7,9 6,8 116,2 9,6 8,3 115,7 123,0 651 685
4 8 ,2 - 8,3 • 3 8,2 7,0 117,6 10,0 9,0 11.7,7 93,2 353 954 .
5 8 ,4 - 8,5 7 8,4 7,4 113,8 10,6 9,3 113,8 104,0 402 767
6 8 ,6 '- 8,7 4 8,7 8,0 108,4 10.,S ■ 9,9 108,3 80,4 408 659
7 8 ,8 - 8,9 5 8,9 . 8,2 108,6 11,4 10,5 . 108,8 93,5 419 461
8 9,0 —9,1 3 9,0 7,5 121,1 10,6 8,8 119,7 133,7 346 746
9 9 ,2 - 9,3 1 9,2 9,4 97,9 11,2 11,4 98,3 83,5 373 403

10 9,4 - 9,5 2 9,5 8,9 106,7 11,8 11,1 106,4 79,-8 426 361
11 9 ,6 - 9,7 i 9,7 9,1 106,7 11,5 10,8 106,5 41,6 168 280
12 9 ,8 - 9,9 3 9,8 9,0 109,3 12,G 11,6 108,9 134,9 333 567
15 1 0 ,0 - 10,2 1 10,1 9,8 103,1 14,1 13,7 102,9 51,3 634 218
14 10,3 — 10,5 G 10,4 9,0 115,3 12,9 11,2 115,0 105,4 321 639
15 1 0 ,6 - 10,9 3 10,7 8,8 120,8 12,7 9,8 129,7 88,2 374 745
16 1 1 ,0 - 11,9 1 11,8 8,4 140,5 13,1 9,4 139,5 215,0 372 1743
17 iiber 12,0 3 14,5 14,5 99,8 16,4 16,3 100,-1 . 24,7 196 337

geleistet. Trotzdem ist das Wachsen oder Abnehmen 
nicht gesetzmaBig.

Die folgende Zahlentafel erithalt die oberschlagigen 
Seile der Trommelforderungen ohne Unterseil. Hier 
zeigen die Seile, die eine Lebensdauer von mehr ais 
1000 Tagen hatten (s. Zahlentafel lOa), einen verhaltnis- 
maBig liohen Sicherheitsabfall, und zwar von 45,9% bei 
1743 Tagen und von 65,9% bei 1252 Tagen Aufliegezeit. 
Bei diesen beiden Seilen steigt der Abfall an Sicherheit

(s. Zahlentafel 10b, Nr. 2 und  11) auf melir a.ls 24%, 
wahrend die iibrigen Seile einen sich in den iiblichen Gren- 
zen haltenden Sicherheitsabfall aufweisen.

Da bei den Trommelseilen ohne Unterseil keiri Aus- 
gleich der Gewichte stattfiridet, werden die Seile mehr 
unter StoBwirkungen zu leiden haben; deshalb muB 
man die Sicherheit etwas groBer ais bei Forderungen 
mit Unterseil nehmen. Das geht auch deutlich aus der 
Zahlentafel 10 c hervor. Da, wo die Anfangsicherheit

Zahlentafel 12.
S ic l ie rh e ite n , L e is tu n g e n , T eu fen  u n d  L e b e n s d a u e r  d e r  F o rd e rse ile . 

Forderung mit Spiralkorben und konischen Trommeln, obersclilagige Seile.

Nr.
Aufliegezeit Anzahl

der
Seile

L astenforderung Seilfahrt
Leistung Teufe

Anfang E nd o/ Anfang E n d  0/
Tage sicherheit sicherheit /o sicherheit sicherheit /o tk m m

Aufliege
zeit

Tage

a . Geordnet nach der Lebensdauer.
1 bis 199 1 10,1 9,8 103,0 12,2 11,8 103,3 50,4 305 183
2 2 0 0 -3 9 9 2 8,7 S,6 101,2 10,3 10,3 100,5 69,7 405 . 276
3 400 -  599 5 9,5 8,7 109,1 11,6 10,6 ' 109,4 91,9 377 519
4. 6 0 0 -7 9 9 3 8,9 7,3 122,9 10,7 "8,6 123,6 229,0 467 734
5 8 0 0 -9 9 9 1 10,0 7,8 128,2 12,1 9,4 128,7 210,8' 378 810
6 1200-1399 1 10,7 8,0 133,8 13,5 10,0 135,0 20,2 359 1263

L eistung
tk m

b. Geordnet nach der Leistung.

1 2 0 - 3 9 1 10,7 8,0 . 133,8 13,5 10,0 135,0 20,2 359 1263
2 40 -  59 0 9,8 9,3 105,4 12,2 ■ 11,6 105,7 49,0 279 358
3 6 0 - 7 9 3 9,4 9,3 101,1 10,9 10,8 100,6 72,6 403 359
4 8 0 - 9 9 2 8,7 7,7 113,7 10,6 9,3 114,6 92,9 452 487
5 1 2 0 -1 3 9 I 10,3 8,9 115,8 11,6 10,0 116,0 120,6 371 735
6 1 4 0 -1 5 9 1 10,2 9,1 112,1 12,4 11,1 111,7 147,7 326 566
7 1 6 0 -1 7 9 1 7,9 6,9 117,9 9,7 8,3 116,8 171,0 560 714
8 2 0 0 -2 4 9 1 10,0 7,8 128,2 12,1 9,4 128,8 210,8 378 810
9 300 -  399 1 8,6 6,2 138,7 10,7 7,6 140,8 395,4 469 753

Anfang
sicherheit

c, Geordnet nach der Anfangsicherheit bei der Lastenforderung.

1 7,9- -8,1 2 8,0 7,2 111,1 9,6 8,7 110,4 118,4 533
2 8,6--8,7 3 8,7 7,2 121,0 10,6 8,7 122,2 193,7 458
3 9,2--9,3 1 9,3 ■9,5 97,9 11,1 11,4 97,4 73,6 305
4 9,4--9 ,5 1 9,4' 8,7 • 108,0 12,2 11,3 108,0 47,6 253 •
5 10,0-- 10,2. 3 10,1 8,9 113,5 12,2. 10,8 113,7 136,3 336
6 10,3--10,5 1 10,3 8,9 115,9 11,6 10,0 116,0 120,6 371
7 10,6--10,9 2 10,7 9,3 115,0 12,8 11,0 116,4 ’ 49,3 380

507
575 '
251
533
520

'735 -
894
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Zahlentafel 13.
S ic h e rh e ite n , L e is tu n g e n , T eu fen  u n d  L e b e n s d a u e r  d e r  F ó rd e rse ile . 

Forderung mit Spiralkórben uńd konischen Trommeln, unterschlagige Seile.

Nr. Aufliegezeit

Tage

Anzahl
der

Seile

L astenforderung

A nfang
sicherheit

End- 0/ Anfang
sicherheit /o sicherheit

Seilfahrt 

End-
sicherheitj °//o

L eistung Teufe Auf
liegezeit

tkm m Tage

a. Geordnet nach der Lebensdauer.
1 bis 199 1 10,1 9,8 103,1 12,2 11,8 103,4 50,4 305 183
2 SCO- 3 9 9 3 8,7 8,5 102,0 10,4 10,1 102,(3 84,3 375 297
3 400 -  599 6 9,7 8,2 117,4 11,5 9,9 116,3 91,0 376 527
4 6 0 0 -7 9 9  ' o 8;2 : 6,6 125,2 10,2 8,1 125,4 285,8 515 735
5 800 -  999 o 11,9 8,2 144,5 14,7 10,2 144,8 111,8 287 830
6 1200 -1 3 9 9 2 9,7 6,4 150,5 11,9 8,0 149,7 47,2 467 1275
7 1800 -1 9 9 9 1 9,2 7,4 124,2 ■ 11,0 8,9 123,7 54,1 383 1826

Leistung
tk m b. Geordnet nach der Leistung.

Anfang-
sicherheil c. Geordnet nach der Anfangsicherheit bei der Lastenforderung.

1. . bis 19 1 14,4 . 8,9 161,9 18,2 11,2 | 162,4 12,8 196 8492 2 0 - 3 9 1 9,9 7,9 125,4 12,4 9,9 ! 125,4 27,0 359 1274
3 4 0 - 5 9 3 9,6 8,5 112,2 11,8 10,5 ; 111,7 50,7 314 847
4 6 0 - 7 9 i 9,3 7,9 117,3 11,0 9,3 : 118,0 68,4 446 593
5 8 0 - 9 9 2 9,9 7,4 133,8 11,7 8,8 1 132,9 91,7 385 510
6‘ 100 - lia- 2.... - - - 8,7 8,1 107,4 10,3 9,6 i 107,4 107,0 411 419
7 llO -1 5 9 1 9,7 9,0 107,8 11,8 11,0 ! 107,2 147,7 326 566
8 1 6 0 -1 7 9 1 8,0 5,8 137,9 9,9 7,2 i 137,5 176,1 560 714
9 200 — 249 1 9,3 7,5 124,1 11,2 9,1 i 123,2 210,8 378 810

10 3 0 0 -3 9 9 1 8,4 7,3 115,1 10,4 9,0 115,7 395,4 169 750

1 7 ,9 -8 ,1 0 8,0 6,8 118,6 t 9,7 8,2 119,1 120,0 503 507
2 8,4 — 8,5 1 8,4 7,3 145,2 ! 10,4 9,0 ; 115,7 395,4 469 756
3 8,6 -  8,7 0 8,7 8,1 107,4 j 10,3 . 9,6: 107,3 107,0 411 419
4 8 ,8 -8 ,9 1 8,9 7,8 . 114,2 | 11,1 9,8 113,3 88,8 399 477
5 9 ,2 -9 ,3 3 9,3 8,1 114,4 ; 11,2 9,8 114,3 112,8 355 962
6 9 ,4 -9 ,5 2 . 9 ,5  . 6,6 143,2 | 11,8 8,5 139,0 57,5 ' 414 905
7 9,6 -  9,7 1 9,7 9,0 107,8 | 11,8 11,0 107,3 147,7 326 566
8' 9 ,8 -9 ,9 1 9,8 7,8 125,7 j 10,2 9,9 103,1 27,0 359 1274
9 10 ,0 -10 ,2 1 10,1 9,8 10 3,1  ; 12,2 11,8 103,4 50,4 305 183

10 10,3 -1 0 ,5 1 10,4 9,6 108,4 i 11,7 10,8 108,4 66,9 400 545
U 1 0 ,6 -1 0 ,9 1 10,9 7,0 155,8 | 12,3 7,8 157,8 94,6 371 542
12 Ober 12 1 ■ 14,4 8,9 162,0 i 18,2 11,5 • 162,5 12,8 ■ 196 849

Zahlentafel 14.
S ic h e rh e i te n ,  L e is tu n g e n , T e u fe n  u n d  L e b e n s d a u e r  d e r F ó rd e rse ile . 

Koepefórderungen ohne Unterseil.

Nr. Aufliegezeit Anzahl L ast enforderui Seilfahrt
L eistung Teufe Aufliege

zeit
Seile A nfang E nd- 0/ A nfang E nd- 0/

Tage sicherheit sicherheit /o sicherheit sicherheit; /o tkm m Tage

L eistung
tk m

a. Geordnet nach der Lebensdauer.
1 bis 199 2(4) 9,8 7,7 127,3 12,9 9,8 131,8 * 33,o 433 1362 2 0 0 -3 9 9 6 8,4 6,4 130,7 11,5 8,9 129,8 99,8 483 270
3 4 0 0 -5 9 9 2 10,1 9,1 111,6 12,7 ■ 11,4 ■ 111,4 118,2 303 450
4 6 0 0 -7 9 9 1 i 8,3 5,0 166,0 11,5 7,0 164,3 423,8 520 692

b. Geordnet nach der Leistung.
1 bis 19 3 8,2 ; 6,1 i  34,4 11,4 8,3 137,5 10,4 503 2360 2 0 - 3 9 9 9,9 | 7,9 125,5 12,7 10,2 , 125,1 27,5 283 185
3 4 0 - 5 9 0(1) — " ' — 42,7 550 102
4 6 0 - 7 9  . 1(2) 11,6 U,2 103,6 14,2 13,8 102,9 63,4 340 294
5 1 0 0 -1 1 9 1 8,6 6,5 126,2 11,6 . 9,5 122,2 . 115,9 434 295
6 1 2 0 -1 3 9 1 8,6 7,0 122,8 12,0 9,8 122,6 120,5 516 233
7 1 6 0 -1 7 9 1 8,6 6,9; 124,7 11,2 9,0 124,5 171,1 475 451
8 3 0 0 -3 9 9 1 8,7 6,3 138,1 11,8 8,4 140,5 306,1 500 312
9 4 0 0 -4 9 9 1 • i 8,3 5,0 166,0 11,5 7,0 164,4 423,8 520 • 292
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Nr. Auftiegezeit

Tage

Anzahl
der

Seile

Last

Anfang
sicherheit

enfórderung

Eud- i 0/ 
sicherheit] /0

j

Anfang
sicherheit

Seilfahrt

End-
sichcrhoit °//o

Leistung

tkni

Teufe

m

; Auf
liegezeit

Tage

, A nfang
sicherheit c. G eordnet nach d er A nfangsicherheit bei d e r L astenfórderung .

1 7,6 — 7,8 t 1 7,8 5,8 134,5 ! 11,2 7,7 145,6 5,0 500 182
9 7,9-.8,1 t - 1 ■ 7,9 6,1 129,5 1 10,9 - 8,5 128,3 30,2 436 252
3 8 ,2 -8 ,3 3 8,3 5,9 140,9 11,4 8,2 138,7 182,7 485 432
4 8,4 -  8,5 I 1 8,5 6,4 132,8 11,9 9,0 132,4 17,6 516 217-
5 8,6 -  8,7 i 3 8,6 6,7 128,2 11,7 9,1 128,7 199,2 497 332
6 9,0 -  9,1 i 1 9,1 — 10,9 — 61,6 550 .140.
7 9 ,8 -9 ,9 i 1 9,8 — 11,7 — — 42,7 650 102
» 11,0-11,9 j 2 11.7 10,4 112,(r 14,4 12,8 112,2 •15,0 130 283

Zahlentafel 15.
S ic h e rh e ite n , L e iś tu n g e n , T eu fen  u n d  L e b e n s d a u e r  d e r  F ó rd e rse ile . 

Koepefórderungen mit Unterseil.

Nr. Aufliegezeit ^Jjer*1*

Tage
Seile

■ L astenfórderung Seilfahrt

Anfang-
sicherheit

E nd- i 0/ A nfang End-
sicherheit /0 sicherheit sicherheit

; L eistung Teufe

; tk in  m | Tage

a. Geordnet nach der Lebensdauer.
1‘ bis 199 7 (8) 10,0 8,5 117,2 11,7 9,9 : 118,4 137,7 484 164
o 2 0 0 -3 9 9 28 (31) 9,1: 7,9 114,8 11,3 - 9,8 . ‘ 114,8 206,2 485 324
3 400 -  599 22(23) j 9,1 7,6 120,4 11,2 9,4 i 120,0 291,0 591 537
4 600 -  799 44 (48)[47]i 9,2 8,3 110,1 11,1 10,1 1 n o ,i (302,2) 498 712
5 8 0 0 -9 9 9 3(4) ! 8,6 8,3 103,6 10,3 9,9 103,4 362,6 596 . 882
6 1000-1199 2 8,9 - 8,9' 100,0 11,0 • 10,9 ; 100,9 191,4 492 1145
7- 1400 -1 5 9 9 1 9,2 9,1 101,2 10,4 10,3 100,9. 7,7 120 1456

Leistung
tkm

«
b. G eordnet nach  d er L eistung .

1 bis 19 8 ' 9,8 . 9,1 108,3 11,7 10,7 108j8 11,8 373 669
2 - 2 0 - 3 9 7 ■ 11,3 10,2 110,7 12,9 : 11,6 111,5 27,5 ! 439 496
3 .4 0 -5 9 4 9,8 9,5 103,4 11,7 i 11,2 104,5

120,8
45,4 294 - 566

4 6 0 - 7 9 2 8,3 7,0 119,4 10,7 8,9 77,0 ' -1 545 491-
5 8 0 - 9 9 6 10,1 9,1 111,2 11,7 ; 10,8 108,1 85,8 | 388 397
6 100 -1 1 9 1 sje 8,3 103,6 11,0 i 10,3 106,8 100,6 410 273
7 120 -  139 3(4) 9.8 1 8,5 114,5 11,5 ' 10,1 113,8 124,3 431 • 414
8 14 0 -159 4 9,3 . 7,7 120,0 11,5 9,6 119,2 149,4 542 509
9. 160 -1 7 9 8(10) . 9,2 - 7,1. 129,0 11,6 9,1 127,6 .169,2 538 . .426. , .

10 1 8 0 -199 2 8,2 7,7 105,9 11,3 10,5 105,9 188,4 i 398 462
11 2 0 0 -2 4 9 11(14)

10
8,6 7,3 117,8 10,6 8,9 118,2 222,9 I 517 481

12 250 -  299 8,8 7,8 112,8 10,9 9,7 112,8 273,0 : 529 556
13
14

300 -  399 
4 0 0 -4 9 9

14(16)
16(17)

8,7
O c

8.4
7.4

103,7
118,4

10,9
11,0
10,8

10,6 
O u

103,7 
i i  o n

349.5
453.5 :

502
587

664 
. .602 .8, i >/iii iio/U

■ 15 500— 599 4(5)
5

8,6 7,6 113,6 9,7 112,0 531,9 642 644
16 600 -  699 8,8 7,1 - 122,7 10,6 1 8,5 123,7 641,2 693 .606
17 800 -  899 1 8,5 8,0 . 106,2 10,0 9,4 106,4 '800,4 ' 619 903

Anfang
sicherheit c. Geordnet nach der Anfangsicherheit bei der Lastenfórderung.

1 7,2 - 7 ,5 4 7,5 6,9 108,3 9,8 9,0 108,7 315,9 488 605
2 7,6 - 7 ,8  : 7 7,7 7,0 110,4 9,9 9,0 110,4 358,9 523 581
3 7,9 —8,1 j 11(12) 8,0 7,1 112,9 10,3 9,1 112,8 334,8 666 589
4 8,2 -  8,3 6 8,3 7,1 116,4 10,8 9,2 117,2 148,8 564 442
5 8 ,4 -8 ,5 5 8,5 7,4 113,8 10,4 9,1 114,4 370,5 554 623
6 8 ,6 -8 ,7  i 11(12) 8,6 8,0 108,3 10,6 9,8 108,6 303,7 584 540
7 8,8 - 8 ,9  i 13 8,9 • 7,8 113,1 10,8 9,6 113,1 262,8

382,7
480 607

8 9,0 -  9,1 . 9 9,1 8,2 111,0 11,2 10,1 111,2 543 560
9 9,2 -  9,3 7(9) 9,2 8,8 105,4 10,8 10,3 105,6 169,2 461 645

10 9,4 - 9 , 5  : 7(8) 9,5 8,1 116,8 11,4 9,7 117,7 253,7 434 680
11 9,6 — 9,7 6(7) 9,7 7,9 123,1 11,9 9,9 121,0 275,6 630 608
12 9 ,8 -9 ,9 1(2) 9,8 6,6 148,5 11,9 8,4 141,7 389,1 635 538
13 10,0 -10 ,2 4 10,2 8,4 120,5 12,1 10,0 120,8 275,2 606 602
14 10 ,3 -10 ,5 6(7) 10,4. 9,4 110,7 12,4 , 11,3 109,0 103,9 386 306
15 10 ,6 -10 ,9 2 10,7 7,2 149,7 12,6 8,4 151,0 243,2 710 578
16 11,0 —11,9 .7(8) 11,4 10,3 110,5 13,0 11,7 111,0 89,1 277 414
17 iiber 12,0 1(2) 20,6 18,3 112,6 23,6 20,9 112,9 71,2 304 543
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gering gewahlt worden ist, m e bei Nr. 1 und 2 m it 7,8- 
und 8/ifacher Sicherheit, und die Seile dabei iiber 
950 Tage aufgelegen haben, stelłt sich der Abfall an 
Sicherheit ais verhaltnismaBig groB (22,9 und 26,0%) 
heraus. Besonders ungiinstig wirkt hierbei eine geringe 
Teufe, wie Nr. 2 und 5 zeigen. Nimmt man aber bei 
geringer Teufe eine hohe Anfangsicherheit, so leiden die 
Seile weniger und erreichen eine gute Lebensdauer 
(s. Nr. ;10, 11, 12 und 14).

Dic Zahlentafel 11, in der die unterschlagigen Seile 
der Trommelfordernngen ohne Unterseil zusammen- 
gestellt worden sind, laBt ahnliclie Yerhaltnisse wie die 
Zahlentafel 10 erkennen.

Bei den Forderungen m it Spiralkorben und ko- 
nischen Trommeln scheinen die Seile ziemlich stark 
zu leiden. Wenn sie verhaltnismaBig lange aufliegen 
(s. die Zahlentafeln 12a, Nr. 4 - 6 ,  und 13a, Nr. 4 - 7 )  
oder yerhaltnismaBig groBe Leistungen aufweisen (s. die 
Zahlentafeln l2 b , Nr. 8 und 9, und 13b, Nr. 8 -1 0 )  
oder aber in-sehr geringen Teufen arbeiten (s. Zahlentafel 
13b, Nr. 1), so ist ihr Abfall an Sicherheit auch hocli.

Am empfindlichsten scheinen die Koepeforderungen 
ohne Unterseil zu sein (s. Zahlentafel 14); die Seile 
zeigen fast durchweg einen hohen Sicherheitsabfall, 
obgleich ihre Lebensdauer durchsclinittlich gering ist. 
Ais wirtschaftliche Fórdereiririchtung laBt sich also von 
diesem Gesichtspunkt aus die Koepeforderung ohne 
Unterseil nicht ansehen.

Ais auBerst gunstig sind die Verlialtnisse bei den 
Koepeforderungen mit Unterseil zu bezeichnen (s. Zahlen
tafel 15).

Man sieht, daB die Statistik der Fórderseile, wenn 
ihr Stoff auch spróde ist und es viel Miihe kostet, die 
ungelieure Fiille von Zahlen richtig zu ordnen und die 

. Mittelwerte zu ziehen, vorzuglich geeignet ist, iiber Art 
und Eigenschaften der Forderungen sowie iiber die 
beste Wahl der Fprderseile zu bęlehren, und daB sie 
ferner gestattet, die verschiedenen Vorschlage iiber die 
zu fordemde Sicherheit der Seile zu priifen uńd.Richt- 
linien fiir etwa kiinftig zu erlassende Verordnungen 
aufzustellen.

Die preuBischen Knappschaftsvereine im Jahre 19161.
Am SchluB des Ja h re s  1916 w aren in PreuBen 56 (im 

Vorjahre 61) K nappschaftsvere ine in W irksam keit. Sie 
umfaGten 1791 (1723) Berg-, H U tten- und  Salzwerke m it 
einer B e le g s c h a f t  von 747 073 (647 320) KSpfen, die 
sieli geruaB Z ahlentafel 1 auf dic einzelnen O berbergam ts- 
bezirke verte ilte .

-U n te r  E in rechnung  von 242 103 (303 163) K riegstcil- 
nehm ern, d er n ich t zur B elegschaft gehórenden 1700 (1605) 
m annlichen und 1233 (913) weiblichen B eam ten  der Vereine 
sowie von 1469 (1457) m annlichen und  12 (9) weiblichen

freiwilligen M itgliedem  w aren am  JahresschluB  929 822 
(919 591) m annliche und 63 768 (34 876) weibliche, zu- 
sam m en 993 590 (954 467) V e r e i n s m i t g l i e d e r  vor- 
handen . D avon w aren 55 349 oder 5,57%  jugendliche 
A rbe ite r u n te r  16 Jah ren , 755 941 oder 76 ,08%  Pensions- 
kassenm itglieder, 166 322 oder 16,74%  K rankenkassen- 
m itglieder, die keiner Pensionskasse angehórten  (ohne die 
u n te r  16 Ja h re  alten), und  15 978 oder 1,61%  auf Vereins- 
werken beschaftig te  Invaliden, die keiner knappscliaft- 
lichen K rankenkasse angehórten .

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

Belegschaftszahl im  O berbeigam tsbezirk
A rt der Betriebe Breslau Halle Clausthal D ortm und Bonn

PreuBen

1915 | 1916 1915 [ 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916

Bergwerke und Aufbereitungs-
a n s t a l t e n ........................................ 149 497 160 183 55 953 63 030 15 328 16 632 275 993 337 711 92 232 104116 589 003 681 672

davon: S teinkohle . . . 137 740 147 067 22 19 3 424 3 79S 274674 336 48i 56 320 64 441 472180 551 805
Braunkohle . . . . 1 810 2 047 29 955 32 809 1 305 1298 — 7 8 965 9164 42 035 45 325
E is e n e rz ...................... 242 ■329 259 359 1 132 1584 836 757 18581 19 493 2] 050 22 522
Sonstige Erze u. ver-

lieliene M ineralien. 9 705 10740 13 944 15 590 2 874 2 971 1 ’ 1 5 635 7 97£ 32159 37 275
Steinsalz, Kali , . . - — — 11408 13 971 6 593 6 986 — __ 307 236 18 308 21163
Steinbriiche . . . . — — 365 312 — — 482 461 2 424 2 809 3 271 3 582

H iitten  werke .................................... 8 935 10 072 10 864 10 050 3 7 il 4 905 1 834 1 S4S 25 750 29 069 51 094 55 938
davon: E isen und S tahl . . 7 891 8 605 5 716 6 814 2 735 3 750 1 834 1 84 £ 23 449 26 635 41 625 47 643

Z in k ............................... — — — -— — — — — 692 679 692 679
Blei, K upfer u. Silber 933 1259 4 583 2 636 976 1155 — — 1021 1124 7 513 6174
A laun und V itrio l . 111 ' 208 — .— ■____ — . — . 26 3S 137 246

, Teer und Paraffin  . — — 565 600 — 562 59t 1127 1196

Nebenwerke ........................... .... . — 426 4 872 5 977 212 82C __ — ■ 1148 I 31S 6 232 8 535
S a lin e n ............................... .... — — 702 65 f — 254 237 35 3.r 991 928

insges. 158 43Ł 170 68lj < Z o!h /9 71Ł 19 251 22 3571*78 081 339 790 119 lb5 134 53i t)47 320 747 073
„  1 Nacli der in der Z. f. d. Berg-, HUtten- und Salinenwcscn 1919, 2. etat. Lfg. ycrólfentlichtcn S tatistik  der KnappschaftSYereiuc
ProuBena liir das Janc 1916, ....  < . .
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"O ber'die Bewegung d er a k t i v e n  M i tg l i e d e r  der 
P e n s io n s k a s s .e  am  Jahresanfang  g ib t die Zahlentafel 2 
AufschluB. ,

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

M&nnliche | Weibliche 
aktivc Mitglieder

ZUB.

1. A rbeiterabteilung
Zahl der aktiven  Mitglieder

am  Jahresanfang .................. 701 630 12 449 714 079
Z u g a n g .................. . . . 99 681 10 159 109 840
Abgang ........................................ 90114 4 846 94 960
Reiner Zuwachs . . . . . . 9 567 5 313 14 880
B estand am  JahresschluB 711197 17 762 728 959

2. Beam ,teńabteilung
Zahl der aktiven  Mitglieder

am Jahresanfang. . . . . 26 054 625 26 679
Z u g a n g ............................... . . 1558 581 2139
Abgang . ,  . . . , . . . 1 722 114 1 839

- 1 6 4 + 467 +  303
Bestand am  JahresschluB . . 25 890 1 092 26 982

Zum H eeresd ienst w urden bis zuin JahresschluB iiber- 
h a u p t in den A rbeiterab te ilungen  240 566, in den B eam ten
ab teilungen  6729 M itglieder, zusam m en 247 295 Mit-.- 
g lieder eingezogen.

D er B estand  an  lebenden ak tiven  K riegsteilnehm ern 
(einsclil. aller verw undeten , gefangenen und vermiBten) 
am  JahresschluB  b e tru g  in  den A rbeiterab te ilungen  
233 362, in den B eam tenabteilungen  6168, zusam m en 
239 520. '

Bis zum  E nde des Jah res  1916 sind von den 285 369 
K riegsteilnehm ern der A rbeiterab te ilungen  infolge des 
K rieges 4238 invalid isiert worden und 14 661 gestorben,

Die Zahl d e r im Laufe des Jah res  zum H eeresdienst 
eingezogenen Zahler von A nerkennungsgebuhr sowie die 
Zahl d er am JahresschluB vo rliandenen . K riegsteilnehm er 
u n te r  ihnen s te h t n ich t fest, d a  verschiedene K napp- 
schaftsvereine genaue A ngaben h ieriiber n ich t m achen 
konnten. Infolge des K rieges w urden 9 A nerkennungs- 
gebukrząhler invalidisiert, verstorben  sind 73.

Aus den Z ahlentafeln 3 und 4 is t die Y erteilung der 
ak tiven  m annlichen Pensionskassenm itglieder d e r  preu- 
Bischen K nappschaftsvereine auf die verschiedenen A l te r s -  
k la s s e n  in  den le tz ten  9 Jah ren  zu ersehen.

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

Von den akiivcn mannlichen PensionskasBenmitgliedern
Btamlen Ende des Kalenderjahres im Alter von

Jahr bis zu 26 26-35 30-45 ttber 45
yollendeten Lebcnsjalircn

% % % %

1908 . 33,98 . 36,90 19,83 9,27
1909 33,21 36,85 20,58 9,36
1910 33,i7 35,95

35,34
21,30

'22,28
9,59

1911 32,66 9,72
1912 32,76 34,92 22,53 9,79
1913 32,83. 34,46

33,61
22,93 9,78

1914 31,95 23,97 10,46
1915 28,26 33,93 25,78 12,03
1916 < 27,25 33,19 26,60 12,96

Z urE rganzuńg  der Z ahlentafel 4, die sam tliche K napp- 
schaftsvereine PreuBens umfaBt, is t in der Zahlentafel 5 
die A ltersgliederung d er ak tiven  m annlichen M itglieder 
im Jah re  1916 fiir die gróBten v ier K nappscliaftsvercine 
ersichtlich gem acht,

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

Jahr

Von den aktiven  m annlichen Pensionskassenm itgliedern h a tten  zu
ein Alter von

z u 2 0  i 2 1 -2 5  1 2 6 -3 0  i 3 1 - 3 5  | 36-^4° j 4 1 -4 5  | 4 6 -5 0
vollendeten Lebensjahren

Ende des K alenderjahres 

5 1 -6 0  ; 6 1 -7 0  ■{ 71X d

Gesamtzahl
der

Mitglieder

1908 106 079 113 980 124 646 114 413 81445 47 013 32 558 24 953 2 544 91 647-722
1909 104 072 114 394 125 941 116 421 84 911 50 436 33 143 26 089 2 295 77 657 779
1910 103 488 119 415 125 274 116 334 88 839 54 307 34 093 27 807 2 453 73 672 083
1911 105 610 121 607 127 445 118 390 95 206 59 777 35 591 • 29 307 2 679 67 695 679
1912 112 942 124 700 134 007 119 321 102 705 60 710 37 589 30 427 2 898 64 725 363
1.913* 126 650 127 928 143 874 123 350 109 844 68 002 39 896 32 416 3 357 133 775 450
19141 131 515 114186 137 914 120 612 111 940 72 464 42 953 34 016 3 352 150 769 102
1915* 114 617 91 676 130 654 117102 111027 77183 46763 37 108 3 903 152 730 1 85
19161 110 854 ■90 011 125 870 118 748 111 569 84 526 50 643 40 265 4 430 171 737 087

1908
1909
1910
1911
1912 
1913' 
19141 
1915* 
1916*

16,38
15,82
15,40
15,18
15,57
16,33
17,10
15,70
15,04

17,60
17,39
17,77
17,48
17,19
16,50
14,85
12,56
12,21

19,24
19,15
18,64
18,32
18,47
18,55
17,93
17,89
1.7,08

von
17,66
17,70
17,31
17,02
16,45
15,91
15,68
16,04
16,11

der Gesamtzahl %
12,57
12,91
13,22
13,69
14.16
14.17 
14,55 
15,21 
15,14

7,26
7,67
8,08
8,59
8,37
8,77
9,42

10,57
11,47

5.03
5.04 
5,07 
5,12 
5,18 
5,14 
5,58 
6,40 
6,87

3,85
3,97
4,14
4,21
4,19
4,18
4,42
5,08
'5,46

0,39
0,35
0,36
0,39
0,40
0,43
0,44
0,53
0,60

. 100

. 100
0,01 100
0,01 100
0,01 100
0,02 100
0,02 100
0,02 100
0,02 100

von den 7574 K riegsteilnehm ern der B eam tenabteilungen 
76 invalid is iert und 205 gestorben.

N eben den ak tiven  M itgliedern s tan d en  zu den Pen- 
sionskassen friihere M itglieder in  Beziehung, die durch 
Zahfung von A n e r k e n n u n g s g e b i ih r e n  ihre erw orbenen 
Anspriiche aufrech terh ie lten .

1 einschł. Beamtenabteilung.

Die V eranderungen in d e r Zahl der I n v a l i d e n  im 
Jah re  1916 sind aus der Z ahlen tafe l 6 zu ersehen.

Die im B erich ts jah r gegen das V orjahr e ingetre tenen  
V eranderungen im durchschnittlichen  L e b e n s a l t e r  und 
im durchschnittlichen  D i e n s t a l t e r  b e im  E i n t r i t t  d e r  
I n v a l i d i t a t  ergeben sich aus d e r  Z a h l e n t a f e l  7.
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Z a h l e n t a f e l  5.

Alter der aktiven 
mannlichen Mit- 
glieder im Jahre 

. 1916

A ljg e  
Knappsch 

zu B 
Zahl der 

Mitglieder

inemer 
afts-Verein 
ochum 

Anteil an der 
GeBamtzahl

V ■ /o

Obersch
Knappsch
Zahl der 

Mitglieder

lesischer 
afts-V erein

Antetl an dor 
(Sesamtzahl

%

Niedersc
Knappsch
Zahl der 

Mitglieder

ilesischer
ifts~Verein

Anteil an der 
Gesamtzahl

%

Saarbriicker
Knappschafts-Verein
Zahl der ! Anteil an der. 

Mitglieder ; Gesamtzahl

%
bis zu 20 Jahren  , 
21 -  25 Jahre  , , 
26 -  30 „ . . 
3 1 - 3 5  „ . . 
3 6 - 4 0  „ . . 
41 - 4 5  „ . . 
46 -  5Q_ „ . . 
5 1 -0 0
6 1 -7 0  „ . . 
71 Jahre  und m ehr

43 620 
30 437 
59 878 
5G100 
52 924 
38 848 
20 320 
12 327 

793 
4

13,84
9,65

18,99
17,80
16,79
12,32
6,45
3,91
0,25

13190 
16 803 
18 887 
16 621 
15 125 
12 468 

8 614 
5 483 

324 
3

12,27
15,63
17,57
15,46
14,07
11,60
8,00
5,10
0,30

4 721
4 787
5 021 
4 717 
4 438 
3 563 
2 460 
2 414

349

14,54 
14,74 
15,46 
14,53 
13,67 ■ 
10,97 
7,58 
7,43 
1,07 .

10 684 
8 980 
7 677 
7 515 
7177 - 
5 823 
4 010 
2 672 

88

19,56
16,44
14,05
13,76
13,14
10,66
7,34
4,89
0,16

ZUS. 315 251 ! 100,00 107 518 100,00 32 470 100,00 54 627 100,00

Z a h l e n t a f e l  6.

A rbeiterabteilung 
mannliche | weibliche 

Inyaliden

B eam tenabteilung 
mannliche [ weibliche 

Invaliden

insgesam t 
mannliche |, weibliche 

Inyaliden
ZUS.

Zahl am  Ja h re sa n fa n g .................. 86 802 79 . 466 | —-
i ■

87 268 79 87 347
Zugang an neuen Invaliden. . . 9 034 25 218 — 9 252 i 25 9 277

davon
K ranklieitsinvaliden . . . . 4 001 22 133 — 4134 22 4 156
U n faU in v alid en ........................... 804 3 9 813 3 816
Kriegsinvaliden . . . . . , . 4 229 . 76 — 4 305 — 4 305

Abgang ............................................ 7 535 14 75 7 610 14 | 7 624
Bestand am JahresschluB . . . 88 301 90 609 88 910 90 89 000

Z a h l e n t a f e l  7.
Arbeiter- 

. abte 
mann- ! weib
liche i liche 

Jnvaliden

Benmten-
lung
mann-
liche

weib-
Itćhe

50,1 i 35,4 55,0
38,1 : 27,0 46,9
31,1 1 - 32,2

24,6 i 6,5 32,3
13,6 ; 1,0 19,0
10,2 i — 11,7

l
D urchschnittl. L e b e n s a l t e r  

der K rankheitsinvalideu . .
,Unfallinvaliden . . . . . . .
Kriegsinvaliden ...........................
D urchschnittl. D ie n s t a l t  e r  der
K ra n k h e its in v a lid e n ..................
U nfal!invaliden . .. . . .........
K riegsinyaliden . . . . . . .

Die den  in Zugang gekom m enen Invaliden  bewilligte 
durchschnittliclie satzungsm aBige (ungekurzte) Jalires- 
ren te  s te llte  sich bei den m annlichen K rankheitsinvaliden  
auf 374,05 M in  d e r A rbeiterab te ilung  und auf 778,58 .« in 
d e r B eam tenabteilung , bei den w eibhchen auf 43,20 M in 
der A rbeiterabte ilung, bei den m annlichen U nfallinvaliden 
auf 238,38 und 496,67 Ji und bei den K riegsinvaliden au f 
207,82 und 338,11 Jl.

In  der Zahlentafel 8 is t die V erteilung der m annlichen 
I n v a l i d e n  au f die yerschiedenen A ltersgruppen ersicht- 
lich gem acht,

Vou den 7610 in 1916 abgegangenen m annlichen In- 
vałiden s ta rben  5348, d a ru n te r  3522 n itt  H in terlassung  von 
onspruchsberechtig ten  E hefrauen  und 1348 m it H in te r
lassung von zu sam m en -3420 anspruchsberechtig ten  Kin- 
d ern ; infolge rech tsk raftiger R eak tiv ierung  schieden 2182, 
a u s .a n d e rn  G riinden 80 aus. Von den 14 abgegangenen 
weiblichen Inyaliden  schieden 10 durch Tod und 4 durch 
R eaktiv ierung aus. A nspruchsberechtigte K inder sind 
n ich t h in terblieben,

Z a h l e n t a f e l  8.

Arbeiter- Beam ten-

Alter
Zahl der 

Inyaliden

abte
von der 
Gesamt- 

zahl
%.

ilung

Zahl der 
Inyaliden

von der 
Gopamt- 

zahl 
»/0

bis zu 30 Jah ren  . . . . 
3 1 - 3 5  Jah re  . . . .
3 6 -  40 ........................
4 1 - 4 5  ........................
4‘6 -  50 ........................
5 1 - 5 5  .................... ....
5 6 -  60 . . . . . .
6 1 - 6 5  ........................
06 und m e h r ........................

4290
3 371
4 075 
4 593 
6153

11 311 
17 261 
15 742 
21505

-4^6
3,82
4,61
5,20
6,97

12,81
19,55
17,83
24,35

m  -
35
27
28 
40 
84

137
144
87

- 4 ,4 3
5,75
4,43
4,60
6,57

13,79
22,50
23,65
14,29

tnsges. 88 301 100,00 609 100,00

Das durchschnittliclie L e b e n s a l t e r  d e r  sam tlicheu 
verstorbeuen  Invaliden  b e tru g  bei den  m annlichen
61,8 Ja h re  bei d e r A rbeite rab te ilung  und 55,6 bei der 
B eam tenabteilung, bei den w eiblichen 44,8 Jah re , das 
der verstorbenen  invaliden E hem anner 59,2 Ja h re  bei der 
A rbeiterab te ilung  und 55,6 bei der B eam tenabteilung , das 
der versto rbenen  invaliden V ate r 49,1 und 48,4 Jahre . 
Die durchschn ittliche R e n t e n b e z u g s d a u e r  der Ver- 
sto rbenen  belief sich bei den m annlichen au f 11,6, bei den 
A rbe item  und  1,7 bei den B eam ten , bei den weiblichen 
auf 2,7 Jah re .

Bei den rech tsk raftig  rea k tiv ie rten  Invaliden s te llte  
sich das durchschnittliche L eb en sa lte r fu r die m annlichen 
auf 34,8 und 34,7, bei 4en weiblichen a u f  32,8 Ja h re  und die 
durchschnittliche R entenbezugsdauer bei -den m annlichen 
auf 2,4 und 1,3, bei den weiblichen a u f  4,0 Jahre .
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Ober die d u r c h s c h n i t t l i c h e  S t e r b l i c h k e i t  der 
Invaliden in den le tz ten  10 Jah ren  g ib t die Zahlentafel 9 
AufschluB.

Z a h l e n t a f e l  9.

■fahr

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1 9 1 6

Bestand an 
Invaliden 

am Jahres- 
anfang

73 482
75 048
76 219 
78 848 
81 398
83 468
84 122 
84 961
86 544
87 347

Zu-
gang

Aus- 
geschieden 

auBer 
durch Tod

im Laufe des Jahren

Unter 
einjithrlger 

Beob- 
achtung 

. haben 
gettanden

9 050
7 491 
9 218
8 887
8 670 
7 873 
7-244 
7 649 
6 467
9 277

2 518 
2 228
1 777
2 224 
2069 
2 533 
2 340 
1 466
1 338
2 266.

76 748
77 680 
79 940 
82180 
84 699 
86 138 
86574 
88053
89 109
90 853

Es atarben lm 
Lanie des Jahres 

der unter 
einjlthriger 
Beolmrhtg. 
gestanden. 
Personen 

%

(lber-
haupt

4119 
4 301 
4 837 
4 292 
4 601 
4 799 
4 415 
4 824
4 788
5 357

5.37 
5,54 
6,05 
5,22 
5,43 
5,57 
5,10 
5,48
5.37 
5,90

Am Jahresanfang  w aren 89 635 (76 651) W itw en m it 
einem du rc lischn ittlichenL ebensa lter von 54,8 (57,5) Jah ren  
vorhanden; im Laufe des Jah res  sind 6145 W itw en von ver- 
sto rbenen  A ktiven (ohne K riegsteilnehm er) und Invaliden 
der A rbeiterab te ilung  und  171 W itw en der B eam ten- 
abteilung und 7235 W itw en von verstorbenen  K riegsteil- 
nehm ern der A rbeiterab te ilung  und 147 der B eam ten- 
abteilung  zusam m en 7382 W itw en m it einem  durchschn itt- 
lichen L e b e n sa lte r ' von 39,2 und  39,0 Jah ren  und einer 
durclischnittlichen satzungsm aB igen Jah resren te  von 
143,00 und 296,90 .# in Zugang gekom m en.

In  A bgang gekom m en sind durch  Tod 3478, durch 
W iederverheira'tung 793, aus andern  G runden 80, zu- 
sam m en 4351 W itw en. D er reine Zugang b e tru g  dem nach 
in den A rbeiterab te ilungen  9046 (12 237), in den B eam ten- 
ab teilungen 301 (378), zusam m en 9347 (12 615) W itw en 
oder 10,43 (16,46)% des B estandes zu Anfang des Jah res. 
Der B estand zu Ende des Jah res  s te llte  sich auf 98 008 W it
wen der A rbeiterab te ilung  und 974 der B eam tenabteilung. 
Das durchschnittliche L ebensalter der verstorbenen W it
wen b e tru g  69,2 und 54,2 Ja h re . das D u rch sch n ittsa lte r bei

Der reine Zugang b e trug  dem nach in den A rbeite r
abteilungen 15 398 H albw aisen und 392 Volhvaisen, in 
den B eam tenabteilungen  526 H albw aisen und 15 Voll- 
waisen, zusam m en 15 924 H albw aisen und 407 Yolłwaisen, 
das sind 18,08 und 9,38%  der A nfangsbestande an  H alb- 
und Vollwaisęn,

In  der Zahlentafel 11 sind die A nderungen im  B estand 
der K r a n k e n k a s s e n m i t g l i e d e r  angegęben,

Z a h l e n t a f e l  11.

Zahl der Mitglieder
Mannliche j Weibltchc 

Mitglieder
ZUS.

Zu Anfang des Jahres . . . 
,, Ende ,, ,, . . .  

im D urchschnitt des Jahres-

646 587 
686065 
664 161

34 079 
64 208 
51 503

680 666 
750 273 
715 664

Im  Laufe des.. Jah re s  e rk ran k ten  346 576 mannliche 
und 29 050 weibliche, zusam m en 375 626 M itglieder gegeu 
361 306 im V orjahr.

Von je  1000 der im D urchschn itt vorhandenen  M it
glieder erk ran k ten  522 (537) m annliche, 564 (340) w eib
liche, zusam m en 525 (530). D sn  im Laufe des Jah res  
E rk ran k ten  sind noch die am SchluO des V orjahres vor- 
handenen 19 892 m annlichen und 623 weiblichen K ranken, 
zusam m en 20 515 (17 161) zuzurechnen, so daB sich die 
G esam tzahl der im  Ja h re  1916 iibe rhaup t behandelten  
K r a n k h e i t s f a l l e  auf 366 468 m annliche, 29 673 w eib
liche, zusam m en 396 141 (378 467) belief.

Von den K rankheitsfallen  en d e ten  4630 =  1,26% bei 
m annlichen und 199 =  0,67%  bei weiblichen M itgliedern, 
insgesam t 4829 =  1,22%  m it dem  Tode, 330 594 =  90,21% 
bei m annlichen und 27 306 =  92,02%  bei w eiblichen M it
gliedern, insgesam t 357 900 =  90,35% m it Genesung, und 
es verblieb  am Ende des Ja h re s  ein K rankenbestand  von
22 200 m annlichen und 1617 weiblichen, zusam m en von
23 817 M itgliedern.

Die E in n a h m e  belief sich im Ja h re  1916 bei den 
K rankenkassen auf 40,5 Mili. bei den P e i i s io n s k a s s e n  
auf 61,9 Mili. M bei der A rbeiterab te ilung  und auf rd. 
6 Mili. M bei der B eam tenabteilung , zusam m en auf 108,4 
Mili. d. s. 7,2 Mili, M oder 7,08%  weniger ais im Jah re

Z a h l e n t a f e l  10.

Zahl der Waisen zu Anfang des Jahres . 
Zugang: von verstorbenen Aktiven (ohne Kriegs

teilnehmer) und Invaliden . . . .
,, Kriegswaisen . ...................... .... . •
„ H a lb w a ise n ............................................

Abgang: durch Tod .....................................................
„ F.rreichung des Endalters . . . 
,, Ubergang in Vollwaisen

aus andern G r u n d e n ...............................
Bestand zu Ende des Jahres . . ' .. . .
Zugang ......................  . .................. . . . . . . .

der W iederverheiratung 35,2 und 36,6 Jah re . Die durch
schnittliche R entenbezugsdauer ste llte  sich bei den .ver- 
storbenen W itw en auf 15,4 und 1,8 Jah re , bei der W ieder- 
verhe ira tung  auf 3,3 und 2,3 Jah re .

Aus der Zahlentafel 10 sind die Zahl sowie der Zugang 
und Abgang der Waisen zu ersehen.

Arbeiterabteilung
Halb- j Voll- 

waisen
H alb- j Yoll 

waisen

86 692 4 307 1 379 34

10 040 453 337 8
15 544 298 - 283 4

497 5
858 30 19

8 600 819 64 2
. 518 — 5 —

210 7 6 —
102 090 4 699 1 905 49
15 39S 392 526 15

Beam tenabteilung

1915, in dem  die E innahm e gegen das V orjahr um 28,6 
Mili. M oder 22,52%  zuruckgegangen war.

Die Zusam m ensetzung der E innahm e is t aus Zahlen
ta fe l 12 ersichtlich.

Von der G e s a m ta u s g a b e  der K rankenkassen in Hohe 
von 37,10 Mili, JC entfielen  14,64 Mili. M oder 39,45%  auf
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Z a h l e n t a f e l  12.

A rt der E innahm e
Krankenka sseń

foa der 
Gesitrl-
liDBJhtnc

%

Arbeiterabtf

.«

Pension
ńlung

»#n d«r 
Geiiml- 
einnahmi 

%

skassen
B eam tenabt

Jl

eilung
too der 
Gesimt- 
einoiboe

%

ZUS

Jl

tob der 
Stsiot- 
einajlimc

%

Beitrage ................................... ....
E intrittsgelder .........................................................
Anerkennungsgebiihren . . . . . . . . . .
K apitalzinsen .........................................................
N utzungen des Immobiliarvermógens (Rein-

e r t r a g ) ...................... .......................................
R einertrag von Betrieben . . . , . . . . . .
E rsa tz le is tu n g e n ...................... ..............................
Sonstige Einnahm e ........................ ...................

37 393 773 
2 545

1 564 277

. 159157 
821 

974 599 
408 987

92,32
0,01

3,86

0,39

2,41
1,01

43 876 700 
62 183 
65 516 

15 740 353

307 220 
136 364

1 687136

70,91
0,10
0,10

25,44

0,50
0,22

2,73

>5 201 173 
298 
658 

685 643

7 756 . 

82 498

87,00
0,01
0,01

11,47

0,13

1,38

86 471 646 
65 026 
66174 

17 990 273

474 133 
137185 
974 599 

2 178 621

79,80
0,06
0,06

•16,60

0,44
0,13
0,90
2,01

zus. . 40 504 159 100,00 61 875 472 100,00 5 978026 100,00 108 357 657 100.00

das K rankengeld ; die K osten  d er K rankenhausbehandlung  
beanspruch ten  10,33 Mili. Jl oder 27,84%  d er G esam t- 
ausgabe, das H onorar d e r R ev ie ra rz te  4,85 Mili. Jl oder 
13,0S%, Arznei- und  sonstige K urkosten  3,53 Mili. Jl 
oder 9,51% , die V erw altungskosten 2,04 Mili. .« oder 
5,49% , S terbegelder 1,07 Mili. .K = 2 ,8 9 % .

Die G esam tausgabe der Pensionskassen belief sich auf 
54,50 Mili. .!(, von denen  722 000 Jl auf die B eain ten- 
ab teih ing  iind  53,87 Mili. Jl a u t die A rbeite rab te ilung  ent- 
fallen. Von d er G esam tausgabe beanspruchten  die laufen- 
den R en ten  47,85 Mili. Jl oder 87,65%, die V erw altungs- 
kosten 2,12 Mili. M oder 3,89%.

D er UberschuB betrug  bei den K rankenkassen  3,4 
Mili. ,.K oder 8,41 (5,65)%  d er E innahm e, bei den Pensions
kassen in der A rbeiterab te ilung  8 Mili. M oder 12,94 
(16,37)%  und  in  der B eam tenab teilung  5,3 Mili. X  oder 
87,93 (90,26)%  der E innahm e, zusam m en 16,67 Mili. .« 
oder 15,38 (16,12)%  der E innahm e. D as fiir die D eckung 
der Y erpflichtungen gęgenuber den M itgliedern am  31. De-

Volkswirtschaft und Statistik.
Eiscnerzlordcrung GroBbrltannlcns im  Jalire  1918.

Die E iseńerzgew innung G roC britanniens im Ja h re  1918 
s te llte  sich au f 14,61 Mili. 1. t  gegen 14,85 Mili. 1. t  im 
Ja h re  vorher. Von d er Forderung  im Ja h re  1918 ent- 
fielen 5,92 Mili. t  auf die G ruben u n te r  dem  Coal Mines Act,
1,64 Mili. t  au f die G ruben u n te r  dem  M etalliferous Mines 
A ct un'd 7,05 Mili. t  w urden aus S teinbriichen  gewonnen. 
U ber die E rzversorgung des Landes in  den Ja h re n  1917 
und 1918 u n te rr ic h te t die folgende Zusam m enstellung.

1917 
1. t

1918 
1. t

Eisenerzforderung ...................... 14 845 734 14 613 032
E infuhr von Eisenerz . . . . . 6 189 655 6 581 728

„ ,, K iesabbranden 640 681 627 527
ZUS. . 21 676 070 21 822 287

Ausfuhr von E ise n e rz .................. 667 160
Insgesam t zur Verfiigung ste- 

hende M e n g e ........................  , 21 675 403 21 822 127
Die K ohlcnforderung F rankreichs im  Jah re  1919. Die

franzosische K ohlengew innung zeigt fiir das le tz te  J a h r  
ein iiberraschend ungiinstiges Bild, sie s te llte  sich, u n te r  
A uBerachtlassung Elsafi-Lothringens, au f 19,54 Mili. t  
gegen 26,32 Mili. t  in  1918 und 28,93 Mili. t  in  1917.

zem ber 1916 verfiigbare V erm ógen sam tlicher preuGischer 
K nappschaftsvereine belief sich auf 467 Mili. J l, wovon 
-44,5 Mili. Jl auf die K rankenkassen  und  402 Mili. Jl 
auf die Pensionskassen bei der A rbeite rab te ilung  und 
20,5 Mili. Jl bei d e r B eam tenab teilung  entfielen. Gegen- 
iiber dem  verfugbaren Verm ogen am  31. D ezem ber 1915 
bei den K rankenkassen von 41,6 Mili. Jl, bei den Pensions
kassen von  412,5 Mili. Jl, zusam m en 454 Mili. Jl, erg ib t 
sich eine V erm ogenszunahm e bei den .K rankenkassen um
3 Mili. X  oder 7,13% , bei den Pensionskassen der A rbeiter- 
ab teilungen um  5,2 Mili. Jl oder 1,31% , d er B eam ten- 
ab te ilungen  um  4,7 Mili. Jl oder 30,14%  und insgesam t um
12,9 Miii. oder 2,84% . In  den 10 V orjahren vergróBerte 
sich das G esam tverm ógen wie fo lgt: 1915 um 3,53% , 1914: 
10,42%, 1913: 13,85%, 1912: 13 ,86% ,' 1911: 12,70%, 
1910: 15,22% , 1909: 17,10% , 1908: 22,90% , 1907: 4,79%  
und 1906 um  10,11%  des jeweils am  Anfang des betreffen- 
den Jah res  vorhandenen  Yermógens,

Bei H inzufugung der G ewinnung Lothringens erhoh t sich 
die F orderung  des L andes in  1919 um  2,33 Mili. t  auf 
21,86 Mili. t, ab e r d a  der K ohlenverbrauch Lothringens 
s ta rk e r  ais seine Forderung  ist, so h a t  sich durch  die 
W iedergewinnung dieses G ebietteils die K ohlenlage des 
Landes n u r noch verschleclitert. tJbe r die Gewinnung 
in den einzelnen M onaten des le tz ten  Ja h re s  sowie iiber 
die Entw icklung der E infuhr u n te rr ic h te t die folgende 
Zusam m enstellung. ■

M onat
Gesam t

forderung
D avon

Lothringen Einfuhr

t t t

F ebruar ..................
M a rz ...........................

J u l i ...........................

Septem ber . ... . . 
O ktober . . . . .  
N ovem ber. . . . .  
Dezember . . . .

2 472 528 
2 244 464 
2 125 414 
1 744 594 
1 733 426 

857 600 
1 430 367 
1 781 760
1 838 398
2 064 902 
1 820 000 
1 750 000

168 352
210 043 
238 340 
108 866 
123 511 
195 891 
231 729 
227 903 
150 993
211 482 
238 500 
220 000

1 739 273 
1 428 016
1 164 631
2 211 637 
1 588 992 
1 553 451 
ł 671 569 
1 038 075 
1 665 906 
1 252 501 
1 661 343 
1 625 330

zus. , 21 863 453 2 325 610 18 600 724
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D er auffallige R iickgang der F orderung wird am t- 
licherseits auf folgende Griinde zuruckgef i ih r t : In  ers te r 
L inie h a t  die Zahl der A rbeiter abgenom m en; die Berg
leute, die w ahrend des Krieges zur F o rtse tzung  der Berg- 
a rbe it zuriickgesteilt w aren, sind nach und  nach demo- 
bilisiert worden, zum  Teil sind sie d a n n ' wolil auf den 
Gruben, auf denen sie A rbeit angenom m en h a tte n , ge- 
blieben, die M ehrzahl derjenigen jedoch, die aus andern  
Landesteilen  stam m te  oder die B ergarbeit nur auf- 
genom m en h a tte , um  die Zuriickstellung vom M ilitar- 
d ienst zu erlangen, is t in ihre H eim atbezirke zuriick- 
gekehrt und h a t  sich dort, wie im N orden und Pas-de- 
Calais, A ufraum ungsarbeiten  zugew andt oder h a t 
andere B eschaftigung gefunden. D ie Kriegsgefangenen, 
die einen erheblichen Teil der Belegschaft ausm achten, 
sind zum gu ten  Teil in die durch den K rieg ze rstó rten  
Landesteile gescliickt worden, um d o rt bei dem W ieder- 
aufbau ta tig  zu sein. Die sich liieraus ergebende bedeutende 
A bnahnie der B elegschaft konnte durch die Demobili-

sierung n ich t ausgeglichen werden, d a  n u r noch die aller- 
jungsten  Jahrgange der B ergleute bei Kriegsende u n te r 
den F ahnen  standen . Sodann ist, wie in  den andern  Berg- 
bau landern , auch in F rankre ich  ein sta rkes Nachlassen 
der Schiclitleistung des B ergarbeiters festzustellen. 
W ahrend sich sein F orderan te il in 1913 auf 995 kg. ste llte , 
be trug  er ha 1918 nu r noch 775 kg und erfuh r in 1919 
infolge des Gesetzes D urafour, das fiir die U ntertage- 
arb e ite r eine V erm inderung der A rbeitszeit um 1 S tunde 
und fiir die O bertagearbeiter eine solche um 2 Stunden 
braclite , eine w eitere Abnahm e, E inen  ungiinstigen Ęin- 
fluB auf das.Forderergebnis iibten auch A fbeiterausstandc 
aus, dic im  Ju n i und Ju li eine besondere B edeutung  er- 
langten. E in  gleiches laBt sich von den Beforderungjś- 
schw icrigkeiten sagen, dic in  m anchen Fallen  die Ein- 
legung von Feierschichten erforderlich m achten . In - ge- 
wissem U m fang h a t auch die s ta rkere  B etreibung der 
Aus- und V orrichtungsarbeiten  zu dem Ruckgang rjer 
F orderung  beigetrageń.

Markscheidewesen.
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h5he- 3 d w ert Zeit w ert Zeit ^  N lO •—

-fp MZ w ert Zeit wert WS hóhe cm =  mm. cS RegenłiOho1—) mm nim mm °C °C ° c mm-

1 . 750,4 1 2  N 746,4, 3 N 4,0 + 5,5 5 N + 2,3 12 N 3,2 . *.—_; ■■
2 . 758,5 12 N 750,4 0 V 8 ,1 -1- 3,0 5 N . -  1 ,2 1 1  V . 4,2 :--- . •. —
3. 758,5 0 V 756,4 3 N 2 ,1 + 3,5 4 N ->0,7 1 2  N 4,2 ' ..T- : ' _ '
4. 765,9 12 N 756,8 0 V 9,1 ' -  0,7 0 V -  3,0 8 V 2,3
5. 774,0. 1 1  N 765,9 0 V 8 ,1 -  0,5 2  N - -  3,7 1 2  N 3,2 —* *-- -
6. 773,9 0 V 761,5 12 N 12,4 -  0,8 3 N -  3,9 9 V 3,1 --- • —’
7. 761,0 3 V 758,2 1 2  N 3,4 -  2,3 12 N -  4,2 4 V 1,9 ---
8 . 758,2 0 V 745,6 10 N 1 2 ,6 + 5,3 10  N 2,3 0 V 7,6 4,9 —•
9. 756,7 11 N 745,9 0 V 10 ,8 + 4,6 1  V + 0,5 1 1  V 4,1 2,5 —

10 . 756,4 0 V 742,2 10 N 14,2 + 10,0 - 1 1  N + 0,5 2  V 9,ff 16,6 ■ ,”T "
1 1 . 748,6 8 V 738,6 5 N 10 ,0 + 11,7 5 N + 5,6 11 N 6 ,1 17,2 ' _
1 2 . 755,2 7 N 741,3 0 V 13,9 + 9,1 2  V + 5,0 10 N 4,1 8,3
13. 761,2 6 N 752,4 1 V 8 ,8 + 11,5 7 V + 6,4 12 N 5,1 19,2 r~. •
14. 773,5 1 2  N 753,5 6 V 20,0 + 6,4 0 V + 0 ,2 7 V 6 ,2 10 ,6 --- - ,, .
15. 776,8 11 V 773,5 0 V 3,3 + 5,6 7 N ■+ 1,3 7 -V 4,3 - —
IG. 775,9 5 V ,771,8 12 N 4,1 + 9,9 1 2  N + 3,9 0 V 6,0 . 0/ ’ ^ ' .—*
17. 772,0 2 V 766,8 12  N 5,2 +10,5 1 N + '7,6 10 N 2,9 3; t
18. 767,1 10 V 763,2 1 2  N 3,9 + 8,9 0 V +  5,6 4 V 3,3 ' 4,0 —:
19. 763,2 0 Y 753,9 9 N 9,3 + 9,0 8 V + 2 ,6 12 N 6,4 5,2
2 0 . 762,3 1 2  V 756,9 0 V 5,4 + 4,5 4 N + 2 ,0 2 Y 2,5 1,0 . ■ *— -
2 1 . 761,0 0 -V 755,6 3 N 5,4 + 6,0 4 N + 2,4 1 1  V 3,6 4,3 ;■  ̂ •
2 2 . 770,3 12 N 761,5 0 V 8 ,8 + 5,4 3 .N + 2 ,0 10 N 3,4 0 ,1 —
23. 770,3 0 V 767,4 12 N 2,9 . + 5,2 8 N + 2,3 0 V 2,9 ..—  "
24. 767,4 0 V 763,3 7 N 4,1 + 10,0 2. N  - + U 5 V 8,3 - . • —
25. 770,9 ■1 N 765,2 0 V 5,7 -1- 8,9 3 N + 1,7 10  N 7,2 • —  ’ : —
26. 769,5 .0 V 760,1 1 2  N 9,4 + 9,0 4 N + 2,3 1  V 6,7 --- -
27. 761,3 1 1  V 758,4 12 N 2,9 + 9,1 3 V + 6,8 7 N 2,3 2 ,1 ■ —
28. 758,4 0 V 752,1 12 N 6,3 + 9,2 12 N + 7,3 0 V _ 1,9 ł3,3 - —•
29. 764,0 12 N 752,1 0 V 11,9 + 9,2 . 0 V + 4,2 12 N 5,0 ■ — — ■
30. 764,5 12 N 758,8 I N 5,7 ' + 5,9 5 Ń + 3,1 1 1  V 2 ,8 - 2 ,0 -
31. 766,5 6 V 761,2 9 N 5,3 +  1 1 ,1 9 N + 3,1 4 V 8,0 2 ,8 ' •—; '

Sonats-
+  2,0 4,6mittel 764,3 ’__ 756,7 __ 7,6 +  6,6 ' — — **

- M onatssumm e 118,4. -: , ■/ . M onatsm ittel aus 33 Jahren  60,2
(seit 1888)

* Der letzto Bericht lat tiber den Monab September 1914 im Jahrgauf? 1flU anf S. 1524 ęrschicnon. 
weil sie n icht vollstiindig rorliefien; z. Z. findet eine Nachpnifunff des Anemograplien sta tt.

D ie ,Wlndanfzeichnungon feWen nooli.
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Terkehrswesen.
Auitlleke Tarli Yeriinrteruiigeit. G em einschaftliches 

H eft C I  b  (S ta tioństariftafe ln  usw.)'"f. Tfy. 200, Seit
19. Febr. 1920 sind die im Y erkelir m it den B ahnhófen .der 
Teutobiirger W aldeisenbahn za erhebenden  F rąch t- 
zuschlagsatze (m it Ausnahm e des Satzes. fur Kohle in 
Ladungen) erholit worden. Das alsbaldige In k ra fttre te n  
der Erhohungen. g riindet sich auf die vorttbergehende 
A nderung des § 6 d er Eist4nbahnverkehrsordnung  (R.-G.-Bl. 
1914, S. 455).

D eutsch-D antóch-Schw edischer Ę isenbahnverband , Aus- 
nahm etarif fiir S teinkohle nsw. Seit 1. M arz 1920 is t der 
N achtrag IX  in K ra ft g c tre ten . E r en th a lt eine 100- 
prozentige E rhóhung der deutschen E inrechnungsanteilc .

Patentbericht.
A n m eld u n gen ,

die w ahrend zweier M onate in der Auslegehalle des Reichs- 
p a ten tam tes ausliegcn.

Vom 9. F ebruar 1920 an :
19a.~GrV 28. G. 48 683.. F. C. G laser & R. Pflaum ,

G. m. b. H ., Berlin. V erfahren zum R iicken von Glcisen.
16. 7. 19.

2 0 a . Gr. 12. E . 24 309. Gebr. Eickhoff, M aschinen
fabrik, Bochum , und Alfred Roem elt, Bochum , Biilow- 
strafie 37. T reibscheibenforderung m it Spannungsaus- 
gleich. 21. 8. 19.

2 0 a . Gr, 12. H. 77'364. H ennefer M aschinenfabrik
C. R eu ther & R eisert m. b. H „  H ennef (Sieg). E inrich tung  
zur Sicherung eines ordnungsm afiigen B etriebs bei H angę- 
bahnen. I I .  C. 19.

2 0 b. Gr. 14. E . 24 170. E isenhiltte  W estfalia A.G., 
Bochum. G ruben- und  Tageslokom otive. 12. 7. 19. •

28 C. Gr. 1. B. 89 223. F a. L. Briiggem ann, Heil- 
bronn (N.). V erfahren zu r H erstellung eines E rsatz ln itte ls  
fUr Bohrol, Drehol, Ziehol u. dgl. 25. 4. 19.

23c. Gr. 1. T . 21 604. Fa. Carl Francke, Berlin. 
V erfahren zur H erstellung eines Schm ierm ittels aus 
N aphtliensauren, 4. 10. 17.

85 a. Gr. 22, A. 31 404. Allgemeine E lek triz ita ts- 
Gesellschaft, Berlin. E in rich tung  zum S teuern  elektrischer 
Forderm aschinen; Zus. z. P a t. 294 454. 6. 2. 19.

4 0 a . Gr. 46. G. 40 833, W olfram  Industrie  A .G ., 
A arau (Schweiz); V e r tr .: D ipl.-Ing. A. T rau tm an n  und 
D ipl.-Ing. H . K leinschm idt, Pat.-A nw alte, Berlin SW  U . 
V erfahren zur Gewinnung eines zusam m enhangenden, 
ohne weitere B earbeitung biegsam en und ziehbaren Kórpers 
aus W olfram . 15. 1. 14.

48a. Gr. 42. K. 70 673. W ilhelm Kuse, K irchderne 
b. D ortm und. VerschluC fiir K ontroli- oder K ohlenm arken 
an Forderw agen. 21. 10. 19.

59a. Gr. 8. L. 49 429. Sven Larsson, Stockholm  
(Schweden); V ertr,: F ranz Schw enterley, Pat.-A nw .,
Berlin SW  I I .  Ais P um pe, K om pressor oder M otor ver- 
w endbare M aschine. 9. 12. 19. Schweden 6. 11. 18.

69e. Gr. 2. K. 65 822. F ried. K rupp  A.G., G erm ania- 
werft, K iel-G aarden. Z ahnradpum pe. 11. 3. 18.

81e. Gr. 19’. P . 38 344. Jakob  P istor, Bochum , 
Feldsieperstr. 108. Verladeschaufel, besonders fu r Koks.
3. 9. 10.

Vom 12. F eb ruar 1920 an:
l a .  Gr. 6. H . 69 352. P au l H abets, M ontćgnće b. Lut- 

tich  und  An to inę F rance, L u ttich ; Y e r tr .: J. T enenbaum  
und Dr. H . H eim ann, Pat.-A nw alte, Berlin SW 68. Strom - 
rinne fiir m ehrere h in tereinander folgende S trom apparate.
17. 7. 14.

l a .  Gr. 7. H . 63 285. .Paul H abets, Montegnóe 
b. L iittich , und  A ntoine F rance, L u ttich ; Y ertr.: J . T enen
baum  und Dr. H eim ann, Pat.-A nw alte , Berlin SW 68. 
Anlage fiir S trom appara te  m it Zufilhrung des G utes in 
R innen  und  T rennung des G utes von den Bergen am 
Boden d er R innen durch aufsteigenden Stroni. 12. 8. 13.

5b. Gr. 14. A. 32 117. K aspar Auer, H óhr. Vorschub- 
regelung fiir drehend w irkende G esteinbohrm aschinen.
6. 8. 19.

12e. Gr. 2, M. 66 001. Alfred Móllinger, Bochum- 
R iem ke. Y orrichtung zur S taubabscheidung aus Industrie- 
gasen. 17. 6. 19.

12c. Gr. 2. R. 47 411. R adio-A pparatc-G esellschaft 
m, b. H ., Berlin. Ringform ige F iillkórper ffir L uft- und 
Gasfilter. 31. 3. 19.

12e. Gr. 2. W . 51 635. R einliard  W ussow, C harlotten- 
burg, Pestalozzistr. 25, und Em il Schierholz, Berlin-Schóne- 
berg, M artin -L uther-S tr. 68. V orrichtung zum  Auswaschen 
bzw. Ausscheiden m echanischer Beimengungen aus Gasen, 
D am pfen und  F lussigkeiten. 17. 10. 18.

121. Gr. 25. Sch. 56 216. O. Schróder, Recklinghausen. 
Topf zur Regenerierung der fiir die Benzolreinigung be- 
nu tz ten  Schwefelsaure. 15. 9. 19.

121. Gr. 38. I \. 70 568. B jórn  P er F erd inand  Kfell- 
berg, Stockholm ; V ertr.: D r. Georg W interfeld, Pat.-A nw ., 
Berlin SW 61. V erfahren zur B ehandlung von M ineralien 
oder Stoffen, die E isen und  T ita n  oder V anadin  oder 
beide M etalle en thalten . 16. 10. 19. Schweden 24. 2. 19.

1 2 k. Gr. 1, R. 48 466. Fried . Aug. R o ttm ann , Bo
chum, Alleestr. 40 a. V erfahren zum  A btreiben am m oniak- 
haltiger W asser m it W asserdam pf. 26. 9. 19.

26a. Gr. 2, N. 14 082. A nna N iew erth, geb. Vhex, 
H erzogenrath. V orrichtung und V erfaliren zur H er
stellung von Koks und Leuchtgas durch  D estilla tion von 
Steinkohle. 23. 8. 12.

26d. Gr. 8. F. 43 598. W alther Feld, G asabteilung
G. m. b. H ., Linz (Rhein). V erfahreń zur Auswascliung von 
A nim oniak und Scliwefelwasserstoff aus Gasen und 
D am pfen. 28. 8. 18.

85a. Gr. 18. F . 44 355. H ans Fischer, Dresden, 
Johann-G eorgen-A llee 33. A ufzugśchachttiir. 17. 3. 19.

85a. Gr. 24. A. 31 230. Allgemeine Elektrizit&ts- 
Gesellschaft, Berlin. E inrich tung  zur K ontrolle oder 
R ichtigstellung des S tandes des Teufenzeigers; Zus. z. 
P a t. 302 743. 4. 12. 18.

35b. Gr. 7 .: G. 48 997. Georgs-M arien-Bergwerks- 
und H iitten-V erein A.G.', G eorgsm arienhiitte b. Osnabriick. 
Schaltung fiir L astm agnete . 30. 8. 19.

50c. Gr. 6. W. 49 190. O skar W authier, Briissel; 
V ertr .: D r. von R othenburg , Pat.-A nw ., D arm stad t. 
F liehkraftw alzenm uhle m it zwei oder m elirern Mahl- 
kam m ern. 14. 4. 17.

80c . Gr. 4. Sch. 52'258. Carl Schartler, .W iesbaden, 
A delheidstr. 95. V erfahren und Y orrichtung zum  Be- 
heizen von K analm uffelófen. 28. 11. 17.

8 0 c . Gr. 12. B. 87 758. B unzlauer W erke, Lengers- 
dorff & Comp., Bunzlau (Scliles.). V erfahren und Yor
rich tung  zum Beheizen von G as-Schachtofen. 5. 11. 18.

Z n ruckn ahm e von  A n m eld u n gen .

Die nachstehenden, an  dem  angegebenen Tage im 
Reichsanzeiger b ek an n t gem achten A nm eldungen sind 
zuriickgenom m en worden:

23c. R. 45 276. V erfahren zur H srstellung  von kalte- 
bestandigen und hochviskosen Schmierolen aus Teer- 
fettolen. 5. 6. 19.

40b. C. 28 124. V erfahren zur H erstellung \ ron Le-
gierungen. 30. 10. 19.

69b. M. 62 288. D iffusor fu r K reiselpum pen. 3 .4 .1 9 .
59 b. N. 17 272. Vielstufige W asser-K reiselpum pe.

25. 11. 18.

G eb rau ch sinu stcr-E ln traguu gou ,

b ek an n t gem acht im  Reichsanzeiger vom 9. F eb ru a r  1920.
1 a. 731 467. Carl W irsum , Berlin-Halensee, Pauls- 

borner S tr. 1. B rennstoffreinigungsvorrichtung. 15. 1. 20.
5b. 731 202. Theodor Melchers, Linden (Ruhr).

G estcinbohrm aschine fu r H and- und K raftbetrieb , 7. 1. 20.
5b. 731 491. W erksbedarf Industrie- und H andels-

gesellschaft m. b. H., Berlin-W ilm ersdorf. Im  Q uerschnitt
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vierflugelige Bohrstange m it einem hinten geschlitzten 
Messer. 20. 1. 20.

5?). 731 492. W erksbedarf Industrie- und H andels- 
gesellschaft m. b. H,, Berlin-W ilm ersdorf. Im  Q uerschnitt 
rautenform ige B ohrstange m it m it ilirem rautenfórm igcn 
Teile zusam m enhangenden N asen am vordem  Flaclien- 
ende. .20. 1. 20.

6b. 731 498. W erksbedarf Industrie- und H andels-
gesellschaft m. b. H ., Berlin-W ilm ersdorf. I m  Q uerschnitt 
rautenform ige B ohrstange m it aus ihrem  vorderen flachen 
Teile in  den rautenform igen. Teil hineinreiclienden Nuten. 
21 . 1. 20 .

5b. 731 626. D eutsche M aschinenfabrik A.G., D uis
burg. Schram stange m it Kopfwerkzeug. 17. 1. 20.

5d. 731 146. E rich  JeB, Castrop. Zwangsauflauf-
sehiene fur Forderw agen an der H angebank, am  Brems- 
berg oder am  W ipper. 14. 1. 20.

21 d. 731 742. Scintilla, Solothurn (Schweiz); V e r tr .: 
W. Siegmund, Berlin, Leipziger S tr. 123a. A nordnung 
des H ocbspannungsverteilers an m agnetelektrischcn Zund- 
mascliinen. 3. 10. 18.

24e, 731 428. H erm ann Menzel, GroB Eulau b. Sprot- 
tau  (Schl.). L uftdruckreg ler fiir G asgeneratoren und 
Feuerungsanlagen. 6. 5. 19.

43a. 731 348. E rn s t Hesc, B euthen (O.-S.). Parallel- 
straOe 1. K ontrollm arkenbefestigung fu r G rubenfórder- 
wagen. 12. 1. 20.

4fid. 731 281. J. Schnitzler, Bochum, K analstr. 13. 
In jektoranordm ing fiir die E rzeugung des Olkreislaufes 
bei PreBIuftm aschinen. 15. 1. 20.

ói)c. 731 579. G ustav F ranke, Berlin-Steglitz, Schlofir 
straBe 127. P ropellersaug- und D ruckpum pe. 22. 1. 20.

78c. 731 639. F riedrich  Graber, Bleiclierode (Harz). 
E lektrischer S icherheitszeitzunder. 19. 1. 20.

81 e. 731616. Carl W ilke, Essen-B redeney, L ilienstr. 35 
K oksverladevorrichtung. 14. 1. 20.

81 e. 731 745 . S ie m e n s - Schuckertw erke G. m. b. H., 
S iem ensstadt b. Berlin. F ah rb arer S am m elbehalter fiir 
Silobescliickung. 25. 2. 10.

V crlttngcruug der S ch u tzlr lst.

Folgende G ebrauchsm uster sind an  dem  angegebenen 
Tage auf d rei Ja h re  verlangert worden:

24c. 656 950. Jakob  Leibrock, Ernstw eiler, Pfalz.
H eizbrenner usw. 15. 12. 19.

(Sla. 664 437. C. D. Magirus, A kt.-Ges., Ulm a. D. 
C hem ikalienbehalter fiir A tm ungspatronen. 22. 1. 20.

O la. 664 438 - 6 6 4  439. C. D. M agirus Akt.-Ges., 
Ulm a. D. C hem ikalien-A tm ungspatrone usw. 22. 1. 20.

A n deru ug In der P erson  des In h ab ers.

Folgendes P a te n t (die in  der K lam m er angegebene 
Zahl n en n t m it ja k rg a n g  und Seite d e r Z eitschrift die 
Stelle seiner V eroffenthchung) is t auf die genanntc F irm a 
ubertragen w orden:

40 a. 271 594 (1914, 564) B arilla L im ited, London.

D eu tsch e  P a ten te .

D er B uchstabe K (K riegspatent) h in te r der Cber- 
schrift d e r Beschreibung eines P aten tes bedeutet, daB es 
auf Grund der V erordnung vom  8. F eb ru ar 1918 ohne, 
voraufgegangene B ekanntm achung der. A nm eldung erte llt 
worden ist.

12e (2). 316 493, vom 20. Marz 1918. D r.-Ing. E d 
m u n d  R o s e r  in M u lh e im  (Ruhr). Einrichtung tu r  
A usnutzung der beim Auskristallisieyen von Snlzen aus 
heipen Laugen frei werdenden Wartne. Zus. z. P a t. 316 492. 
Langste D auer: 28. F eb ru ar 1933.

Die Lauge und die Rohsalze sollen auBer durch  den 
von der heiBen Lauge aufsteigenden Schwaden in einer 
besondern Y orrichtung durch D am pf oder heifie Gase 
erw iinn t werden. D as aus der Y orrichtung tre tende  
W arm em ittel (D am pf oder Gas) soli dabei dem  aus der 
heiBen Lauge aufsteigenden Schwaden beigem ischt werden.

12k (6). 299 752, v om  20. Mai 1916. C h e m is c h e
I n d u s t r i e ,  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t ,  und D r. F r a n z  
W o lf  in  B o c h u m . Verfahren zur Herstellung von schwefel- 
saurent Am m oniak aus Gaswasser m it H ilfe von Gips. K.

K ohlensaure soli u n te r D ruck  auf ein Gips- und Gas- 
wassergemisch einwirken,

12k (6). 299 622, vom 24. Marz 1916. Dr. C. O t to  
& C orap ., G. m. b. H. in D a h lh a u s e n  (Ruhr). yer
fahren zur Darstcllung von schwefelsauretn Am m oniak aus 
Gips und Gaswasser. K.

D as bei der Behandlung des Gaswassers m it Gips 
n icht um gesetzte A m m oniak soli aus der en tstehenden 
Sulfatlauge ausgetrieben und zur Aufnahm e w eiterer 
K ohlensaure in den Gasstrom  der D cstillationsanlage 
zuriickgeleitet werden.

Zwecks Zufiihrung w eiterer Kohlensaure und Aus- 
treiben  der n ich t um gesetzten fliichtigen Ammoniak-
verbindungen kann  auch kaltes oder w arm es gereinigtes 
D estiilationsgas durch die bei der Behandlung von Gas
wasser m it Gips en tstehende Aufschlam m ung gepum pt 
und in  den G asstrom  zuruękgefuhrt werden.

19a (28). 318 069, vom 24. Dezem ber 1918. M a 
s c h i n e n f a b r i k  B u c k a u ,  A.G. zu M a g d e b u rg  in 
M a g d e b u rg .  Gleisruckmaschine,

Mit der Maschine sind eine oder m ehrerc Gleisricht- 
vorrichtungen \-erbunden, die zusam m en m it d e r Gleis
ruckm aschine bewegt werden und um nitte lbar vor oder 
h in ter dieser die órtlichen E inbeulungen der Schiene be- 
seitigen. Die D ruckroilenpaare der Gleisriickmaschine
kónnen gleichzeitig das d ritte  R ollenpaar d er Gleisrichtvor- 
rich tung  bilden.

20a (18). 307 102, vom  28. O ktober 1917. A d o lf
B l e i c h c r t  & Co. in L e łp z ig - G o h l is .  Zusatzliche 
Klemmensicherung fur die Greiftiorrichtungen von E inseil- 
bahnen. K.

Die Sicherung wird, nąchdem  sic z. B. du rch  Anschlage 
oder Gleitschienen ausgeriickt ist, w ah ren d . der F ah rt 
durch S tationen  in  das freie D urchgangsprofil des Lauf- 

' werkes ubergefiih rt. In dieser Lage laOt sich die Sicherung 
durch eine besondere Sperrvorrichtung halten , die m it 
einem der K lem m hebel verbunden sein kann.

24e (11). 318 233, vom 18. F eb ruar 1917. P o e t t ę r
G. m. b. H . in  D u s s e ld o r f .  Yorrichtung zur selbsttatigen 
Austragung der Asche aus Gaserzeugern m it Drehrost.

TJnterhalb des den D reh rost tragenden  Teiles a des 
Erzeugers d is t ein ais Luftschleuse ausgebildeter Aschen- 
behalte r 6 fest angeordnet, dessen K am m ern c infolge 
der D rehbewegung des Rostes d e r Reihe_nach zur W irkung 
kommen.

21 d (16). 318 040, vom 19. Nbvem ber 1918. D ip).-Ing. 
F r a n z  v o n  H o m m e l in  H a n n o v e r .  Yorrichtung zum  
Schutz einer elektrischen Maschine gegen Wasser, Ddmpfe.
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ehimisck angreifende oder entziindliche Gase. Zus. z; P at. 
315 049. L angste D auer: 26. A ugust 1933.

D ie elektrisch  und  m agnetisch  w irksam en Teile des 
S tanders und Laufers d e r  Maschine sind, so w eit es er- 
forderlich ist, m it einer undurchlassigen und chemiscli 
w iderstandsfahigen aber m agnctisierbaren M etallhulle ver- 
selien. D ie Schutzhiillę kann  an  einer oder an beiden 
S tirnseitcn  des S tanders und Laufers durch  Bauteile einer 
T urbinę oder einer andern  uinlaufcnden K raftm asehine 
gebildet oder v e rs ta rk t werden.

2(>a (1). 318 265, vom  2. N ovem ber 1913. D ipl.-Ing. 
Dr. R u d o l f  G e ip e r t  in  B e r l in .  Verfaliren zur wahl- 
weisen Beheizung von Gaserzeugungsófen m it Generatorgas 
und Leuchtgas.

D as zur Beheizung der Ofen dienende L euchtgas soli 
durch  den im G enerator befindlicben gliihenden Brenn- 
stoff geleitet und dadu rch  von seinen leuclitcnden B estand- 
teilen  befreit werden.

8 5 a  (fi). 318110, vom  10. Septem 
ber 1018. D e u t s c h  L u x e m b u r g i s c h e  
B e r g w e r k s -  u n d  H i i t t e n - A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t  in  B o c h u m . Seilklemme 
an SchacMseilen.

An der Seilklemme, und zw ar oberhalb  . 
d e r  K lem m stclle a, ist eine nachgiebige 
K lem nie b angebracht, durch  welche 
die im  Seil c au ftre tenden  seitliclien 
Beanspruchungen (Stofie, Yerdrehungcn,
Schw ankungcn u. dgl.) abgefangen oder" 
wenigstens gcdam pft w erden sollen.

85u (9). 318 111, yo m  1. O ktober 
1918. W. W e b e r  & Co. G e s e l l s c h a f t  
f u r  B e r g b a u ,  I n d u s t r i e  u n d  B a h n -  
b a u  in W ie s b a d e n .  Vorrichtung zum  
Reinigen und Schmieren von Fórder- 
śeilen. u. dgl.
, D ie Vorrichtiirig b es teh t aus einem m it d reh b ar ge- 
lagerten  W alzcnburstcn versehenen Gestell, das durch 
Yerschiebung oder d u rch  Schwenkung, z. B, m it Hilfe 
eines durch  einen K urbeltrieb  d rehbaren  Zahnsegm entes, 
so in  den S chach t eingebracht w erden kann, daB die 
B iirsten das Seil um fassen. N ach d er Reinigung des Seiles 
wird die Y orrichtung durch  V erschiebung und Schwen
kung w ieder aus dem  S chach t en tfem t.

35a (24). 318 112, vom  10. D ezem ber 1918. W . W e b e r
& Co. G e s e l l s c h a f t  f i i r  B e r g b a u ,  I n d u s t r i e  u n d  
B a h n b a u  in  W ie s b a d e n .  Teufenzeiger.

D er Teufenzeiger h a t eine durchsichtigc G ląsplatte, 
auf der eine Teilung angebrach t is t und dereń H in terg rund  
aus einem  blankpolierten  durch  Lam pen erlcuchtbarcn 
B lechm antel besteh t. An den  die Zeiger tragenden  M ut- 
te rn  des Teufenzeigers konnen sich nach  oben erstreckende 
B lechbander angeb rach t sein, die so bem essen sind, daB 
jeweilig n u r d e r Teil des Forderweges am Teufcnzeiger siclit- 
b a r  ist, den  d er F orderkorb  bereits zuriic.kgelegt hat.

40a (17). 318 304, vom  4. A pril 1918. K a r l  H e s s  in 
H e i l b r o n n  (N.). Yerjahren und E inrichtung zur Wieder- 
gewinnung von Leiclitmetallen aus Spdnen, RUckstanden 
und Aschen.

Die Spane, R uckstande oder Aschen sollen naęh  und 
nach in  geringen Mengen in  ein  au f die S chm elztem peratur

des w ieder zu gew innenden Leichtm etalls erh itztes Salz- 
bad eingefiihrt werden.

D er zur D urchfulirung des V erfahrens dienende 
Sclimelzofen a h a t  einen im  Q uerschnitt kreisformigen 
Sclimclzherd b, Auslaufo fnungen c fu r  das  geschmolzene 
Salz und einen E infullscliaclit d, dessen A ustrittoffnungen 
un terha lb  d e r durch  die U n terkan te  d e r Offnungen c 
vcrlaufenden w agerechten E bene liegen.

42k  (8). 317 861, vom  3. April 1918. E r f o r s c l i u n g  
d ę s  E r d i n n e r n  G. m. b. H . H a n n o v e r  in  G o t t in g e n .  
Yorrichtung zur Bestim mung des Oberflachendruckes im  
Erdinnern.

Die V orrichtung b es teh t aus einem plastischen Hohl- 
kórper oder einem Zylinder m it einem  Kolben, in dem  
eine fliissige, elastische oder plastisclie Masse (Ol, Bici
o. dgl.) eingeschlossen und der so m it einem selir em pfind- 
lichen M anom eter verbunden  ist, daB dieses jede A nderung 
des freien R aum es des H ohlkórpers oder des Zylinders 
anzeigt. D er H ohlkorper oder der K olben wird au f die 
Flachę, dereń O berflachendruck gem essen w erden soli, 
niif^csctzt

491 (18). 318191, vom  4. S eptem ber 1918. V ic t o r  
C u r s t a d t  in  C h a r l o t t e n b u r g .  Verfahren, die beim 
Yerbinden von Metallteilen durch elektrische W iderstands- 
schweipung infolge des Schweiftvorganges auflretende schad- 
liche Beeinflussung der Schutzschicht der Metallteile zu  
beseitigen.

D en durch  den SchweiBvorgang erw arm ten  S tellen der 
M etallteile soli w ahrend ihres Verbindens frischer Scliutz- 
stoff zugefuhrt werden.

60c (9). 318 215, vom  13. April 1918. E r n s t  C u r t  
L o e s c h e  in  B  e r 1 i n - F  r  i e d e  n a u- RmgwalzenmiiMe.

Dic Mu hic h a t  einen um laufenden M alilring g, gegen 
dessen Innenflache drci M ahlwalzen a anliegen. Zwei von 
diesen sind durch  G elenkstucke /  m it den kurzeń A rm en 
von d reh b ar gelagerten zweiarm igen H ebeln e verbunden, 
auf dereń lange Arnie in ih rer Spannung regelbare Federn 
d wirken. Die beiden Hebel e konnen auBerhalb des Ge- 
hauses d e r Mulile gelagert, in ih rer Form  d er aufiem  
G estalt dieses Gehauses angepaB t und so angeordnet wer
den, daB die beiden auf sie w irkenden Federn d neben- 
einander liegen und sich gegen ein genieinsam es Q uerstuck  c 
stiitzen, an  dem  die d r it te  M ahlwalze a m it H ilfe des Ge- 
lenkstuckes 6 aufgehangt ist.

59b (5). 318 031, vom  18. Ju n i 1918. N e d e r l a n d s c h e  
F a b r i e k  y a n  W e r k tu ig e n  e n  S p o o r w e g m a te r i e e l  
g e n a a m d  »W crkspoor<< in  A m s te r d a m  (Holland). 
Schneidevorrichtimg m it verschiebbarem Messer fiir m it- 
gerissene Fremdkdrpcr bei Kreiselpwnpen. F iir diese An- 
m eldung wird gcmaB dem  U nionsvertrage vom  2. Ju n i 1911 
die P rio rita t auf G rund d er A nm eldung in  H olland vom
20. Ju li  1917 beansprucht.

Das Messer d e r  V orrićhtung is t in  einem  auBerhalb 
der Zufulirungsleitung fu r das F ó rderm itte l angeordneten 
Gehause ver&chiebbar angeordnet und  so ausgebildet, 
daB es sich -beim Einschieben in  die Zufulirungsleitung
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an den E in tr ittk a n te n  der Laufradschaufeln  entlang 
bcwegt.

(>la (19). 301 643, vom  22. J a n u a r  1914. H a n s e -
a t i s c h e  A p p a r a t e b a u - G e s e l l s c h a f t ,  vorm. L. von 
B re m e n  & Co., m. b. H. in K ie l. Luftreinigungspatrone 

fiir Atmimgsgerdle, dereń. Luftwege m it H ilfe einer zer- 
brechlichen Pląlte abgeschlośsen sind. K.

In  den A nschlufistutzen der P atrone sind żerbrecliliche 
B lattchen angeordnet, die bei Inbetriebnalim e des Gcrates 
infolge der D rućkuntcrschiede in der L uftlcitung auf- 
gerissen werden. Die B lattchen  konnen teilweise eine 
groBere F estigkeit haben, so daB n u r  einzelnc Tcile von 
ihnen aufreiBen. D er R and der B lattchen  kann auBerdem 
durch  M etallringe v e rs ta rk t sein, dic ais D iclitungsm ittel 
dienen.

78e (4). 318 059, vom 18. D ezem ber 1017. H e r m a n n  
G r o to g in o  in B r e s la u .  Verfahren zur, Zilnduńg von 
Sprengkdrpern.

Die Sprengkórper sollen durch  zweckmaBig an der 
AuBenseite en tlang  gefiihrte Explosionsziindsclm ure, -stabe 
-róhren, sym m etrisch  angeordnete Sprengkapseln q. dgl. 
d e ra r t  geziindet werden, daB ein groBer Teil der Explo- 
sionswcllen im  Innern  des Sprcngstoffes aufeinandertrilft.

80e (12). 317 832, v om 8. Ju n i 1917. A. H e im s o th  
in H a n n o v e r .  Verfahren und V onichtung‘zum  Brennen 
von Kalk, Dolomit, M agnesil, Zement o. dgl. in  einem aus 
zwei Schachten bestehenden Schaclitofen.

D as zum B rennen dicnende Heizgas soli zurVorwarm ung 
abwechselnd in einem d er beiden Scliachte des Ofens 
durch das heiBe G ut nach  un ten  und der durch  den Kiihl- 
schacht. aufsteigenden L uft-en tgegen  gefuhrl werden. Die 
an der Vereinigungsstelle- des Gases m it der L u ft ent- 
stehenden V erbrennungsgase sollen dann  durch den zweiten 
Schacht nach oben geleitet werden. D as V erfahren laBt 
sich in  einem Ofen ausfiihren, bei dem  die beiden Brenn- 
schachte uber einem  K ulilschacht angeordnet sind _ und 
z. B. du rch  eine W echselklappc abwechselnd m it einem 
gem einsam en K am in verbuncfen werden konnen. U nter 
jedem  B rennschacht kann  auch je ein K ulilschacht vor- 
gesehen sein. In diesem Fali wird an d er Stelle des Ofens, 
an  der die B rennschachte in die K iihlschachte uber- 
gehen, ein Q ucrkanal angeordnet^ der dic beiden Schącht- 
g rappen  m iteinander re rb indet.

87 b (2). 317 949, vom 5. Dezem ber 1918. H u g o
K le r n e r  in  G e ls e n k ir c h e n .  Dmckluftwerkzeug-Steue-  
rung m il unmittelbarem A usp iiff ins Frete.

Die S teuerung h a t zwei Kolbenventile a und b. von 
denen jedes abwechselnd durcli A rbeitsluft, naelidem 
vom A rbeitskolben d cin K anał c freigegeben ist, und diircli 
die im A rbeitszylinder vom  A rbeitskolben verdichtete 
L u ft um geschaltet wird. Zwischen den beiden Vcnti!en 
a und b is t ein S teuerkolben e angeordnet, der die Kanale 
c fu r die A rbeitsluft abwechselnd VerschlieBt.

81e (38). 308 599, vom 1. D ezem ber 191f5. J o s e f
M u c h k a  in W ien . Anlage zum  Entleeren von Lager- 
behallern fiir feuergefdhrliche Flussigkeiten. F iir diese An- 
m eldung wird gemaB dcm  U nionsvertrage vom 2. Jun i 1911 
die P rio rita t auf Grund der Anm eldung in Óstcrreicti vom 
16. Ja n u a r 1915 beansprucht. K.

Bei d e r Anlage wird dadurch, daB s ta n d ig  eine Teil- 
menge F lussigkeit m it Hilfe einer Pum pe o. dgl. un te r 
gleichzeitigcr Auflagerung eines Schutzgases aus dem 
Lagerbehalter entnommen, wird, in  dem  B ehalter walirend 
des AbfiilleriS von F lussigkeit ein geringer U nterdruck  
des aufgelagerten Schutzgases aufrech terhalten . A.uBer- 
dcm  wird durch* einen dauernd gefiillt bleibenden Fliissig- 
keitsverschluB eines m it dem  Lagerbehalter in V erbindung 
stehenden H ilfsraum es der Z u tr itt  von Schutzgas in  den 
L agerbehalter nu r in einem solchen MaBe g es ta tte t, dafi 
der geringe U nterd ruck  in dcm Lagerbehalter wahrend 
des B etriebes n ich t gestó rt wird. Dei; F'liissigkcitsverschluB 
kann  dadu rch  hergestellt werden, daB Flussigkeit, die 
durch  die S trom ungsenergie des aufzulagernden Schutz
gases dem  L agerbehalter entnom m en und in diesen zuruck- 
gefuhrt wird, durch  den YerschlnB geleitet wird.

Biiclierschau.
Die Ausglelchsrechnung nach der Metbode <ler klelnstcn

Quadrate. Von E rn st H e g e m a n n . (Aus N atu r und
G eistesw elt, 609. B d .)131  S. m it 11 Abb. L eipzig '1919,
B. G. Teubner. P reis in Pappbd. 1,75 M, geb. 2,IB M.
Alle Messungen sind m it unverm eidlichen Fehlern  be- 

liaftet. Man fu lirt daher Messungen, bei denen es auf 
G enauigkeit ankom m t, m ehrfach aus, und das Ziel der 
Ausgleichsrechnung b es teh t darin, die wahrscheinlichsten 
W erte der gesuchten GroBen und den Genauigkeitsgrad 
der Messungen zu bestim m en. Von unm itte lbarer W ichtig- 
keit ist die K cnntnis der Ausgleichungsreęhnung fiir den 
Geodaten, aber jed er teclm ische Beruf wird Y orteil daraus 
zielien konnen, schort um von der o ft ubermaBigen Be- 
w ertung einzelner Messungsergebnisse zuruckzukommen. 
Eine kurzgefaBte Eiiileitung in dieses G ebiet wird daher 
vielen erw iinscht sein.

Die Ausgleicliungsrechmmg ist yon  dem groBen M athe- 
m atiker K. F . G aufl auf dem  Begriff des arithm etischen 
M łttels und der daraus abgeleitetcn  W ahrscheinUchkeits- 
funktion gegriindet worden. S pate r h a t GauB, von dem 
G edanken der gunstigsten  Fehlerausgleichung ausgehend, 
hóch eine zweite Begriindung gegeben. Aus beiden folgt 
sclilieBlich der S atz von der k leinsten Summę d er Fehler- 
ąu a d ra te . Diese Folgerung stellen  m anchc V crfasser ais 
G rundsatz an die Spitze ih rer D arlegungen. D adurch 
begeben sie sich des wicbtigen Yorteils einer klareii und 
strengen Ableitung der einzelnen Formeln.

Auch das vorliegende W erk geht diesen Weg. Zwar 
wird die W abrscheinlichkeitsfunktion behandelt, aber erst 
im le tzten  Kapitel, und der Beweis des Satzes von der 
kleinsten Sulim ie. der F ehlerąuadrate  b ildet sogar den 
SchluB des Buches, obgleich er von Anfang an gebraucht 
wird. Die Ausfiihrungen des ersten  K ap ite ls— Fehlertheorie 
— m uten  daher teilweise rech t willkurlich an ; die Beweise 
auf den .Seiten 13 -1 4  und 52 werden kaum iiberzeugend' 
wirken. Die weiterri K apitel behandeln: Bestim m ung einer 
GroBe durch m ehrfache Messung, F ehler aus Messungs- 
differenzen, Ausgleichung verm itte lnder und bedingter Be- 
obachtungen. Die Beweise sind knapp  und ohne reclite 
Gbergange; wo sie sich in ahnlicher Form  wiederholen, • 

. fitiden sich w eder Abkiirzungen noch Verweisungen auf die 
friihern Falle. Im  allgem einen m ach t das W erk den Ein- 
druck einer ungleichen D urcharbeitung und Stilisierung. 
Das GauBsche Summenzeichen miiBte doch wohl dem  Leser 
besonders e rk la rt w erden;-der wichtige Begriff des schein- 
baren Fehlens im  Gegensatz zum w ahren sollte nachdriick- 
licli hervorgehoben werden, denn was dic. plotzlich auf- 
tauchenden GroBen X auf S. 22 bedeuten sollen, wird nach 
den A ndeutungen des Buches n ich t k lar, E rs t auf Seite 23
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fa llt gelegentlich der A usdruck »Verbesserungen«. S pater, 
z. B, auf Seite 51, w erden dieselben GroBen ais »walir- 
scheinliche« F eh le r bczcichnet, obgleich d ieser A usdruck 
auf Śeite 10 in einer ganz andern, und zw ar ęler rićhtigen 
B edeutung e rk la r t ist. Die ubliche Bezeichnung aschein- 
barerc F eh ler kom m t in dem  Buche n ich t vor. W ahrend der 
Verfasser noch n icht einm al d.ie K enntn is d e r geodatisclien 
Instru iiien te voraussetzt, sondern diese besonders erklart, 
behandeln die Beispiele, die fast ausschlieBlich der Gec- 
dasie en tstam m en, zum groBen Teile Aufgaben, die fur 
den N ichtgeodaten  viel zu scliwierig und zu umfangreicli 
sind. Es g ib t doch auch einfachere und lehrreiebere Bei
spiele genug aus andern  Anwendungsgebietcn. Druck- 
fehler sind ziemlicb haufig; es scicn liier m ir einige in den 
Form eln a n g e g e b e n S .  13 Form el (3), S. 2 4 'Form el (25), 
S. 33 Form el (10), S. 41-die Form el fiir S. 119 Zeile 9 
v. u. muB es heiBen p s t a t t  u, S, 125 Zeile 4 v. u. e s ta t t  c.

D as W erkchen, das im: ubrigen manclies Bemerkens- 
w erte bringt, was in solchen E inleitungen sonst n icht zu 
finden ist, .wird am  besten  so gebraucht, daB m an die Ein- 
leitung und das le tzte  K apitel zuerst durcharbe ite t. W er 
schon einige K enntnisse des G ebiets m itbring t, wird das 
Buch m it V orteil benutzen konnen.

D o m k ę .

Zeitscłiriftcnschau.
(Eine E rk larung  der h ie ru n ter vorkonim enden Abkiir- 
zungen von Z eitsch riften tite ln  ist nebst Angabe des E r- 
scheinungsortes, N am ens des; H erausgebers usw. in N r. 1 
auf den Seiten  16 -  18 v eró ffen tlich t.' * b ed e u te t T ex t- oder 

Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
Z u r  A n w e n d u n g  m e t a l l o g r a p h i s c h e r  M e th o -  

d e n  a u f  d ic  m i lc r o s k o p is c h e  U r i t c r s u c h u n g  v o n  
E r z l a g e r s t a t t e n .  VI. Von Granigg. M etali u. E rz. 
8. F ebr. S. 57/61*. ;Ergebnisse- der an dem T itano- 
m ag n e tit von Sm ąlands T aberg  bei Jon k o p in g in  Schweden 
angeste llten  U ntersuchungen.

T h e  E a s t  T i n t i c  d i s t r i c t ,  U ta h ,  Von Goodwin- 
Eng. Min. J . 10. Jan . S. 79/81*. Die b isher beim Ab
teufen einiger Schaclite aufgeschlossenen Schichten und 
dic daraus sich ergebenden Aussichten fiir die Gewinnung 
vón Erzen.

U r s p r u n g ,  V o rk o m m e n  u n d  B e s c h a f  f e n h e i t  
d e r  d a l m a t i n i s c h e n  A s p h a l t l a g e r s f c a t t e n .  Von 
Kerne.r v. M arilaun, (SchluB.) P etro leum . 16. Febr. 
S. 62Ł)/32* N ahere Angaben iiber Form  und In h a lt yer- 
schiedoner A sphaltvorkom rnen. D alm atiens.

O b e r  s c h r a g e  V e tw e .r fu n g e n  u n d  D r e h v e r -  
w e r f e r  im  l in k s -  u n d  r e c h t s r h c i n i s c h e n  S t e in -  
k o h le n g e b ie t .  Von Lelim ann. M itteil. M arksch. 1919. 
S. 27/30. D urch Beispiele e r la u te r te r  Nachweis, daB die 
von J ló fer in  seinem  Buche »Die Verwerfungen« vor- 
genom m ene U nterscheidung und Sonderbezeichnung von 
S torungen vbm S tan d p u n k t des B ergm anns aus zu weit 
gehen und zu Irr tu m e rn  fuliren konnen.

Bergbnutechnik.
D iv id e  s i ! v e r - g o I d  d i s t r i c t  o f  N e v a d a .  Von 

Young. Eng. Min. J . 10. Jan . S. 02/6*. Allgemeine An
gabe uber die bergbaulichen Erfolge in le tz te r  Zeit. B e
schreibung einer Schachtanlage. K ostenangaben. Zu- 
kunftsaussichten  des Bezirks.

N ew  s h a f t  o p e r a t i o n  o f  t h e  J a m is o n  Goal. 
a n d  C o k c  Co. a t  P l e a s a n t  U n i ty .  Von B aker, 
Coal Age. 29. Jan . S. 212/5*. Beschreibung der ge
n ann ten  durchw eg elektrisch  be triebenen  Anlage, au f der 
die F orderung  durch  GefaBe von 6 t  In h a lt erfolgt.

T h e  C h i s le t  c o l l i e r y .  Von A ckerm ann. Coli. 
G uard. 20. F ebr. S. 517/9*. B eschreibung des A bteufens 
m it H ilfe des Senkschacht- und des Zem entierverfahrens 
sowie der A usfuhrung der Tagesanlagen der genannten 
Grube.

L 'ć b o u l e m e n t  d u  p u i t s  D a r c y  N r. 1 d e  la  
H o u i l l ć r e  d e  N o y a n t .  Von R ousset. Buli. St. E t. 1919.
H . 4. S. 291/30.6*. B eschrcibung d er MaBnahmen zur 
W iederaufw altigung des teilw eise zu Bruche gegangenen 
Schachtes.

L 'u t i l i s a t i o n  d e  l ' a i r  l i ą u id e .  V on Pol. Buli. 
St. E t.  1919. H. 4. S. 237/60*. A ufzahlung der b isher 
auf den lothringischen E isenerzgruben und im Saarbezirk 
au fgestellten  Anlagen zur E rzeugung fliissiger L uft. Die 
V erfahren zu r G ew innung der flussigen L uft, Gewinnungs- 
kosteń, B efórderung. Die H erste llung  der P atronen . 
Vor- und  N achteile des SehieBens m it fliissiger L uft. 
Auszug aus dcm  B ericlit e iner deutschen K cm m ission iiber 
die E rgebnisse von SchieBversuchen m it fliissiger L u ft in 
Schlagw etter- und K ohlenstaubgem ischen auf^ der -Ver- 
suchsstrecke in Derne.

L ’e x p l o i t a t i o n  d e s  g r a n d e s  c o u c h e s  a u s  
m in e s  d e  la  B o u b lc  k  S a i n t - f i l o y - L e s - M i n e s  
( P u y -d e -D o m e ) .  Von M artin . Buli. S t. E t. ,1919.
H. 4. S. 261/89*. Beschreibung des se it 20 Jah ren  m it 
Erfolg be triebenen  A bbauverfahrens au f den beiden 
Flozen d er Grube, die eine G esam tm achtigkeit von rd. 30 m 
haben  und durch ein 0 - 1 0  m sta rkes B ergem ittel ge- 
tre n n t sind.

L ’e x p l o i t a t i o n  d e s  d r e s s a n t s  a u x  m in e s  de 
B r a s s a c .  Von Delliaye. Buli. S t. E t. 1919. H. 4. S.
307/46*. A bbauverfah renU nd  K ohlengew innung auf den 
steilen Flugeln der Flóze in den genannten  Gruben.

E l i m i n a t i n g  m in e  p u m p s .  Von Riggs. Coal Age.
25. Dez. S. 926/9*. Beschreibung eines V erfahrens zur 
Sam m lung d er G rubenw asser m it Hilfe von E ntw asse- 
rungsgraben.

P o s s i b i l i t i e s  o f  th e  g e o p h o n e  in  l o c a t i n g  
m in e  f i r e  a r e a s .  Von T rący und L eighton. Coal Age. 
8. Jan . S. 40/2*. Beschreibung d reie r V ersuche zur F est- 
s te llung  des Um fanges eines G rubenbrandes m it Hilfe 
des Geophons, die befriedigende Erfolge gezeitig t haben.

I g n i t i o n  t e s t s  o f  e x p lo s iv e s .  Von M ontgom ery. 
Coal Age'. 8. Ja n . S. 43/7*. Beschreibung einer R eihe von 
\ ’ersuchen zur . F ests tellung  d er E n tzu n d b ark e it von 
Pulver u n d  andern  Sprengstoffen bei E in  w irkung der 
F lam m e der offenen Lam pe und des elektrischen Strom es.

D ie  Y o l l s t a n ^ l ig k e i t  d e r  V e r d u n s t u n g  b e im  
G r o B t r o c k n e r  d e r  P r e B b r a u n k o h le n  w e rk e . Von 
Achilles. B raunk . 21, F ebr. S. 621/3. E ró rte rungen  uber 
den Sattigungsgrad  d,es W rasens beim GroBtrockner. 
U ntersuchungen iiber eine zweckmaBige B au art der GroB
trockner.

C o k in g  o f  I l l i n o i s  c o a l  in  K o p p e r s - t y p e  
o v e n , Von M cBride und Selvig. Coal Age. 22. Jan . 
S. 162/8*. N ach einer kurzeń Beschreibung der Anlage 
w erden V ersuche m it  zwei A rteji von K okssiebereien 
und V erkokungsversuche m it verschiederien K ohlensorten 
und Mischungen e rk la rt und  besprochen.

O b e r  ^ d ie  G e n a u ig k e i t  v o n  M a g n e to r ie n -  
t i e r u n g e n  m i t  e i n f a c h e n  I n s t r u m e u t e n .  Von
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Liidem ann. M itteil. M arksch. 1919. , S. 16 /26* .' P riifung 
einer Aufsatz-D osenbussale, c iner A ufsatz-K astenbussole 
und einer A ufsatz-K astenbussole m it V orrichtung zum 
Ablesen beider N adelenden von einem  S tandpunk te  aus 
auf ihre E ignung fiir einfache O rientierungsm essungen und 
Vergłeich der d rei G erate m ite inander und m it andern.

D a s  so g . m i l i t a r i s c h e  k le in e  M a r k s c h e id e -  
g e r a t  v o n  M a x  H i ld ę b r a n d .  Von Liidem ann. M itteil. 
Marksch. 1919. S. 1 /13* . Beschreibung und P riifung  des- 
Gerats, das allen daran  zu ste ilenden  A nforderungen 
durchaus geniigt. Ergebnisse der dam it angeste llten  U nter- 
suchungeri und  M essungen.

D e r  H a n g e t h e o d o l i t  f i i r  F e in m e s s u n g e n .  Yon 
Luppa. M itteil. M arksch. 1919. S. 14/5. K urze Angaben 
iiber B au und  B enu tzung  des neuen G erats. Nachweis 
seiner B rauchbarkeit. Seine V orteile fiir die Vornahm e 
von Feinm essungen in der Grube, gegeniiber den gebrauch- 
licbsten andern  V erfahren.

D a in p lk cssc l- uud M asch in cn w esen .

L 'e m p lo i  d u  c h a r b o ń  p u l v ć r i s ś .  Von Reveillac. 
Buli. St. E t. 1919. H . 4. S. 347/65*. H inweis au f die 
W ichtigkeit der bessern A usnutzung der Brennstoffe. 
Geschichtliche A ngaben uber die K ohlenstaubfeuerungcn. 
W irkungsweise dieser Feuerungen. Die V orrichtungen zur 
Pulveru;ig der Kohle. Beforderung und  V erte iiung  der: 
gepulverten Kohle. Anwendungsm oglichkeiten fiir die 
Feuerung. Vorziige des V erfahrens.

N e u e s  a u s  d e r  H e i z u n g s i n d u s t r i e .  Von Pradel. 
Z. D am pfk. B etr. 20. Febr. S. 57/9. B eschreibung neuer 
Gliederkessel fur gasreiche feste B rennstoffe von Anders 
Borch Reck, des^D ansk  V arm ekedel S ynd ikat System  
Lange in  K openhagen sowie der beiden Entw icklungstufen  
der Befeuerung von G iiederkesseln m it fliissigcn Brenn- 
stoffen. (Forts. f.)

D ie  D a m p f  k e s ś e le x p lo s io n  in  S c h le s i s c h -  
O s tr a u .  Von Kopp. W iener D am pfk. X. Jan . H. 1. 
S. 1/3*. Beschreibung der Kesselanlage und der Foigen 
der Explosion, die auf W asserm angel zuriickzufuhren ist.

O b e r  K e s s e l s p e i s e w a s s e r k o n z e n t r a t i o n e n .  Von 
Schierholz. W iener D am pfk. Z, Jan . H . 1. S. 3 /5 . Yer
fahren zur B estim m ung der im K esselspeisewasser en thal- 
ten.en, in zu hoher K onzen tration  den K esselw andungen 
besonders schadlichen B estandteile.

O b e r  d ie  E n t g a s u n g  d e s  K e s s e ls p e is e w a s s e r s .  
Von Jung. Z. d. Ing. 21. F ebr. S. 186/9*. D arlegung 
des schadlichen E influsses von gashaltigem  Speisewasser 
auf das Kesselblecli an  H and von m ikrophotographischen 
Aufnalunen Aind B edeutung  des gasfreien Speisewassers. 
Hinweis auf geeignete MaBnahmen zur Erziclung von gas- 
freiem :• Speisewasser.

D ie  D a m p f t u r b i n e  f i i r  d ie  A b g a b e  v o n  N ie d e r -  
d r u c k d a m p f .  Yon B aer. F orts . Z. T urb . Wes. 20. Jan . 
S. 13/8*. 30. Jan . S. 25/9*. 10. F ebr. S. 37/41*. Be- 
rechnungen zur F ests tellung  der therm odynam ischen Be- 
zie-hungen an H and von Schaubildern. Vergleich zwischen 
T urbinę und K olbenm aschine hinsiclitlich des Dampf- 
verbrauchs und der O lentfernung aus dem D am pf der 
K olbenm aschine. Zusam m enstellung von Yersuchs- 
ergebnissen. Besprechung der M ittel zur E ntolung des 
E ntnahm edam pfes aus K olbenm aschinen und d er in; vielen 
Fallen  au ftre ten d en  unangenehm en Folgen unyollstandig 
en to lten  D am pfes. A usfiihrungen von Gegcndruck- und 
E n tnahm etu rb inen  der Allgemeinen E lektrizltatsgesell- 
schaft. (Forts. f.)

R e g e ln  f i i r  L e i s t u n g s v e r s u c h e  a n  K o m p r e s -  
s i o n s k i ih l a n l a g e n .  Yon Yolkmar.- Z. K alteind . Febr.

H . 2. S. 17 /20. Die von dem  A bnehm er von K alte- 
m aschinenanlagen zu priifenden P unk te . Die b isher aus- 
geiibten P riifungsverfahren zur Messung der K alteleistung. 
Zusam m enstellung der erforderlichen G aran tien .

O b e r  O b e r f l a c h e n k o n d e n s a t i o n e n  u n d  d e r e ń  
I i i l f s m a s c h i n e n .  Von Blau. (SchluB.) Z. D am pfk. 
B etr. 20. Febr. S. .59/61. W irkungsweise und  Leistung 
der Schleuderluftpum pen von W estinghouse-Leblaric, der 
Allgemeinen E lek trizitats-G esellschaft, der M aschinen- 
fabrik  Thyssen .& Co. (B auart Thyssen-Pfleiderer). Die 
D am pfturb ine und der E lek trom otor zum A ntrieb  der 
■Kondensationshilfsmaschinen.

M a s s e n a u s g le ic l i  b e i  K u r b e l g e t r i e b e n ,  in s -  
b e s o n d e r e  d u r c h  G e g e n g e w ic h te .  Von B estehorn . 
Z. d. Ing. 10. Jan . S. 42/5*. A ufzahlung der U rsachen 
fiir die bei M aschinen m it K urbelgetrieben au ftre tenden  
E rsch iitterungen  und Anfiilirung der dagegen m oglićhen 
MaBnahmen, besonders E ró rte rung  der W irkung m it der 
K urbel um laufender G egenge*ichte. A ufstellung von Be- 
ziehungen fiir die- Beriicksichtigung und V erteilung der 
M assenwirkungen der P ieuelstange.

Z u r  T h e o r ie  d e r  k r i t i s c h e n  D r e h z a h łe n .  Von 
Stodoła; (SchluB.) Z. T urb . Wes. 20. Jan . S. 18/22. 
K reiselw irkung bei exzentrischer Schw erpunktslage. Krei- 
se lkraft und Zahigkeit des die Scheiben um gebenden 
M ittels. Verśuclie an  einer m it gleichmaBig verte ilten  
Scheiben belaste ten  Welle. Locker sitzende Einzęlsęhcibe,

E lek tro tech n ik .

D e r  Q u e c k s i l b e r d a i n p f - G l e i c h r i c h t e r  d e r  G la s -  
t y p e ,  s e in e  T h e o r ie  u n d  p r a k t i s c h e  A u s-  
f i ih r u n g .  Von K leeberg. E . T. Z. 19. F ebr. S, 145/8*. 
E rlau te rung  der • elektrischen und pliysikalischen Ver- 
haitn isse beim G leichrichtungsvorgang im VakuumgefaB. 
Abieitung d er entsprechenden Gleichungen. (Forts. f.)

K o l l i n e a r e  R e c h e n t a f e l  (N o m o g ra m m e )  z u r  
E r m i t t l u n g  v o n  S p a n n u n g  u n d  D u r c h h a n g  e in e r  
F r e i l e i t u n g  b e i  v e r a n d e r l i c h e r  T e m p e r a t u r  u n d  
y e r a n d e r l i c h e m  G e w ic h t  f i i r  b e l i e b ig e  S p a n n -  
w e i te n .  Von Seefehlner. El. Bahnen. 24. Ja n . S. 17)20*. 
Mangel der bisherigen R echenbehelfe. A ufstellung von 
G rundgleichungen. E rlau te rung  der kollinearen Rechen- 
ta f^ l. (Forts. f.)

H iitten w esen , C hem ische T ech n o log ie .

T h e  n e a t  t r e a t m e n t  6 f  b e t a  b r a s s e s .  • Von 
B rayton. Chem. Metali. Eng. 4. Febr. S. 211/7*. U nter- 
suchungen hinsichtlich des E influsses des E rh itzens und 
Abschreckens auf p-Messing.

O b e r  d e n  Z e r f a l l  v o n  H o c h o f e n s t i i c k s c h la c k e n .  
Von Endell. (SchluB.) St. u. E . 19. Febr. S. 255/62*. 
E rhitzungs- und AnlaByersuche. Zusam m enstellung der 
petrographischen Priifungsergebnisse. Schm elzversuche 
m it syn thetischen  Thom asroheisenschlacken von wechseln- 
dem  G ehalt an Tonerde, E isenoxydul und M anganoxydul. 
In einer Zahlentafel zusam m engestellte Ergebnisse. Die 
aus sąm tlichen Versuchen zu zielienden Schlusse und 
Zusam m enfaśsung aller erha ltenen  Ergebnisse.

R i c h t p u n k t e  f i ir  d ie  A u s f u h r u n g  v o n  K r a n -  
a n l a g e n  in  H i l t t e t i w e r k s b e t r i e b e n .  Yon B ruch- 
m ann, St. u. E . 19. F ebr. S. 249/5*. Die beim  Bau 
neuer H iittenkranan lagen  zu beriicksichtigenden Gesichts- 
punkte, dereń AiaBerachtlassung sehr groBe N achteiłe 
hinsichtlich der Leistungsfahigkeit der Anlagen zur Folgę 
haben kann.
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N e u e r e  B e s t r e b u n g e n  b e i  d e r  A n ó r d n u n g  
u n d  D u r c h b i ld u n g  d e r  K r a n a n l a g e n  in  S ie -  
m e n s -M a r t in s ta h .lw e r k e n .  Von H erm anns. E . T. Z. 
19. Febr. S. 148/50*. D arlegung d er G esichtspunkte, 
nach denen die Hebezeuge zur ^H andhabung d er Roh- 
stofte, der Fertigerzeugnisse und der B rennstoffe fiir die 
G aserzeugung v e rte ilt und "angeordnet j, werden. W irt
schaftlichkeit der verschiedenen A nordnungsinóglichkeiten.

S p e z i a l i s i e r u n g  im  G ie B e r e ig e w e r b e .  Von 
Schury. GieB.-Ztg. 15. F ebr. S. 61/4. H inweis auf die 
N otw endigkeit, in  den GieBereien durch  Spezialisierung 
der A rbeiten  sich den vollstandig veran d erten  w irtschaft-. 
lichen V erhaltn issen  anzupassen, um  dadurch au f dem  
W eltm ark t noch w ettbew erbsfahig  zu bleiben. Fingerzeige 
zur E rre ichung  des Ziels.

N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  ó l f e u e -  
r u n g s t e c h n ik .  Von B aurich ter, J . Gasbel. 14. F ebr. 
S. 101 /5*. B a u a rt und  W irkuńgsweise eines neuen N ieder- 
druck-Olbrenners. E inrichtung, ^B e trieb  und Vorziige 
eines beweglichen ólbefcucrten Trom m elschm elzofens fiir 
GieBereizwecke.

D e r  G r a p h i t  u n d  s e in e  w i r t s c h a f t l i c h e  B e 
d e u t u n g  f i i r  d ie  G ie B e re ie n .  Von Behr. (Forts.) 
GieB.-Ztg. 15. Febr. S. 57/60*. Die A ufbereitung des 
Pasśauer G raphits. Preise fiir verschiedene G raphite. 
Die H erstellung kiinstlichcn G raphits: E rsatzsto ffe  fiir 
G raphit. (SchluB f.)
tr ; T e s t i n g  o f c o a ls  f o r  b y p r o d u c t  c o k iu g  a n d  
g a s  m a n u f a c tu r e .  Von P o rtę r. Coal Age. 29. Jan . 
S. 218/21*. E ró rte rung  verschiedener Wege und M ittel 
zur E ntscheidung  iiber die E ignung der Kolile zur Koks- 
oder G asherstellung im L aboratorium .

D ie  w a r m o te c h n i s c h e  V e r w e r tu n g .  d e s  T o r f e s .  
Von Dolch. Bergb. u. H iitte . 1. F ebr. S. ■32/46*. All
gem eine A ngaben iiber den Torf und seine w&rme.technische 
Auswertung. Von den V eredelungsm oglichkeiten des 
Torfes w erden 'd ie  Gewinnung von M aschinentorf, die 
Verkokung des Torfes zur G ewinnung von Torfkoks, 
die . T, T .-V erkohlung des Torfes, ’ die Vergasung des 
Torfes zur G ewinnung von G eneratorgas und die Ver- 
feuerung pulverfórm igen Torfes besprochen und die dabei 
gcwonnenen E rfabrungen  ero rte r t.

P o w e r  p r o d u c t i o n  f o r  n i t r o g e n  f i x a t io n .  Coli. 
G uard, (Forts.) 20. F ebr. S. 531. F inańzieile und yolks- 
w irtschaftliche B etrach tungen  zu der angeschnittenen  
Frage. (Forts. f.)

ł O x y a c e ty l e n e  p r o c e s s  in  c o l l i e r i e s  a n d  s h o p s ,  
Von Phelps. (Forts.) Coal Age. 25. Dez. S. 930/3*. 
Angabe w eiterer A nw endungsnidglichkeiten fiir das 
ScliweiBen, die die W ichtigkeit dieses Verfalu‘ens d artu n .

D ie  g r a p h i s c h e  E r m i t t l u n g  d e s  W a r m c -  
i n h a l l  s, d e r  D a m p f m e n g e n  u n d  d e s  R a u m -  
i n h ą l t s  f e u c h t e r  L u f t .  Von Kegel. (SchluB.) B raunk.
21. Febr. S. 615/20*. D arlegung des Ganges der E rm itt
lung an zwei w eitern Beispielen. SchluBfolgerungen aus 
d e n , U ntersuchungen.

V olksw irtsch aft und S ta tistik .

D ie  K o h le n k la u s e l .  Aron  Bloch. E . T. Z. 19. F ebr.
S. 150/2. Aufstellung cinfacher Form eln zur B erechnung 

der bei S trom lieferungsvertragen unentbelirlichen rich tig  
bem essenen K ohlenklausel aus der E rhóhung d e r  S trom - 
erzeugungskosten und  der K ohlenkosten. D er von der 
E rhóhung d er L eistungs- und  A rbeitskosten  bei ver- 
schiedener Hóhe der B enutzungsdauer auf die Bem essung 
der K ohlenklausel ausgeiibte EinfluB.

D e r  H a n d e l  m i t  B le i -  u n d  Z in k e r z e n  in  
D e u t s c h l a n d .  Von Schnass. (SchluB.) M etali u. E rz.

8. Febr, S. 61/75. Die E rz tax en  im F re lberger Bezirk. 
Die W ertbestim m ung der. E rze auf den M etallh iitten  des 
M eisener R eviers. D er. E rzeinkauf d er F ried richsh titte  
bei Tarnow itz. Die E rzverrechnung auf den O berharzer 
H iitteti. Die Erzform eln der neuern Zeit. D ie sonstigen 
G ebrauche beim  E rzhandel.

L a  m ś t a l l u r g i e  e n  L o r r a in e .  Von W itzig. Buli. 
S t. E»t, 1919. H. 4. S. 367/S4*. G eschichtliche'A ngaben 
•iiber die Entw icklung der E isenerzeugung in Lothringen. 
Die Eisen- und S tahlw erke Lothringens und die H óhe 
ih rer Erzeugung.

V ersch iodones.
A u s e - c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o a l. Von Ashley. Coal 

Age. 25. Dez. S. 918/25*. B etrach tungen  iiber die 
■Mangel der derzeitigen E in te ilung  der Kohle. Vorschlage 
fiir eine N eueinteilung, aus der die Verwendungsm óglich- 
keit jeder K oh lenart sofbrt ersichtlich ist.

i A r b e i t e n  d e u t s c h e r  E i s e n b a u - W e r k e  a u s  d en  
K r i e g s j a h r e n  1 9 1 4 -1 9 1 8 . Von Bósenberg. (Forts.) 
St, u. E . 19. Febr, S. 262/5*. Ausfiihrung des Baus 
der E isenbahnbriicke iiber die Maas am Bahnhof Charle- 
ville ijnd derjenigen bei Ancham ps, ■ (Forts. f.)

Personaiien.
V ełsetz t w orden sind:
dor B ergw erksdirektor des S teinkolilenbergw erks Gót- 

telborn bei Saarbrucken, O berberg rat B e l l i n g e r ,  an  das 
preuBische und braunschw eigische G em einschaftsberg- 
werk am  R am m elsbsrg  bei Goslar,

der B erg inspektor B a ld u s  vom  S teinkohlenbergw erk 
K ronprinz bei S aarbrucken an  d ie ' Geologische Landes- 
an s ta l t  in Berlin,

der B erginspektor P au l S c h u lz e  vom  O berbergam t 
in C lausthal an. d as  S teinkohlenbergw erk K ónigin Luise 
(O.-S-.).

Dem zum  B ergrevierbeam ten e rn an n ten  B erg ra t 
S c h a n t z  is t das  Bergrevier W eśt-C ottbus iibertragen  
worden.

B eurlaubt w orden sind:
der B erginspektor D r.-Ing . B ó k e r  von dem  Steiń- 

kohlenbergw erk , Von der H ey d t boi S aarb rucken  vom
1. MStz ab auf 1 J a h r  zur B eschaftigung beim  Verein 
fiir die bergbaulichen In teressen  im  O berbergam tsbezirk  
D ortm und in  Essen,

dńr "Bergassessor L e i d e n r o t h  vom  21. F eb ru ar ab 
auf weitere 2 Ja h re  zur F o rtse tzung  seiner L eh rta tig k e it 
bei dtet Bergschule in  Bochum ,

der B ergassessor G a e r t n e r  vom  1. Marz ab a u f  1 J a h r  
zur tJbernahm e- einer S tellung bei der Schlesischen 
A ktiengesellschaft fiir B ergbau und  Z ink liu ttenbetrieb  in  
Lipine (O.-S.),

der B ergassessor Adolf W o lf f  noch bis E nde Ju n i 1920 
zur F o rtse tzung  seiner B eschaftigung bei dem  Reichs- 
w irtschaftsm inisterium .

Die B ergreferendare F ritz  S c h o e n e m a n n  u n d  H ans 
C la s s e n  (Bez-. Bonn) sowie H einrich  W is s e lm a n n  
(Bez. D ortm und) sind zu B ergassessoren e m a n n t worden.

Das E iserne K reuz am weifl-scliwarzen B andę is t ver- 
ilehen w orden:

dem Geh. B erg ra t und O berberg rat K r e i s e l  in  D o rt
m und, dem  Geh. B erg ra t und O berberg rat M o rs b a c h  
in B ad O eynhausen, dem O berberg rat K a e th e r  in 
D ortm und, dem O berberg rat N e ff  in D ortm und , dem  
G enerald irek tor K le y n m a n s  in R eck lin g h au sen -S u d , 
dem  G enerald irek tor T e n g e lm a n n  in  Essen.


