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Neuerimgen im Flłizabbau. III.
Von Bergassessor H. G ra  lin , o. Lelirer an  der Bergschule zu Bochum.

In meinen beiden bereits unter dieser Oberschrift 
veroffentlichten Aufsatzen1 hatte ich neben dem Schrag- 
bau solche Falle behandelt, in denen man beim Abbau 
von maclitigen Flozen hauptsachlich wegen der Schwie- 
rigkeit, Berge aller Art mit Schiittelrutschen zu be- 
fórdern, dazu ubergegangen ist, den Abbau mit breitem 
Blick und Schiittelrutschen durch andere Abbauarten 
(sogenannten Feldbahnbau, schwebenden Pfeilerbau mit 
Bergeversatz usw.) zu ersetzen.

Den Gegenstand dieser Abhandlung bildet ein Fali 
von groCerer, allgemeiner Bedeutung, in dcm gerade 
umgekehrt der Abbau mit Schiittelrutschen so weit 
durchgefiihrt worden ist, daB die Forderung der Kohle 
von den verschiedenen Gewinnungsstellen bis. zur 

r B. Gluckauf 1918. S. I ; 1919, S. 217.

Lokoinotivbahn der Sohlenstrecke, also nicht nur in 
einfallender, sondern auch in streichender Richtung, 
mit Schiittelrutschen erfolgt. Oberhalb der Sohle werden 
daher iiberhaupt keine Forderwagen und kein Gestange 
mehr verwendet. Die Bewegung der Berge erfolgt in 
diesem Falle durch Wasser in geschlossenen Rohr- 
leitungen (Spiilversatz).

Es handelt sich um den in mehrfacher Beziehung 
bemerkenswerten Abbau des Flozes Mathias, 90 m 
unter dem Leitflóz Katharina, auf der Zeche Alma der 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft. Dieses 
Floz hat eine Gesamtmachtigkeit von 2,30 m und ist 
in vier einzelnen, mit kleinen Brandschieferstreifen von 
wenigen Zentimetern Starkę durchsetzten Banken ab- 
gelagert. Die Zeche Alma baut_es auf dem Siidflugel

_.  fbrderung d ę r  Hohte in den Hutechen

SonderriB  d es  F lo zes M ath ias im M aOstalje I : 8000.



230 G l i i e k a u f Nr. 12

des Gelsenkirchener Sattels mit etwa 8 -1 0 °  Einfallen 
oberhalb und unterhalb der in 610 m Teufe angesetzten 
VII. Sohle. Wie aus dem vorstehenden SonderriB 
dieses Flozes zu ersehen ist, wird es von den Schachten I,
I I  und V durchteuft, Schacht I steht allerdings zur Zeit 
noch in seinem Hangenden.

Der ursprunglich fiir jeden der drei Schachte vor- 
gesehene Sicherheitspfeiler von 150 m Halbmesser ist 
spater mit Riicksicht auf die ausgedehnten bereits vor- 
handenen oder noch im Entstehen begriffenen ■Tages- 
anlagen der Zeche, auf die unm ittelbar anstoBenden 
Anlagen des dcrselben Gesellschaft gehórigen ehe- 
maligen Schalker Gruben- und Hiittenvereins und auf 
die nahe vorbeifiihrende Staatsbahnstrecke auf je 700 m 
vergróBert worden. Da sich.der in diesem Floz im Be- 
reich des Sicherheitspfeilcrs' anstehende Kohlenvorrat 
auf etwa 2 Mili. t  belśiuft, hat man sich zu einem voll- 
standigen Abbau mit Spiilversatz entschlossen und mit 
ihm bereits in dcm aus der Abbildung hcrvorgehenden 
Umfang besonders um Schacht V herum begonnen.

Ursprunglich war fiir dieses Flóz der iiberhaupt 
wohl zu allererst auf der Zeche Alma angewandte 
streichende StoBbau in seiner besondern Ausfiihrung 
fiir machtige, flach gelagerte Flóze, namlich mit gernein- 
samen Strecken fiir Kohlen- und Bergefórderung, vor- 
gesehen, und zwar sollte er semen Anfang an der mit 
der Zeche Hibernia gemeinsamen westlichen Markscheide 
nehmen. Diese sonst mit so gutem Erfolg auf Alma 
wie auf den Zechen ver. Stein und Hardenberg und 
Germania II  derselben Gesellschaft angewandte und 
heute besonders auch im Nordfeld der Zcchen Kaiser- 
stuhl I und II  in ausgedehntem MaBe ais Unterwerksbau 
betriebene Abbauart stieB in Floz Mathias auf groBe ; 
Scliwierigkeiten. Durch den bereits fiinfzehn Jahre 
friiher im Felde der Zeche Hibernia bis an die Mark
scheide heran erfolgten Abbau sind im Hangenden des - 
Flozes Schnitte entstanden, die m it dcr alten Baugrenze, 
also auch mit der Markscheide, in nordwest-siidostlicher 
Richtung gleich verlaufen, und mit denen auch zufallig 
die_ im Floz selbst vorhandenen Schlechten parallcl 
gerichtet sind. Das vielfach sehr wulstige, aus Sand- 
schiefer bestehendc Hangende brach infolgedessen sehr 
leicht herein und erschwerte iiberhaupt den Betrieb er- 
heblich, zumal der iiber dem Sandschiefer anstehende 
Sandstein mit Sargdeckel bildenden Kalkschnitten 
durchsetzt ist. Dazu kam noch, daB ais Folgę des nach- 
traglich eingefiihrten Spiilversatzes das aus 1,50 -  2,00 m 
machtigem, mit einzelnen Kohlenstreifen durchsetztem 
Brandschiefer bestehende Liegende durch die Wasser- 
aufnahme sehr stark quoll und sich aufblahte. Alle 
streichenden’ und schwebenden Forderbahnen muBten 
daher fortwahrend gesenkt und umgelegt werden, und 
die Laufkranze der Rader begegneten in den verschlamm- 
ten Strecken^ starken Hcmmungen.

Alles dies fiihrte dazu, die bisherige Abbau- und 
Abbauforderart aufzugeben und sie durch den erwahnten 
Betrieb mit Schiittelrutschen zu ersetzen. Dieser hat 
seinen Anfang in je einer an den Schachten V und I 
gelegenen Abteilung genominen. Westlich vom Schacht V 
und ostlich vom Schacht I I  ist von der Sohlenstrecke 
der VII. Sohle aus je ein Hauptiiberhauen unter Be-

nutzung von Schiittelrutschen hergestellt worden. Diese 
Fórderrutschen 1 Osten und 1 Westen erreichen, wie 
die Abbildung zeigt, bis zu der eine naturliche Bau
grenze bildenden, in der Hauptstreichrichtung der Flóze 
verlaufenden Uberschiebung eine flachę Hohe von etwa 
400 m. Auf je 100 m Hohe hat man, gleichfalls unter 
Benutzung von Schiittelrutschen zur Forderung, beider- 
seitig Teilsohlenstrecken streichend ins Feld und, im 
allgemeinen zunachst zwecks Schaffung von Teilwetter- 
stromen und zweiten Ausgangen, bis zu den nachsten 
Hauptiiberhauen und ehemaligen Bremsbergen getrieben 
(s. Abb.). Unbedingt notwendig ist das vorhergehende 
Auffahren der Teilsohlenstrecken allerdings nicht. So
dann ist mit dem Abbau auf jeder Teilsohle an jedem 
Hauptiiberhauen beiderseitig im allgemeinen mit . je 
2 0 -3 0  nr hohen StoBen unter Nachfiihnmg von Schiittel- 
rutschen in schwebender Richtung begonnen worden. 
Die StóBe werden etwa 3 m breit genommen. Bei jedem 
zweiten und folgenden StoB baut man die vor dem vor- 
aufgegangenen benutzten Schiittelrutschen aus und vor 
dem neuen wieder ein. Am obern Ende der einzelnen 
StóBe entsteht so allmahlich eine neue streichende 
Strecke, wic es in der Abbildung mehrfach angedeutet' 
ist. Da der Rutschenmotor bei einem Einfallen von 10° 
bereits mit 2 Rutschen von zusammen 8 m Lange gut 
arbeitet, brauchen die Hauer die hereingeschossene und 
-gewonnene Kohle nur im Anfang etwas weiter zu werfen, 
nachher befindet sich die Schiittelrutsche' unmittelbar 
hinter ihnen. Diese fórdert die Kohle dem in der Teil- 
sohlenstrecke mitgefuhrten' sóhligen Rutschenstrang zu, 
der \viederum in die im Hauptiiberhauen arbeitende 
Sammel- (sogenannte Familien- oder Gesellschaftś-) 
Rutsche miindet. Von ihr wird die Kohle der Sohlen
strecke zugefuhrt, wo standig 3 Schlepper mit dem 
Laden und Fortschaffen der vollen Wagen bis zum 
nachsten Wechsel der Lokomotivbahn sowie mit dem 
I-Ieranholen der leeren Wagen beschaftigt sind. Auf 
diese Weise ist es moglich, in 5 min bis zu 13 Wagen 
zu laden. '  .

Je eine Familienrutsche vereinigt bei zweifliigehgem 
Abbau die Forderung von 4 - 5  einzelnen schwebenden 
AbbaustóBen, die gewóhnlich mit je 4 Mann in jeder ' 
Schicht belegt sind und eine Leistung von etwa 8 — 9 
Wagen in der siebenstundigen Schicht auf den . Mann 
aufweisen, so daB in dieser Zeit 150 Wagen und daruber 
aus einem Hauptrutschenstrang geladen werden miissen.

Die Hauptrutschen haben 600 mm, die Abbau- 
rutschen 490 mm Breite; auf je 100 m Rutschenlange 
arbeitet je ein Motor von 420 oder 380mm Kolbendurch- 
messer fiir die Haupt- und sóhligen Rutschenstrange 
und von 260 mm Kolbendurchmesser fiir die Abbau- 
rutschen. Man benutzt iiberall nur einseitig wirkende, 
unm ittelbar an der Rutsche angreifende Motoren sowie 
Exzenterrutschen von Hinsehnann. Die hierzu er- 
forderlichen Bócke sind auf Hólzern verlagert, so daB 
beim Aufblahen des Liegenden entstehende Uneben- 
heiten der Rutschenbahn leicht durch Senken oder 
Aufklotzen ausgeglichen werden konnen. Hierbei macht 
es im Gegensatz -zu der fruhern Wagenfórderung nicht 
viel aus, wenn die Strecken sehr stark zusammenąuillen- 
oder durch das Abwasser des Spiilversatzes verschlam-
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men, da die Rutsclienfórderung nock bei einer lichten 
Streckenhóhe von 0,40 m moglich ist.

AuBer den beiden óstlich und westlich von den 
Schacliten I und V gelegenen Bauabteilungen stehen 
noch 2 Abteilungen westlich vom Schacht V, und zwar 
gleichfalls im Schachtsicherheitspfeiler, m it den Fórder- 
rutschen 2 und 3 Westen (s. Abb.) in Betrieb, so 
daB zur Zeit 44 Schiittelrutschenmotoren in diesen
4 Hauptrutsclienabteilungen mit zusammen etwa 20 Be- 
triebspunkten arbciten.

Besonders wahrend der Kriegszeit hat sich die 
durch den ganzlichen Fortfall der Wagenfórderung be- 
wirkte Ersparnis an Lehrhauern, Bremsern usw. sehr 
vorteilhaft bemerkbar gemacht. Die Hauerleistung ist 
naturgemaB wegen des Fortfalls der mit der Wagen- 
fórderung zusammenliangendcn Nebenarbeiten wesent- 
licli gestiegen, worauf weiter unten noch zuriickzu- 
kommen sein wird. Vorher soli auf die Art des Ver- 
setzens der im Schachtsicherheitspfeiler entstehenden 
Abbauraume naher eingegangeh werden.

Wie bereits erwahnt wurde, werden alle in dem 
groBen Schachtsicherheitspfeiler gelegenen Abbauraume 
verspiilt. Zu diesem Zweck ist seiner Zeit ein besonderer 
Schacht, der Spulschacht Alma IV (s. Abb.) auf dem 
Hiittenplatz des ehemaligen Schalker Gruben- und 
Hiittenvereins abgeteuft worden. Darin befinden sich
2 Spulvorrichtungen und 2 Spiilleitungen aus schmiede- 
eisernen Rohren von je 203 mm Durchmesser mit 
losen Flanschen und einzementierten Porzellanfutter- 
rohren von 15 mm Starkę, wobei sich fiir die Spiil- 
leitungen ein lichter Durchmesser von 150 mm ergibt. 
Die beiden Leitungen sind von der Tagesoberflache 
durch den Schacht bis zur VI. Sohle (428 m) und weiter 
durch den 50 m langen siidlichen Querschlag und ein 
90 m tiefes Gesenk bis zur Wetterstrecke im Floz Mathias 
durchgefiihrt. Von hier aus verlauft die eine Leitung in 
den óstlich des Schachtes I gelegenen Feldesteil, die 
andere in das Westfeld. Die Leitungen sind .jedoch 
im Spulschacht mit einer Umschalteinrichtung' ver- 
sehen, so daB die eine zur Aushilfe fiir die andere dienen 
kann. Im  Floz werden wegeń der haufig notwendigen 
Verlegung der Leitungen PreBhiftrohre von 150 mm 
lichtem Durchmesser verwendet.

Ais Spiilgut dient gekórntcr Hochofenschlackensand 
des Hiittenwerkes; das Verhaltnis von Sand und Wasser 
ist etwa 1 : 1,41. Gewóhnlich werden 2 der oben be- 
schriebenen schwebenden Absatze yon zusammen 6 m 
Breite und 30 m Hohe gleichzeitig verspiilt. Zu diesem 
Zweck kleidet man den Abbauraum mit je einem an den 
bereits eingebrachten Versatz anges.chlosserien untern 
und obem streichend und einem schwebend eingebrachten 
Verschlag ab. In etwa 0,75 —1,00 m Abstand werden 
Stempel am Hangenden eingespitzt. und am Liegenden 
auf FuBpfahl so auf Strebe gestellt, daB sie sich gegen 
den Druck des Versatzes oben antreiben lassen, wahrend 
Wasser und Spiilgut sie am untern Ende immer fester 
driicken. In Abstanden von etwa 0,20 m iibereinander 
werden dann Drahtlitzen oder AusschuBdrahte gezogen 
und dariiber Drąhtgewebe und iiber diese Papiergewebe

i FluBsand von den Hafenardagen \rar zu felnkOmig und liet 
KrGBtenteila aus, auch bildete der Spiilversatz noch nach einem halbcn 
Jahr eino breligo Masae.

genagelt. An der Firste entlang nagelt man Leisten aus 
Brettem  an zum Anheften des Drahtes und Ankleben 
des Papiergewebes, dessen uberstehender Rand mit 
kleinen Holzbrettchen und Keilen dicht gegen das 
I-Iangende gepreBt wird. Auf der Sohle laBt man das 
Gewebe sich etwas . in den Abbauraum hinein ausbreiten.

Die Spiilleitung wird iiber die oberhalb des Ab- 
bauraumes entstehende neue Teilsohlenstrecke bis in 
ihn hinein und nahe unter das Hangende gefiihrt, so 
daB der Spiilstrom auf der Sohle und unten im Abbau
raum móglichst schnell zur Ruhe kommt und das Spiilgut 
rasch und móghchst weit unten zum Niederschlag ge- 
langt. Da dic tonigen Bestandteile des Schlackensandes 
die Poren des Papierversatzgewebes leicht verkleistern, 
muB dieses wahrend des Spiilens wiederholt leicht an- 
gestoBen werden, damit das Wasser standig abflieBen 
kann und der Wasserdruck hinter dem Verschlag nicht 
zu groB wird.

Die abflieBenden Wasser gelangen durch kleine im 
Versatz ausgesparte schwebende Róschen nach unten 
zu der alten, ais Vorklarungsstrecke dienenden Teilsohle, 
iiber diese zum Hauptiiberhauen und darin zum unter- 
halb der Sohle gelegenen Klarsumpf. Eine Pumpe 
bringt von hier das geklarte Wasser zur Hauptwasser- 
haltung der VI. Sohle. Der Schlackensand muB aus dem 
Sumpf baldmóglichst ausgeschlagen werden, weil er 
sehr schnell abbindet. Frisch eingebracliter Versatz 
tragt, wie ich mich iiberzeugt habe, schon unmittelbar 
nach dem AbfluB des Wassers. Das kostspiehge Aus- 
schlagen der Siimpfe wird sich in Zukunft dadurch 
vermeiden lasśen, daB man oberhalb der VII. Sohle 
geeignete Raume ausspart und diese allmahlich nach 
dem Grundsatz der Laufklarung verspiilt. Die jeweilige 
zur Kohlenfórderung dienende untere Teilsohlenstrecke 
wird vom abflieBenden Spiilstrom móglichst nur ge- 
kreuzt, auf jeden Fali vermeidet man die Fiihrung des 
Wassers an dem Schiittelrutschenmotor entlang.

Die Herstellung der Spulverschlage erfolgt durch 
besondere Kameradschaften, und der ganze zur Zeit in
2 Steigerrevieren vor etwa 20 Betriebspunkten auf der 
VII. Sohle im Floz Mathias umgehende Spiilbetrieb 
steht unter der Aufsicht eines besondern Spiilsteigers; 
auBerdem ist je ein besonderer Spiilmeister in jeder 
Schicht fiir die beiden Hauptspiilleitungen vorhanden, 
Zur schnellen Verstiindigung fiihrt je ein Fernsprech- 
•bleikabel vom Spiiltrichter iiber Tage bis zur Haupt- 
wetterstrecke im Floz Mathias mit Abzweigungcrr durch 
die Hauptiiberhauen. Daran schlieBen sich auf den 
einzelnen Tcilsohlen eiserne Freileitungen, an die der 
Spiilmeister seinen tragbaren Fernsprecher hangt. Ge- 
spiilt wird jeweils immer nur an einem Betriebspunkt 
jeder der beiden Hauptspiilleitungen.

Die obere Teilsohlenstrecke ąuillt naturgemaB trotz 
des móglichst dicht an die Firste heran hinter den so- 
genannten Kopfverschlag eingebrachten Spiilgutes in
folge des gegen Wasser sehr empfindlichen Liegenden 
im Fortschreiten des Abbaus stark zusammen, zumal 
die einzelnen Baufliigel eine streichende Lange von 
100-150 m erreichen. Infolgedessen wird beim Beginn 
eines neuen Bauabschnittes vom Hauptiiberhauen aus 
eine neue Strecke am OberstoB der zusammengeąuollenen
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entlang gestoBen und darin die sohlige Rutsche verlegt. 
Dieses StoBort gehórt mit zu dem schwebenden Streb- 
stoB, so daB ein Mann der aus 4 Hauern bestehenden 
Kameradschaft jeder Schicht vor dem StoBort arbeitet 
und zugleich den Rutschenbetrieb etwas im Auge behalt.

Bemerkenswert ist auch die Lohiwerrechnung der 
zahlreichen Kameradschaften einer solchen Familien- 
rutsche.' Schon vor der Revolution und ihren Neucrungen 
bestand auf der Zeche Alma die Einrichtung eines festen 
Grundlohnes in Verbindung mit einem yeranderlichen 
Gedingelohn; ersterer betrug 1917 bis 7,50 M, stieg bis 
Oktober 1919 auf 9,00 M und spater bis auf 14 M auf 
den Hauer und die Schicht.

Die Ilauer vor den Schiittelrutschcnbetricben im Flóz 
Mathias haben naturgemaB, soweit sie. an dieselbe 
Hauptsammelrutsche angesćhlossen sind, eine gamein- 
same Kolilennummer, auf die samtliche Wagen geb uch t 
werden. Diese monatliche Gesamtforderung in Wagen 
wird yom Reviersteiger auf die einzelnen Kameradschaf
ten nach dem ausgehauenęn Flózraum yerteilt. Auf diese 
Weise ist es moglich, daB man dem Gedinge die Einheit 
des Fórderwageninhaltes zugrunde legt, und daB trotz- 
dem vor den einzelnen Streben je nacli Floz- und Ge- 
birgsbeschaffenheit yerschiedene- Gedingesatze verein- 
bart werden konnen, wie es auch tatsaclilich geschieht.

In  dieser Weise w ird 'das Floz Mathias zur Zeit im 
Schachtsicherlieitspfeiler oberhalb der VII. Sohle auf 
der Zeche Alma mit so gutem Erfolg gebaut, daB man 
in Zukunft diese Abbauart auch fiir die andern Ab: 
teilungen .dieśes Flozes und ebenso fiir die liegendern 
Fettkohlenflóze in Aussicht genommen hat. Gegen- 
wartig erfolgt der Abbau des Flozes Mathias in den Ab- 
teilungen auBerhalb des groBen Sicherheitspfeilers haupt- 
sachlich mit sćhwebendem StoBbau unter Verwendung 
von trocknem.Bergeversatz und je einer Schiittelrutsche 
fiir Kohlen- und Bergefórderung. Die AbbaustóBe werden 
auch hier 3 m breit genommen und erhalten eine flachę'

Hohe bis zu 100 m. An den meisten Stellen laBt man dem 
Handversatz unter Benutzung der Spiilleitung fiir das 
Ostfeld eine Nachspulung’ mit Schlackensand folgen 
Der Abbau findet teils ais Ober- teils ais Unterwerksbau 
statt.

Die Leistung ist in den beiden Steigerabteilungen des 
Schachtsicherheitspfeilers im Vergleich zu dem eingangs 
kurz behandelten streichenden StoBbau mit Wagen- 
forderung und Bandversatz um 33V3-5 0 %  gestiegen, 
wobei die jetzige kiirzere Arbeitszeit keine Beriicksichti- 
gung erfahren hat. Die reine Hauerleistung auf den Mann 
und die Schicht hat zur Zeit die Hohe von 3,7 t  erreicht, 
und zwar einschlieBlich des von den Hauern selbst be- 
werkstelligten Umbaus der Rutschcn und einschlieBlich 
der Kameradschaft fiir die- Herstellung der Verschlage 
und die Verspiilung der Abbauraume.

Man hat die Kohle, wie aus der den gegenwartigen 
Stand des Abbaues darstellenden Abbildung hervorgeht, 
um Schacht V herum bis uimiittelbar an die Schacht- 
mauern heran gewonnen und den Flozraum yerspiilt. 
Schacht I  soli aber erst dann von der VI. Sohle durch 
das F15z hindurch geteuft werden, nachdem dieses hier 
vollig verhauen und yerspiilt worden ist.

Z u s a m m e n fa s s u n g .-

Der m it Spiilversatzbetrieb yerbundene Abbau eines 
flach gelagerten machtigern Flozes wird beschrieben, 
in dem wegen des sehr stark  ąuillenden, gegen Wasser 
und Gebirgsdruck auBerst empfindlicheń Liegenden die 
Wagenforderung im Floz sowohl in einfallender ais auch 
in sohliger Richtung durch Schiittelrutschenforderung 
ersetzt worden ist.

Durch den Fortfall der Wagenforderung und der 
damit zusammenhangenden Nebenarbeiten hat man 
unter den vorliegenden Verhaltnissen eine wesentliche 
Erhohung der Hauerleistung erzielt.

Die Entwicklung des Kalibergbaues im OberelsaB.
Von Bergassessor Dr. E . K o l i i ,  Berlin,

(SchluB.)
U nter IranzOsisclier Ucsetzuug.

D ie L e itu n g  u n d  d e re ń  Z iele.
Nach Besętzung des Elsasses durch die Franzosen 

wurden sofort samtliche Werke mit Ausnahme derjenigen 
der Kaliwerke St. Therese unter Zwangsverwaltung ge- 
stellt. Die deutsche Leitung wurde durch Offiziere ais 
Zwangsvenvalter ersetzt, die im Kalibergbau, in ihrer 
Mehrzahl im Bergbau’uberhaupt. Neulinge waren, aber 
der elsassischen Industrie z. T. nahestanden. Soweit 
franzosische Bergingenieure ausfindig gemacht werden 
konnten, traten  sie spater an die Stelle der Offiziere. 
Alle Kaliwerke unterstanden dem Ingćnieur des Mines 
zu MiilhaUsen, der eine A rt Generąldirektorstcllung inne- 
hatte, ohne sich indessen m it dem Vcrkauf der Erzeug
nisse zu befassen, Dieser oblag dein Bureau industriel

zu Mulhausen unter Leitung des genannten elsassischen 
GroBindusti‘iellen Yogt. Der Ingćnieur des Mines ver- 
tra t gleichzeitig die Bergpolizeibehórde fiir den Kali- 
bezirk.

Ihre Hauptaufgabe sah die franzosische Verwaltung 
darin, die Leistungsfahigkeit der Werke so schnell wie 
moglich zu heben, die Fórderung nach Kraften zu steigern 
und dadurch móglichst schnell und stark auf dem Kali- 
markte zu erscheinen.
M aB nahm en  z u r E rh o h u n g  d e r  L e is tu n g s 

fa h ig k e i t  d e r W erke. A rb e i te rv e r h ą l tn is s e .
Um ihre Zweeke zu erreichen, verhielt sich die fran- - 

zósische Verwaltung, die in technischer Hinsicht vóllig 
neuen Dingen gegeniiberstand, den Wiinschen der 
Arbeiterschaft gegeniiber von Anfang an sehr wohl-
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wollend. Der ais notwendig erkannte und bereits in 
Angriff genommene Abbau der durch die Revolution 
erreichten hohen Lohne wurde infolge der eńtgegen- 
gesetzt gerichteten Bestrebungen der Belegschaft nicht 
durchgefiihrt; die Arbeiter erhielten Lebensmittel aus- 
Heeresbestanden, wurden mit Lastkraftwagen zur Grube 
und wieder nach Hause befordert, die Schichtdauer er- 
fuhr aligemein eine Herabsetzung auf 6 Stunden unter 
und 8 Stunden iiber Tage. Allerdings versuchte die 
franzosische Vęrwaltung zeitweise der Belegschaft gegen- 
iiber eine energischere Haltung einzunehmen, jedoch 
erreichten die Arbeiter im groBen und ganzen ihre Ziele. 
Ende Februar, Anfang Marz 1919 tra t ż. B. die gesamte 
Belegschaft des Kalireviers in eine Lohnbewegung ein, 
wobei sie die Beseitigung jeder Gedingearbeit, unent- 
geltliche Lieferung von Licht und Gezahe durch die 
Werke und folgende Schichtlohne unter Fortfall der 
bisherigen Zulagen forderte:

Aufseher. .......................................... .... 23,00
H auer. .......................................... .... . . .................20,00
R eparaturhauer...................................................... 19,00
Lehrhauer . . .............................................................. 19,50
Forderleute von O r t .............................................. . 19,00

. ( von 1 6 -1 8  Jahren 15,00
Schlepper m den Strecken | tiber lg  Jahre
Haspelleute (nur iiber 20 Jahre) . . . . .
Anschlager iiber und unter Tage . . 
Fordermaschinenfiihrer . . . . . . .

I iiber 20 Jahre . .
Gelernte Handwerker | von 1 8 -2 0  Jahren 

| von 16 -  18 Jahren
I von 14 — 16 Jahren

Tages- und Hilfsarbeiter

16,00
17.00 
19,50
20.00 
18,00 
16,00 
14,00
8,00

von 1 6 -2 0  Jahren 12,00
[ iiber 20 Jahre . . . 15,00 

Nachtwachter, Pfórtner und Kauenwarter. . . . 15,00 
Diesen Forderungen gegeniiber verhielten sich sowohl 

die Werke ais auch die franzosische Bergverwaltung 
und Bergbehorde zunachst durchaus ablehnend. ISIit 
einigen sodann bewilligten kleinern Zugestandnissen 
gaben sich die Arbeiter nicht zufrieden. . Da hiernach 
kein Ende des Ausstandes abzusehen war, lieBen sich die 
Werke auf Veranlassung der Bergbehorde schlieBlich 
doch dazu herbei, auf der Grundlage weitgehender Zu- 
gestandnisse m it der Belegschaft zu verhandeln. Diese 
Yerhandlungen. waren langwierig und schwierig und

fiihrten endlich zu einer Einigung dahin, daB die Ge
dingearbeit beibehalten und folgende Mindestlohne fest- 
gesetzt wurden: fr-
Aufseher ............................................................... 19,00
Hauer ................................................................................15,00
Reparaturhauer..................................................14,50
Lehrhauer ....................................................................... 14,00
F o rd e r le u te .......................................................... .... . 13,50
Schlepper, Haspelleute und Seilbahnbedienung . 13,00
Anschlager .................................................................. 13,00
Fordermaschinenfiihrer . . ......................... .... 14,50

J 1 8 -2 0  Jahren 2,00 fr weniger
Arbeiter von  ̂_  jg  j ajiren 4^0  fr weniger
Handwerker . . . .  . . . . . . . . . 13,00-14,50

■Sonstige Arbeiter .......................................................12,00
( 1 8 -2 0  Jahren 2,00 fr weniger

Arbeiter von 16—18 Jahren 4,00 fr weniger
' j 14 -  16 Jahren 6,00 fr weniger

Verheiratete Arbeiter erhielten eine monatliche Kin- 
derzulage von 7,50 fr fiir jedes Kirid. Jedem unter 
Tage beschaftigten Arbeiter Wurde eine Lampe und 
eine bestimmte Menge Karbid uneńtgeltlich gestellt.

Demnach bewegten sich die zugesicherten Mindest- 
lohne im allgemeinen in der Hohe der bisherigen Durch- 
schnittslohne, die z. B. auf Theodor folgendermaBen ge- 
standen hatten:

fr
H a u e r ................................. ........................ .... 15,25
Reparaturhauer , .......................................... 12,50 — 15,00
L e h r h a u e r .................................................. . 14,00
Forderleute . . , . . ..................... .... 12,80

f 1 6 -2 0  Jahren . . . .  8 ,75-12 ,50  
Schlepper von | 14—16 Jahren . . . .  8 ,10 -10 ,00 .
Anschlager . . . . . . . . . . . . . .  I
Fordermaschinenfuhrer . . . . . . . .  12,50 -  15,00
Maurer unter Tage . . ,. . . . . . . J

Die Gedingearbeit wurde in verschiedenen Formen, 
z. B. mit erhóhten Satzen odęr mit den alten.Satzen 
nebst festen Pramien und Zulagen oder im Pramien- 
gedinge, ausgestaltet und ermoglichte den Arbeitern leicht, 
Lohne zu verdienen, die weit iiber die gestellten Forde
rungen hinausgingen und bei Hauern 30 fr in der Schicht 
sehr haufig iiberstiegen. .

Die Leistung, die zeitweise auf Max den Hochstwert 
von nahezu 2,3 t  auf 1 Arbeiter unter Tage in sechs-

2. Y icrte ljahr 1914 3. Y ierte ljahr 1918 15. Marz 1919 E nde April 1919

Gesamt-
beleg-
scliaft

davon
u n te r
Tage

Gesamt-
beleg-
schaft

davon
un te r
Tage

Gesamt-
beleg-
schaft

davon
u n te r
Tage

G eśam t-
beleg-
schaft

davon
u n te r
Tage

Marie-Luise und Marie . . . . . . • • ■ ■ 
Prinz Eugen und Theodor . . . . . . . .
Reichsland O /W  •. . ...............................
Alex . . . . . . . . . .  . '. . . . . . .

446
169

75
200
174
400
349
160

246
93
44

116
101
230
208
102

77 '

115
8

184 
287 

; 366 
97

21

57
5

102
167
173

46

360 
16 

260 
- 180 

470 
640 
730 
220

150
13

180
70

270
350
450'
160

rd. 350 
rd. 15 
rd. 270 
rd. 190 
rd. 500 
rd. 680 

740 
302

240

rd. 220 
. 81 

rd. 300 
rd. 340 

458 
211

zus. 1973 1140
(57,7%)

1134 I 571 
1 (50,4%) 

dazu rd. 350 Russen

2876 1643'
(57,2%)

rd. 3047 rd. 1850 
(60,7%),
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stundiger Schicht erreichte, kam iiber 50%  der Friedens- 
leistung nicht hinaus. Hierin diirfte sich auch bis jetzt 
kaum etwas geandert haben. Dagegen ist ais sicher 
anzunehmen, daB die in der Zeit von Juni bis Ende 1919 
wiederholt ausgebrochenen Ausstande zu weitern Lohn- 
erhohungen gefiihrt haben.

Wenn es der franzosischen Verwaltung dennoch ge-- 
lungen ist,' die Forderung schnell zu steigem, śo hat 
sic dies fast lediglich der groBen Zahl von Arbeitern 
zu verdanken, die voni Heeresdienst auf deutschcr wie 
auf franzosischer Seite entlassen wurden oder aus der 
Gefangenschaft zuruckkehrten. Ober die Belegschafts- 
zunahmc bis Ende April 1919 gibt die Zusammenstellung 
auf Seite 233 AufschluB.

D ie F o rd e ru n g  u n d  ih re  E n tw ic k lu n g s m o g lic h -  
k e ite u .

Mit einer solchen Belegschaftsvermehrung stieg die 
Tagesfordcrung seit der franzosischen Besetzung folgen- 
dermaBen:

15.Mftrz
1913

t

Ende
MUrz
1919

t

Ende April \£ 
Anfang Maij £  
HOchst-j im
stnng i Mittel 

t i t

Mitte
Septbr

1919
erwart.

t

Amelie I ...................... . 200 ’ 450 330 500
Max .................................... 300 500 400 500
Elsę und Josef . . . . — • — : -— — 500 -
Marie-Luise und M arie . 300 400 360 500
Prinz Eugen und Theodor 500 ■ — 550 400 ■700
Reichsland O /W  . . . 400 —  . 400 390- 600
A l e x .................................... 220 360 360 400

Z U S . 1920 rd. 2 5 0 0 1 2660 2240 3700
}  Nach-Anga.be des ' Seryfee des Minee.

Die fiir Mitte September erwarteten Fórderziffern 
sind sehr wahrscheinlicli erreicht worden. Die der Aus- 
besserung bediirftige Rohsalzmiihle auf Elsę, dereń 
Ausfall die Forderungauf den Schąchtanlagen Elsę und 
Josef unmoglich machte, war Anfang Mai nahezu fertig- 
gestellt.-so daB sie inzwischen wieder in Betrieb genom- 
men worden sein diirfte. Die Vorrichtungsarbciten 
waren zu Beginn der franzosischen Besetzung auf den 
meisten wahrend des Krieges betriebenen Werken hin- 
reichend weit vorgetrieben, und an Arbeitskraften war 
bis Anfang Juni noch kein Mangel. Das Angebot iiber- 
stieg erheblich die Nachfrage, die im wesentlichen durch 
den Mangel an ausreichender Absatzmoglichkeit nieder- 
gehalten wurde. AuBerdem hatten einige Werke eine 
iibermaBig groBe Zahl von Arbeitern iiber Tage mit 
Aufraumungsarbeiten beschaftigt, die vor dem Kriege 
unter Tage tatig gewesen waren und nach ihrer Riickkehr 
von der Truppe wieder eingestellt werden muBten, 
obwohl sich fiir sie unter Tage keine Arbeit fand. Im 
iibrigen solltcn aber auch franzósische Arbeiter aus den 
vom Kriege verwiisteten Gebieten und daneben Italiener 
in reichlichem Mafie zur Verfiigung stehen. GroBe 
Schwierigkeiten bot freilich die Unterbringung der neu 
herangezogenen Arbeiter, um so mehr ais die durch den 
Krieg zerstórten Ortschaften in der Gegead von Senn- 
heim hierfiir nicht in Frage kamen. Diesem Mangel 
sollte durch Errichtung neuer Arbeiterkolonien oder 
durch Erweiteruńg der vorhandenen begegnet werden.

Fiir Marie-Luise und Marie war die alsbaldige Inangriff- 
nahme von 180 Arbeiterwohnungen Anfang Mai 1919 
bereits fest in Aussicht genommen. Da aber die Her
stellung einer groBem Zahl von Wohnungen immerhin 
einige Zejt erfordert, diirfte inzwischen kaum so viel 
geschehen sein, daB dadurch ein EinfluB auf die Gc- 
staltung der September-Forderziffer ausgeiibt worden ist.

Trotz dieser Unterbringungsschwierigkeiten wird dic 
erwartete Septemberforderung erreicht, moglicherweise 
sogar iiberschritten worden sein, je nachdem es gelungen 
ist, die Zahl der Tagesarbciter zugunsten der unter- 
irdischen Belegscliaft zu verringern. Eine erheblich 
dariiber hinaus* erfolgte. Zunahme der Forderung er- 
scheint jedoch ausgeschlossen, obwohl die Mehrzahl der 
Schachtanlagen vom rein technischen Gesichtspunkt aus 
dazu sehr wohl imstande gewesen ware.

Die kiinftige Gestaltung der Forderung hangt, ab- 
gc-sehen von den Absatzmoglichkeiten, zum groBtcn Teil 
ebenfalls davon ab, in welchem MaBe durch Wieder- 
aufbau der zerstórten Ortschaften und durch Errichtung 
von Arbeiteransiedlungen auf samthchen Werken fiir 
die Unterbringung der erforderlichen Arbeitskrafte ge- 
sorgt wird, auBerdem' aber auch davon, wie die auf 
einzelnen Anlagen durch den Krieg verursachten Mangel 
behoben werden und -wie der Ausbau der noch unvoll- 
endeten Anlagen, besonders' der noch im Abteufen 
begriffenen Schachte, gefordert wird. Hierbei handelt es 
sich im wesentlichen um die im folgenden aufgefiihrten 
Anlagen und Arbeiten.

Amelie II  war wahrend des Krieges infolge von 
Laugenzuflusscn (Tropfwasser) aus dem Mauerwerk fast 
auf die ganze Teufe von 572 m vóllig zukristallisiert. 
Die Reinigungsarbeiten, die im Friihjąhr 1919 mit dem 
Yerstemmen des guBeisernen Ausbaus begonnen hatten, 
schritten sehr langsam voran, so daB noch eine ganze 
Anzałd von Monaten notwendig gewesen sein diirfte, 
um den Schacht wieder in betriebsfahigen Zustand 
zu versetzen. Da Vorrichtungsarbeiten noch nicht in 
nennenswertem MaBe ausgefiihrt waren, wird mit einer 
erheblichen Forderung aus diesem Schacht zunachst 
nicht zu rechnen sein.

Auf der Doppelschachtanlage Elsę-Josef befand sich 
nur Schacht Josef in fórderfahigem Zustand, dessen 
Rohsalzmiihle bei Kriegsausbruch im Bau stand, wąh- 
rend des . Krieges ziemlich gelitten- hatte und nach In- 
standsetzung der bereits vorhandenen Anlagen noch 
geraume Zeit bis zur Fertigstellung: brauchen wird. 
Bis Anfang Jlai war nach dieser Richtung noch nichts 
geschehen.. Nach Wiederaufnahme der Forderung miiBte- 
daher das Fordersałz bis auf weiteres in der Muldę von 
Schacht Elsę vermahlen werden. Dieser war betriebs- 
unfahig, weil die Dampffordermascjiine durch Be- 
schiefiung schwer gelitten hatte. Ob dieser Schaden 
durch Ausbesserung oder durcli Einbau einer neuen 
elektrischen Fordermaschine behoben werden sollte, 
war bis Mai noch nicht in nahere Erwagung gezogen 
worden. Dic Mangel der bisherigen Fórdereinrichtung 
wurden fiir dic zweite Losung sprechen.

Ahnlich lagen die Verhaltnissc auf Marie-Luise und 
Marie. Hier fórderte der Schacht Marie-Luise, dessen 
Rohsalzmiihle bei Kriegsausbruch im Bau begriffen war
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uncl anfangs 1919 noch im imvóllendeten Rohbau stand; 
Maschinen fehlten noch fast volll|apdig. Im  Haupt- 
fórderschacht Marie waren infolge Aufgehens der. Wasser 
wahrend des Krieges die untern Abschnitte zu Bruch 
gegangen, die Instandsetzungsarbeiten aber Anfang Mai 
so weit fortgeschritten, daB die Vorbereitungen fiir die 
Aufwaltigung der am starksten (auf etwa 40 m im 
Durchmesser) ausgelaugtcn 30 m vom Fiillort aufwarts 
getroffen wurden. Ob der Schacht bis Ende November 
1919 wieder betriebsfahig geworden ist, wie die fran- 
zósische Verwaltung gehofft hatte, wird von dcm Um- 
fang der im Verlaufe der Arbeiten aufgetretcnen tech- 
nischen Schwierigkeiten abhangig gewesen sein. Ver- 
zogernd haben in jedem Falle die wiederholt aus dem 
oberelsassischen Kalirevier gemeldeten Ausstjinde ge- 
wirkt. Die Fórderung von Marie-Luise wurde und wird 
auch jetzt noch von der Rohsalzmiihle Marie verarbeitet, 
die ebenso wie eine Anzahl anderer Miihlen wahrend 

.des Krieges sehr abgenutzt worden ist und zunąełist 
nur etwa zwei Drittel ihrer friihern Leistung bewaltigen 
kann.

Der vor • dem Kriegc in der Aus- und Yorrichtung 
begriffene und nocjk keine nennenswerte I* órderung auf- 
weisende Schacht Rudolf war vollstandig ersoffen. Mit 
seiner Siimpfung konnte bis Juni 1919 noch nicht be- 
gonnen werden, weil die Anlage ais Munitionsverlade- 
bahnhof benótigt wurde. Ob sie inzwischen in Angriff 
genommen worden ist, laBt sich nicht śagen. Die zum- 
Sumpfen erforderliche Zeit diirfte mit 3 Monaten nicht 
uberschątzt Sein. A l l e r  W ahrścheinlichkeit. nach wird 
man dabei den untern Teil des Schachtes nebst den 
Fiillórtern in demselben Zustande vorfinden, wie es bei 
Alex der Fali war, so daB dem Sumpfen sehr schwie- 
rige Aufwiiltigungsarbeiten von mehrmonatiger Dauer 
folgen diirften. Hieran anschlieBend waren die end- 
giiltigen Fórdereinrichtungen, dereń Bau kurz vor dem 
Kriege angefangen und mit der Mobilmachung untei- 
brochen worden war, fertigzustełlen. Vor Ende 1920 
diirfte daher kaum an eine Wiederaufnahme dci bórde- 
rung zu denken sein. Bis dahin konnen auch die lages- 
anlągeń, die wahrend dęs Krieges durch Explosion eines 
Munitionszuges zerstórt worden sind, wiederhergestellt 
und die erforderliche Rolisalzmiilde gebaut sein.

Auf Schacht Ensisheim I war die Siimpfung zu An- 
fang Mai 1919 nahezu beendet und das Nachdichten des 
Schachtes schon iiber 200 m Teufe hiriaus fortgeschritten. 
Ob und wieweit eine Hinterspulung der Schachtmauerung 
stattgefunden hat, lieB sich noch nicht feststellen. 
Nach dem Chlorgehalt der gehobenen Wasser, der 
schon wenige Meter unter lage begann und bei etwa 
600 m nahezu dcm Sattigungsgrade der Sole cntsprach, 
miissen betrachtliche Mengen von Steinsalz. gelóst worden 
sein. Dem Sumpfen und Dichten muBten daher wohl 
auch hier zeitraubende Instandsetzungsarbeiten folgen. 
AuBerdem waren noch etwa 140 m zu teufen, Fiillóiter 
herzustellen und ein Teil der noch fehlenden endgiiltigen 
Fórdereinrichtungen einzubauen. Diese Arbeiten er- 
forderten noch mindestens 6 Monate, so daB im Jahic 
1919 die • Aus- und Vorrichtungsarbeiten kaum mehr 
begonnen haben werden. Wenn die Werksleitung den- 
noch gehofft hatte, bereits im September 1919 soweit

zu sein, so ist dies nur auf einer Unterschatzung der be- 
vorstehenden Schwierigkeiten zuruckzufiihren, die gerade 
bei den Kaliwerken St. Therese schon mehrfach bittere 
Enttauschungen im Gefolge gehabt hat.

Auf Schacht Ensisheim I I  waren 534 m zu sumpfen, 
der Schachtausbau nachzudichten und instandzusetzen, 
rd. 330 m zu teufen, Fidlórter herzustellen und-d ie 
Abteuffórdereinrichtungen durch , die endgiiltigen zu 
ersetzen. Ob die Arbeiten inzwischen in Angriff genom
men worden und wieweit sie schon gediehen sind, ist 
unbekannt. Da jedoch die Instandsetzung der durch 
den Rrieg stark in Mitleidenschaft gezogenen maschinen- 
maBigen Einrichtungen, mit der man im April 1919 
begonnen hatte, langere Zeit beanspruchte und zum 
Sumpfen erst ubergegangen werden soli te, sobald nach 
Siimpfung und Dichtung des Schachtes Ensisheim I 
dessen leistungsfahigere Wasserfórderanrichtungen ver- 
fiigbar wurden, wird jetzt allenfalls die Instandsetzung 
des Schachtes im Gange sem. Iliernach w'arc vor An
fang 1921 nicht an eine nennenswerte Fórderung zu 
denken.

Anna I.und II  werden ebenfalls noch je 134 “  2 Jahre 
erfordern, bis sie fiir dic Kalisalzfórdcrung in Betracht 
kommen. Ihre Wiederinbetriebnahme war im Mai 1919 
noch nicht in Aussicht genommen. Im Hinblick auf den 
verwahrlośten Zustand, in dem sich die maschinen- 
maBigen Einrichtungen noch gegen Ende Mai befunden 
haben, kann inzwischen kaum mehr geschehen sein ais- 
hóchstens dic Instandsetzung der Maschinenanlagem

A b s a tz v e rh a ltn is s e . D er e ls a s s is c h - f ra n z ó -  
s isc lie  W e ttb e w e rb .

Ob die Steigerung der Leistungsfahigkeit der Schacht- 
anlagen auch von einer Erhóhung des Absatzes begleitet 
sein wird, wie es die franzósische Verwaltung hofft, 
ist eine weitere Frage.

Im 1. Vierteljahr 1919, in dem die Fórderung noch 
niedrig und durch Ausstiinde erheblich beeintrachtigt 
w-ar, blieb der Absatz schon hinter der Fórderung zu- 
riick. So betrug auf Prinz Eugen die Fórderung 26 972 t, 
dagegen der Absatz an Rolisalz 13 391 t und die Abgabe 
zur Herstellung anderer Erzeugnisse 12 584 t, so daB 
ein Rest von rd. 1000 t  verblieb. Im  April muBte wegen 
Absatzmangels, żum Teil auch wegen Befórderungs- 
schwierigkeiten mit der Kalisalzfórdcrung um etwa 20% 
zuriickgehalten w’erdcn, nacłidem die Rohsalzschuppen, 
dereń Fassungsvermógen auf den verschiedenen Schach- 
ten zwischen 100 000 und 250 000 dz schwankt, nahezu 
vollgestiirzt w'aren.

Diese Tatsache lieB sich nur schlecht mit den ver- 
heiBungsvollen AuBerungen in Einklang bringen, ^die 
damals durch die elsassischen und franzósischen Zei- 
tungen gingen und das unm ittelbar bevorstehende bei- 
spiellose Aufbliihen der oberelsassischen Kaliindustrie 
ais sicher hinstellten. Die Folgę davon war eine merkhche 
IłliBstimmung in den franzósisch-elsassischen industriellen 
Krcisen, die noch durch die Nachricht genahrt wurde:, 
daB England etwu 200'000 dz K20  in StaBfurt bestellt 
habe, sowie durch die angebliche AuBerung einer zur 
Besichtigung der Kaliwerke eingetroffenen amerika- 
nischen Kommission, daB die amerikanischen Auftrage
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auf Deutschland und das ElsaB im Verhaltnis der 
Leistungsfahigkeit ihrer Werke verteilt werden sollten. 
Ob und was hieran richtig war und wie weit der von 
der genannten Kommission beabsichtigte Besuch der 
nord- und mitteldeutschen Kaligebiete EinfluB auf die 
Kaliabschliisse m it den elsassischen Werken ausgeiibt 
hat, ist nicht bekannt gewordcn.

Gleichwohl ware es bcgreiflich, wenn der elsassischen 
Kaliindustrie nicht. die Bevorzugung zuteil wiirde, die' 
sie von den Verbandsmachten fast ais selbstverstandlich 
erhofft. Der Tiefstand der deutschen Valuta bietet zur 
Zeit und jedenfalłs noch auf ungewisse Dauer keinen be- 
sondem Anreiz zu einer solchen Bevorzugung. Daźu 
karne die Frachtenfrage. Vor allen Dingen aber ist die 
Leistungsfahigkeit der elsassischen Kaliindustrie gegen- 
iiber der deutschen augenblicklich noch sehr begrenzt. 
Die gegenwartigc jahrliche Hochstforderung der el
sassischen Werke diirfte auf rd. 1 100 000 t unter Ein- 
schluB von etwa 300 000 t  K20  in Form von .Chlor- 
kalium zu beziffern sein und bleibt damit i erheblich 
hinter der deutschen zuriick, die ein Viclfaches davon 
betragt. Es ware daher unter einigermaBen normalen 
Verhaltnissen nur natiirlich, wenn die weit leistungs- 
fahigere deutsche Kaliindustrie bei den Auslandsauf- 
tragen eine bevorzugte Stellung erhielte. Leider wirkęn 
aber die unglucklichen Arbeits- und Frachtverhaltnisse 
bei uns sehr zugunsten des elsassisch-franzosischen 
Wettbewerbs. Auf sie ist es in der Hauptsache zuriick- 
zufiihren, daB viele Auslandsauftrage nach dem Ober- 
elsaB gehen, die sonst infolge der fiir das Ausland vor- 
teilhaften deutschen Valuta der deutschen Kaliindustrie 
sicher waren. Die Folgę davon ist, daB die noch sehr 
entwicklungsfahigen elsassisch-franzosischen Werke die 
beste Gelegenheit haben, sich in bisher deutsche Absatz- 
gebiete teinzufuhren, um diese nach entsprechender 
Steigerung ihrer Leistungsfahigkeit vollends fiir sięh zu 
gęwinnen und kiinftig zu behaupten. Wenn auch trotz 
alledem die -  wenigstens vor einem halben Jahre noch -  
sehr hoch gespannten elsassisch-franzosischen Erwar- 
tungen vielleicht; nicht vollstandig in Erfiillung gehen 
werden, so ist doch die traurige Tatsache nicht wegzu- 
leugnen, daB der elsassisch-franzosische Wettbewerb 
dank unserer zerriitteten innern Lagę in einer Weise

Die eiscnerzeiigende Industrie
F u r das le tz te  Ja h r  is t die R o h e ise n e rz e u g u n g  unsers 

L andes auf 6,3 Mili. t  zu schatzen ; zahlenmaBig genaue 
A ngaben liegen n u r  fiir die e rs ten  10 M onate vor, da 
nach O ktober keine Erzeugungsziffern m ehr veroffentlicht 
w orden sind. 1918 b e tru g  unsere Roheisenerzeugung noch, 
wenn m an fur N ovem ber und  D ezem ber die Gewinnung 
von - L othringen und  L uxem burg auBer B e trac h t laBt,
11,9 Mili. t, m ith in  lieg t ein Riickgang um  e tw a 5% Mill. t  
vor. Zu einem  sehr erheblichen Teile, m ehr ais d er H a lf te , ' 
e r k la r t . sich die A bnahm e aus dem  Ausscheiden von 
Lothringen und  L uxem burg aus unserm  W irtschaftsgebiet, 
ab e r  auch  in d e r M ehrzahl der uns verbliebenen Erzeugungs-

zu wachsen im Begriff ist, die alle friiher gehegten Be- 
furchtungen iibertrifft, zum Schaden unserer deutschen 
Kaliindustrie, unserer Valuta Und unserer gesamten 
Volkswirtschaft.

Wie sich die Entwicklung der oberelsassischen Kah- 
industrie in der fcrnen Zukunft gestalten wird, ist 
schwer vorauszusagen. In  jedem Falle werden schon 
bald neue Schachtanlagen in groBerer Anzahl in Angriff 
genommen werden. Die Kaliwerke St. Therese haben 
unter Ausgabe einer Anleihe von 20 Mili. fr, die von 
einer franzósischen Bankgruppe iibernommen worden ist, 
bereits die Errichtung einer neuen Doppelschacht- 
anlage beschlossen. DaB auch in verschiedenen andern 
Grubenfeldern neue Schachte abgeteuft werden sollten, 
sobald sich die Eigentumsverhaltńisse geklart hatten, 
ist mehrfach ausgesprochen worden.

G e s ta ltu n g  d e r  E ig e n tu m s v e rh a ltn is s e .  
S te llu n g n a h m e  d e r  e ls a s s is c h e n  B e v o lk e ru n g .

Was die kunftigen Eigentumsverhaltnisse betrifft, 
so machte sich gleich nach der Besetzung durch die 
Franzosen eine starkę Rtihrigkeit des elsassischen und 
franzósischen Kapitals bemerkbar. Zahlreiche Be- 
ratungen und Verhandlungen fanden sta tt, uber dereń 
Ergebnisse jedoch nie etwas Zuverlassiges in die Offent- 
lichkeit gedningen ist. Bekannt wurde nur, daB von 
franzosischer Seite die Griindung einer groBen Kali- 
gruppe in Form einer Aktiengesęllschaft m it etwa 
50 Mili. fr Aktienkapital in Aussicht genommen sei, 
in der die Mehrzahl der deutschen Wei'ke aufgehen soli te.

Die allgemeine Stimmung ging dahin, den deutschen 
Grubenbesitz zugunsten des franzósischen Staates zu 
liąuidieren .und die deutschen Eigentiimer mit einem 
Anerkenntnis abzufinden. Allerdings schien , auch eine 
ziemlicli starkę Stromung vorhanden zu sein, dereń 
Richtung sich am besten, ahnlich wie bei den Eisen- 
bahnen in ElsaB-Lothringen, mit den Worten wieder- 
geben laBt: Die elsassischen Kaliwerke den Elsassern!

Wie sich die Dinge in den letzten Monaten weiter 
entwickelt haben, konnte nicht verfolgt werden. Es 
scheint aber, ais ob die franzósischen Absichten- auf 
Franzosierung der Werke die Oberhand behalten hatten.

Deutschlands im Jahre 1919.
gebiete is t d ie : Gewinnung s ta rk  abgefallen. D ie S tah l
erzeugung ist fiir das le tz te  J a h r  auf 8%  Mili. t  anzu- 
nehm en und  ■ verzeichnot dam it gegen 1918, wo sie fast 
15 Mili. t  betrug , einen R iickgang um  G1/ ,  Mili. t .  Die Her- 
ste ilungvon  W a lz w e r k s e r z e u g n is s e n  d iirfte  annahernd
5,9 Mili. t  betragen  haben  gegen 10,13 Mili. t  im Jah re  
zuvor. Die Entw icklung d er G ewinnung unsers L andes 
an Roheisen, S tahl und W alzwerkserzeugnissen in den 
einzelnen M onaten der le tz ten  beiden Jah re  insgesam t und 
auf den A rbeitstag  berechnet is t  in d e r folgenden Zahlen
ta fe l dargestellt.
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Zahlentafel 1. 
G e sa m t e r z e u g u n g 1.

Roheisen Stahl W alzwerkserzeugnisse

1918 1919 1918 1919 1918 1919

t - t t t t t

Ja n u a r . . . .  ..................
F ebruar .................. ....  . .
M a r z .........................................
April . . ................................
Mai .........................................
T u n i .........................................
Ju li. .........................................
A ugust . . .......................
S e p t e m b e r ...........................
O k tober.....................................
N ovem ber . . . . . . . .
D e z e m b e r ................................

933 570 
892 788 

1 039 092 
1 084 601 
1 184 794 
1 182 415 
1 179 947 
1 155 084 
1 105 366 
1 057 920 

566 509 
481 436

506 185 
475,586 
558 7S8 
439 975 
524 986 
530 656 
580 819 
569 375 
534 491 
550 656

1 250 873 
1 225.230 
1 339 320 
1 416 922 
1 458 440 
1 451 437 
1 435 861 
1 462 423 
1 372 890 
1 354 242 

717 585 
494 282

574 414 
529 982 
654 858 
429 283 
615 069 
639 384 
821 152 
743 336 
748 760 
763 930

859 989 
818 802 
919 548
982 423 
989 339 
985 367 
953 110
983 056 
924 476 
890 889 
472 755 
347 700

439 336 
407 870 
493 621 
325 937 
459 651 
451 606 
559 688 
535 831 
550 860

ZUS. 11 863'522 5 271517 14 979 505 6 520 168 10 127 454 | 4 224 400

13is Oktober 1918 oinschliefllicl), ab Noyember 1918 ausschlieOlich ElsaB-Lothringen tind Luscmburg.

D u r c h s c h n i t t l i c h e  a r b e i t s t a g l i c h e  E rz e u g u n g .
- Roheisen S tahl

1918 1919 1918 1919
t t t t

Jan u ar . . . ., 
F ebruar . . . .
M a r z .......................
A p r i l .........................

J u n i .......................
Ju li . . . . . .
A ugust . . . . . 
Septem ber . . . 
O ktober . . . .
N ovem ber . . . 
Dezember . . . .

30 115
31 885
33 519-
36 150
38 219
39 414 
38 062
37 260 
36 845
34 127 
18 857 
15 521

16 329 
16 985 
18 025 
14 666
16 935
17 699
18 736 ■ 
18 367 
17 816 
17 763

• V

48 111 
51 051 
53 572 
56 677 
58 338 
58 058
53 180
54 163 
54 916 
50 160 
28 703 
20 595

22 095 
22 082
25 191 
17 887
23 657
26 641 
30 413 
28 589 
28 798 
28 293

Im  D urchschn itt 32 503 j 17 341 49 113 25 469

D er schlechteste M onat sbwolil nach der G esam t- wie 
nach der arbeitstaglichen Erzeugung w ar der April 1919, 
dessen E rgebnis durch den allgem einen A usstand der 
R uhrbergarbe ite r maBgebend bes tim m t war, der beste 
in gleicher Weise der Ju li; in den folgenden M onaten 
ist w ieder ein wenig- erfreułicher Riickgang der H erstellung 
eingetreten .

Die V e r tc i lu .n g  der Gewinnung in  den ers ten  10 Mo- 
naten  der le tz ten  beiden Jah re  auf dic verschiedenen 
E r z e u g u n g s g e b ie te  erg ib t sich aus der folgenden Zu- 
sam m enstellung.

R heinland-W estfalen, der w ichtigste Bezirk, verzeich- 
n e t eine EinbuBe in Roheisen von 1,9 Mili. t  =  3(1,96%, 
in S tah l von 3,43 Mili. t  =  43,77%  und in W alzwerk- . 
erzeugnissen von 2,2 Mili. t  =  43,88%.

O ber den P r e i s s t a n d  ani E nde des V orjahrs g ib t 
die Z ahlentafel 3 AufschluB. D en Preisen sind, soweit 
Angaben vorliegen, die N otierungen im  3. V iertel von 
1918 und die ne.uesten N otierungen zum Vergleich gegen- 
ubergestellt.

D ie vorstehenden  Zahlenangabcn finden 'eine Ergan- 
zung in einem B erich t d e r >>Mitteilungen aus dem  Reichs- 
\virtschaftsm inisterium «, dem  wir das Folgende von 
allgęm einem  In teresse entnehm en.

Das Ja h r  1919. g es ta lte te  sich fur die eisenerzeugende 
. Industrie  auBerordentlich kritisch . N ach dem  W affen- 
stillstands- und F riedensvertrag  m ufiten  wesentliche eisen- 
erzeugende G ebiete abgetre ten  werden, die vorher die 
bedeu tendsten  Versorger der deutschen E isenindustrie 
b ildeten. Besonders einschneidend w ar der W egfall des 
lothringischen M inettereyiers, der die in D eutschland ver- 
bleibenden H uttenw erke dazu zwang, ihre Versorgung m it 
E isenerzen auf eine ganz neue G rundlage zu stellen. 
Zwar h a tte n  die H uttenw erke zu Anfang des Jah res  noch 
erhebliche B estande, diese' w urden aber im Laufe des 
Jah res fas t vóllig aufgebraucht. E inen teilw eisen Aus- 
gleich suchte m an herbeizufuliren durch sta rkere  H eran- 
ziehung der G ruben im  Siegerland und der Ilseder Gruben 
sowie durch  die Erzeinfulir aus Schwcden, die sich ńam ent- 
lich im Som m er belebte.

Zahlentafel 2.

Roh 
Tanuar - 

1918 
t

eisen
O ktober

1919
t

S
Tanuar

1918
t '

talii
-  O ktober 

1919
t

W alzwerkserzeugnisse 
Ja n u a r  -  Septem ber 
1918 1 1919 

t  ! t

R heinland-W estfalen . . .
S c h le s ie n ................................
Siegerland u. Hessen-Nassau 
Nord-, Ost-, M itteldeutschl.
S a c h se n .................. - ■
Suddeutsch land  . . . . • 
Saargebiet, bayr. Rheinpfalz 
E lśaB -Lothringen . . . .

5 149 543- 
618 017 
834 095 
679 540

146 729 
708 863 

1 494 872 
1 183 918

3 246 101 
376 603 
502 336 
468 160

133 175 
545 142

7 836 572 
1 226 174 

255 463 
811 144 
360 59S 
1S5 904 

1 011 946 
1 223 103 

856 734

4 406 895 
702 729 

99 638 
425 092 
186 254 

73 643 
'625 917

5 013 099 
717 310 
219 115 
434 975 
158 734 
111504 
709 768 
630 591 
421 014

2 813 399 
446 771 
101 429 
246 198 
110 507 

76 152 
429 944
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Z a h l e n t a f e l  3.

3. V ierte ljahr Dezem ber F ebruar
1918 1919 1919

Jl Jl J l
E rz e :

R ohspat ....................................................................
G erósteter S p a te is e n s te in .........................................
N assaucr R oteisenstein 45%  E isen ab  Grube . . .
Briey-M inettc, 37 - 3 8 %  Eisen ab  G ru b e ..................

R o h e is e n :

28,60
4.1,30
25,40

6,75

129,10
193,40
67.50
23.50 fr1

GieBereiroheisen ab Hiitte: Nr. I ....................
Nr. I I I .............................................

Hamatit ................ .............................................................................
Bessemer, ab Hiitte ..........................................................................
Siegerlander Qualitats-Puddeleisen ab S ie g en ............................
Stalileisen, weiBes, mit nicht iiber 0,1% Phosphor, ab Siegen
Spiegeleisen, 10-12% , ab S ie g e n ....................... .........................
Luxemburger Puddeleisen ab Luxemburg ................................
Luxemburger GieBereieisen Nr. II I  ab Luxemburg . . . .. .

V o rg ew alz te s  u nd  g ew alz tes  E isen :
Rohblócke........................ .....................................................................
Vorgewalzte B l ó c k e ................ . . . .•.............................................
Kniippel .................................................................
Platinen ............................................. ...
Stabeisen, Inland, ab Oberhausen .................................................
Bandeisen ..............................................................................
Trager ab Diedenhofen: fiir Norddeutschland . . . . . . .

fiir Siiddeutschland . . . . . .
Kesselbleche, Inlartd, ab E s s e n ................ ...  .............................
Grobbleche, Inland, ab Essen .................................
Mittelbleche, Inland, ab Werk ................................ ....
Feinbleche, Inland, ab Werk ......................... ...  .........................
FluBeisen, Walzdraht, Inland, ab W e r k .....................................
Gewogener blanker H a n d c ls d ra h t ........................ ........................
Verzinkter Handelsdraht ..............................................................
Schrauben- und. Nietendralit................ ........................................ ...
Drahtstifte ............................................. ....

141.50 -  161,50
136.50 -  156,50 

223,00
. 223,00

135.50
138.50 -  168,50

166.50
122.50 -  129,50 
123,00 -  130,00

235.00

220.00
223.00
320.00
275.00

295,00-335,00
250

914.50
913.50

1171.50
1171.50 
826,00 
826,00 
896,00

1430.00
1465.00
1500.00
1505.00
1745.00
1925.00
1715.00
1718.00
2370.00
2235.00 •
2520.00 

'2585 -  2610
2000.00
2450.00
2950.00
2700.00
2800.00

2255.00
2290.00
2325.00
2330.00
2650.00
2900.00

3435.00
4470.00 

4535,00-4560,00
3150.00

1 Der Preis wird franzBsischerseits yerlangt, Ist aber von der deutschen Regiorung noch nicht gonehmigt worden.

In  der H aup tsache muBte aber eine Versorgung der 
H iitten  m it lothringischen Erzen ins Auge gefaBt w erden, 
die n u r auf dem  Wege von V erhandlungen m it F rankre ich  
erre ich t w erden konnte. D iese V erhandlungen zogen sieli 
lange hin, ftth rten  ab e r endlich zu - dem  Ergebnis, daB 
F rankre ich  lothringische M inetteerze gegen deutschen 
Koks liefern sollte, u. zw. auf d e r G rundlage: 1,25 t  E rz 
gegen 1 t  Koks. Die tag lich  zu liefernde Koksnienge w urde 
auf 6500 t, dem gemaB dic tagliche Erzm ęnge auf 8124 t  
festgesetzt. D ie L ieferungen begannen dm Mai und sind 
sei idem  unun terb rochen  durchgefiih rt worden. Jedoch 
w urde die v ere in b arte  Erzmenge. n ich t erreicht, weil die 
Franzośen' keine W agen fiir das M ehr an  E rzen ,zur Ver- 
fiigung s te llten  und  die deutschen K oksw agen bis zu r 
hóchstzulassigen Grenze b e la s te t w urden. D aher s te h t 
ungefahr ein F iin fte l d e r v e re in b arten  Menge an  E rzen 
m it rd . 300 000 t  z, Z. noch aus. D a dic franzosische Re- 
gierung eine u n m itte lb are  V errechnung m it den H iitten - 
werken ab lehn te  und  auf der A usfiihrung von S taa ts- 
lieferungen bestand , erschein t das Reich ais B ezieher der 
'M inetteerze und v errech n et auch die L ieferungen m it 
F rankreich . F rankre ich  liefert die E rze >>telquel«, d. h. zu 
einem E inheitspreis. D a jedoch in dem  Eisenausbringen 
vdn den verschiedenen G ruben Schw ankungen bis zu 8%  
und dadurch  U nterschiede im W erte  bis zu 40 M / t ’.vor- 
liegen, bestehen  die I-Ititten m it R ech t darauf, daB das 
E isenerz nach G ehalt v e rk au ft wird.

Zur D urchfiihrung dieses A bkom m ens is t dem  Reichs- 
kom m issar fiir E rzyersorgung, der dię Y erhandlungen

m it den franzósischen B ehorden iiber die Ausfiihrung des 
Abkom m ens le itc t, eine besondere A bteilung, die »M inette- 
\-erteilungsstelle«, beigegeben. H ier werden alle F ragen 
der M inettebelieferung, -verte ilung  und -berechnung 
zwischen R eich und Ind u strie  erled ig t. Zur W ahrung 
ih rer In teressen  sind der In d u strie  w eitgehende R echte 
auf die Abwicklung der G eschafte der M inetteverte ilungs- 
ste lle  eingeriium t.. Bei V erteilung d er Erze wird d er Ver- 
teilungsplan  vom Reichskom m issar au sg ea rb e ite t und den 
W erken vorgeIegt. In  s tr ittig en  F allen  wird eine Gut- 
achterkom m ission herangezogen, w orauf der R eichs
kom m issar seine E n tscheidung  fallt. A uf diese W eise-ist 
dem  R eich die E n tscheidung  in der V erteilung uubedingt 
vorbehalten , w ahrend anderseits auch die In teressen  der 
W erke w eitestgehende Beriicksichtigung finden.

Tećhnisch regelt sich die Belieferung d e ra rt, daB dic 
Erze in ganzen Ziigen von den L iefergruben nach  den 
E m pfangsw erken rollen. Es wird dah e r m onatlich  den 
franzósischen B ehorden ein V erteilungsplan  vorgelegt, 
nach dem  die B efórderung der Ziige erfolgt. H insichtlich 
der V errechnung kom m en die W erke fiir sam tliche K osten  
auf, die dem  Reiche durch die E rzbelieferung en tstehen . 
D ie V errechnung selbst wird von der M inetteverteilungs- 
stelle vorgenom m en, wobei sie sich nach dem  von den 
W erken aufgestellten  Y errechnungsschliissel r ic h te t und 
in ih rer s taa tlich en  E igęnschaft lediglich dariiber w acht, 
daB die G esam tsum m e die erforderliche H óhe erre ich t, 
um alle U nkosten  des Reiches zu decken. D urch dieses 
Zusam m enarbeiten  des Reichskom m issars m it den Ver-
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brauchsw erken is t die Schaffung einer besondern privaten  
Bezugsvereinigung vermieden, worden, die das Zusammen- 
arbe iten  zwischen Reichsstellen und E rzverbrauchern  nur 
erschweren wiirde.

Von den beiden M a n g a n e r z g r u b e n  F ern ie  und Geier 
konnte die erste re  die Forderung steigern. Dagegen fielen 
die Mengen, die sonst aus den je tz t  u n te r  franzosischem 
EinfluB stehenden G eier-G ruben  zur Verfugung standen, 
in der e rs ten  H alfte  des Jah res  fast ganz weg; sie sind* 
je tz t  e tw a auf die H alfte  d er fruhern Mengen zu ver- 
anschlagen. E s gelang auch im Łaufe des Sommers, w ieder 
den A bbau von Donawitzer. M anganschlaclten in B etrieb  
zu nehm en, gegen Ende des Jah res muBte er aber wegen 
Kohlenmangels, w ieder eingestellt werden. Zur H er
stellung hochprozentigen M anganeisens gelang es, eine 
ansehnliche Menge von K aukasuserzen auf dem Donau- 
wege einzufuhren. Jedoch ist auch h ier ein groBer Teil 
der noch un terw egs befindlichen Erze liegengeblieben, 
weil es n ich t m oglich war, dic notige B unkerkohle fiir 
die Schleppzuge bereitzustellen .

Die Y e r k e h r s n o t ,  die gegen Ende des Jah res  ein- 
se tzte, h a t te  zur Folgę, daB die groBere Forderm enge im 
Siegerlande und in Ilsede n icht voll abgefahren werden 
konnte. Die im m er m ehr anw achsende K ohlennot fiihrte 
zur strengern  D urchfuhrung der Zuteilung der K ontingente 
fiir die einzelnen W erke. Erschw erend t r a t  zu diesem 
U m stand noch, daB die V erkehrslage in den beiden le tzten  
M onaten es o ft n ich t g es ta tte te , die H iitten u n it den ihnen 
zustehenden Mengen regelmaBfg zu versehcn.

Die Zufiihrung von H i l f s s to f f e n  b ere ite te  ebenfalls 
groBe Schw ierigkeiten. Trotzdem  konnten  erhebliche 
Storungen in der Zufiihrung von. K a lk  und D o lo m it  
verm ieden w erden. S i n t e r - M a g n e s i t  wurde aus Óster- 
reich eingefubrt, jedoch in so ungeniigenden Mengen, daB 
die W erke auBerordentlich u n te r  dem Mangel an diesem 
H ilfsstoff leiden. D a, wo S torungen in d e r Zufiihrung 
au ftra tcn , w aren dic Griinde fast ausschlieBlich im Kohlen- 
m angel zu suchen.

W ąs die A r b e i t e r v e r h ą l t n i s s e  betrifft, so liefien 
die wilden A usstande am Anfang des Jah res  im rheinisch- 
westfalischen G ebiet in der zweiten H alfte  des Jah res nach. 
In Oberschlesien se tz ten  jedoch im 'H e rb s t  w ieder ver- 
einzelt groBere A usstande ein, die die Erzeugung der W erke 
s tó rten . U nangenehm  bem erkbar m ach te  sich auch zu 
Anfang des Jah res  das Fehlen von F acharbeite rn , so z. B. 
bei der H erste llung  von E isenbahnm itte ln  und Rillen- 
schienen und in den Feinblechw erken. Doch konnte auch 
hier im Laufe des Jah res  die Erzeugung gesteigert werden. 
Die Lohnentw icklung w ar im Anfang des Jah res  e n t
sprechend dem  vielfach au ftre tenden  A rbeiterm angel sehr 
stiirm isch, kam  jedoch im Laufe der folgenden M onate 
in ruhigere Bahnen.

D ie V e r n a c h la s s ig u n g  einzelner Zweige der W a lz -  
w e r k s e r z e u g u n g  gegeniiber der M unitionsherśtellung 
in den K riegsjaliren m ach te  die U m stellung auf den 
F riedensbetrieb  schwierig. Vielfach - w aren Maschinen 
und G erate fiir andere Zwecke verw endet worden und 
infolgedessen bei der schwierigen Rohstoffbeschaffung 
n ich t schnell genug zu ersetzen.

T rotz aller au ftre ten d en  Schwierigkeiten konnte dic 
Erzeugung von Roheisen und Stahl.- und W alzwerks- 
p rodukten  w ahrend des gróBten Teils des Jah res  auf 
gleicher H ohe gehalten  w erden. Ja , es t r a t  gegen den 
H erbst eine B esserung in den P roduktionsverhaltn issen  
ein. N atiirlich  herrsch t im In land  infolge des W egfalles

der lothringischen und luxem burgischen H iitten  und des 
Wegfalls des Einflusses auf das S aargebiet ein erheblicher 
M angel an Iiu ttenerzeugnissen  bei der w eiterverarbei- 
tenden Industrie . Da die lothringischen' H iittenw erke an 
ihre Schw esterwerke nach R heinland und  W estfalen 
friiher viel H albzeug zur H erste llung  von B lechen und 
D rah t ■ geliefert h a tte n , w ar die Beschaffung dieser H alb- 
erzeugnisse auBerordentlich schwierig. D ie Versorgung 
S iiddeutschlands, das friiher vorziiglich von d er S aar be- 
liefert worden war, w urde von der R egierung durch ent- 

/sprechendes E inw irken auf die Yerbande. geregeit. Da, 
wo ein besonderer Mangel au ftra t, w ar er m eist auf Be- 
forderungsschw ierigkeiten zuruckzufiihren. Gegen Ende 
des Jah res verursach te der K ohlenm angel auB erordent-1 
liche Storungen. Die MaBnahmen des K ohlenkom m issars 
h a tten  w eitgehende B etriebseinschrankungen, teilweise 
sogar Stillegungen zu r Folgę, die naturgem aB  nicht' ohne 
schadigenden EinfluB bleiben konnten . Im  allgem einen 
aber konnte im Laufe des Jah res der allerdringendste 
B edarf gedeckt werden. Es herrsch t jed o ch  im m er noch 
groBe A ufnahm efahigkeit fiir Bleche, S tabeisen, D rah t 
und G leism aterial. D ie ISTachfrage nach  diesen Erzeug- 
nissen ist auBerordentlich s ta rk  und die W erke haben auf 
1 - 1  y2 J a h r  vorgem erkte A uftrage. Auch in  den andern 
Erzeugnissen w ar der B eschaftigungsgrad gu t. ,

Infolge der groBen N achfrage nach H iittenerzeugnissen 
und des Y alutasturzes stiegen dic P r e i s e  d e r  E r z e u g n i s s c  
auBerordentlich. Die R egierung m uBte daher zu b e
sondern MaBnahmen schreiten  und vere inbarte  m it den 
V erbanden von Zeit zu Zeit R ichtpreise. Die Kontrolle. 
dieser Preise bo t jedoch erhebliche Schw ierigkeiten, so 
daB sich die R egierung genotig t sah, gegen E nde des 
Jah res V erhandlungen m it den H iittenw erken  iiber Ein- 
fOhrung von H ochstpreisen zu beginnen. Die N ational- 
yersam m lung h a t dic R egierung  erm achtig t, falls die m it 
den W erken in dieser R ich tung  z. Z. gefuhrten  V erhand- 
lungeii bis M itte Ja n u a r  n ich t zum Ziele fiih ren  sollten, 
gesetzliche MaBnahmen zur E infiihrung von H óchst- 
preisen und E insetzung eines SęlbstVeńyaltungskorpers, 
an dem Erzeuger, V erbraucher, H andel und A rbeitnehm er 
gleichmaBig zu beteiligen w aren, zu veranlassen.

Zur D e v is e n h e s c h ą f f u n g  fiir die aus dem  Auslande 
eingefiihrten Erze und K ohlen m uBten den H iittenw erken  
Ausfuhrbęwilligungen ihrer Erzeugnissc e r te ilt w erden. 
Eine K ontingentierung tr a t  jedoch nu r fiir G robbleche 
ein, w ahrend die A usfuhr fiir andere  Erzeugnisse von 
Fali zu F ali entschieden wurde.

Die f i n a n z i e l l e n  B e t r i e b s e r g e b n i s s e  der U nter- 
nehriiungen wiesen zwar n icht die hohen D ividenden der 
V orjahre auf, jedoch Waren sie i n ' d e r ' M ehrzahl noch 
befriedigend. E inzelne W erke allerdings haben  m it b e 
sondern Schwierigkeiten zu kam pfen und konn ten  daher 
keine Gewinne erzielcn. Zusam m enbruche fiilirender 
W erke w aren n icht zu verzeichńen. A llerdings wird die 
Kohlen- und Befórderungsfrage fiir dic nachsten  M onate 
noch auBerordcntliclie Schw ierigkeiten bere iten . Ob die 
W erke der F ertig industrie  hinreichend m it H iittenerzeug  
nissen versehen werden konnen, wird von d er ausreichen- 
den Belieferung der Iiochofen-,, S tahl- und  W alzwerke 
m it Kohle und  Koks abhangen. E ine feste  K ohlen- und 
Koksgrundlage muB zur V erhutung  eines Zusam m en- 
bruchs durchgesetz t w erden. E ine s ta rk ę  und erzeugungs- 
fahige Schw erindustrie wird auch den w eiterverarbcitenden 
Industrien  w ieder die a l t e n : Erzeugungs- und Absatz- 
m óglichkeiten erschheBen.
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Yo Iks wirtschaft und Statistik.
D as g e ld lich e  E rtriign is des b ritisch en  S teinkoh len berg-

baues. E iner dem  britischen  P arlam en t vorgelegten 
D rucksache en tnehm en wir die folgenden A ngaben iiber 
die geldlicben E rtragnisse des britischen Steihkolilen- 
bergbaues in den Ja h re n  1908/09.— 1917/18.

Zu der Zusam m enstellung ist das Folgende zu bem erk en : 
Iń  den Gewm nungsziffern sind die wenigen Gruben, die 
einen N ebenbetrieb  anderer U nternehm ungen darstellen, 
n ich t berucksichtig t. Die Gewinne der K okereien und der

N ebenproduktenanlagen sind in den Ziffern eingeschlossen. 
Ais E inkom m ensteuerbetrag  is t der N orm alsatz fur. die 
der E inkom m ensteuer unterw orfenen G ew innbetrage ein- 
gesetz t und  n ic h t,d e r S teuerbetrag , der schlieClich an die 
S teuerbehorde abgefulirt w orden ist. Sofern die Gewinne 
in die H ande d er E inzelpersonen. gelangen, e rfah rt der 
S teuerbe trag  einerseits eine V erm inderung oder auch 
eine E rhohung auf G rund der besondern V erhaltnisse 
der Einzelpersonen, dereń  G esapiteinkom m en fiir die Be- 
m essung des B etrags m afigebend ist.

Jah r
Gcwinn nach 
Abzug der 
Abschrei- 

Inmgen

Grund-
besitzer-
abgabe1
(rogalty)

F eldersteuer 
(minerał ' 

r igh ts  duty)

Óffentliche Abgaben

Abgabe yom ; k J ^ en_ 
Mehrgewmn steuer

1000 £

zus.

Reing 

insges. 

1000 £

ewinn

je t  
Forderung

s

1908/09 21 430 5 130 ___ ___ 710 710 15 590 1,17
1909/10 14 700 ■ 4 900 270 — 930 1 200 8 591 0,64
1910/11 15 100 4 999 275 880 1 255 8 846 0,66
1911/12 13 140 3 279 290 — 1 000 1 290 6 671 0,48
1912/13 22 350 4 852 270 — 980 l  250 16 248 1,23
1913/14 26 980 5 256 290 — . 970 1260 20 464 1,40
1914/15 18 960 4 866 270 — 1 460 1 730 12 364 0,92
1915/16 31 160 4 343 295 2 250 2 750 5 295 21 522 1,67
1916/17 46 590 4 025 435 8 230 3 290 13 975 . 28 500 2,19
1917/18 34 210 3 824 395 7 890 6 620 14 914 10 472 0,83

l  Nach Abzug der Einkommensteuer und der minerał rights duty (Feldcrstouor).

l to h e lsen er ze u g u u g  G roB britanniens iin  Jahre 1918.
1918 w urden im  ver. K ónigreich 9,11 Mili. 1. t  Roheisen 
erzeugt gegen 9,34 Mili. t  im  Ja h re  vorher, d. i. eine 
A bnahm e um 231 000 t  =  2,47% . G eht m an  bet der 
F ests tellung  d ieser Erzeugungsm enge von dem  Ausfuhr- 
preis aus, so b erechnet sich fiir 1918 ein W e rt d er Roli- 
eisenerzeugung von 93 Mili. £. Von der Gewinnung im 
B crich tsjah r s ta in m ten  4,58 Mili. t  oder etw as m ehr ais

dic H alfte  aus britischen  Erzen. A usgefiihrt wurden 
482 000 t  Roheisen, so daB 8,63 Mili. t  fiir den heim ischen 
V erbrauch zur Verfiigung standen . Die D urchschnitts- 
preise fu r 1 t  Roheisen ste llten  sich im Jah re  1918 (1917) 
wie fo lgt: Cleverland N r. 3 5 £ 1 3 s ó d  (4 £ 1 7 s 4 d ) ,  alle 
A rten  ausgefiihrten  R oheisens 1 0 £ 4 s 3 d  ( 9 £ 4 s 7 d ) .  Auf 
die einzelnen G r a f s c h a f t e n  v erte ilte  sich die Roh- 
eisengewinnung G roB britanniens im Ja h re  1918 wic folgt.

Grafschaft
Roheisen-
erzeugung

1. t

Yerbraucli an
Eisenerz,

Schlacken
usw.
1. t

C u m b e r la n d .................. • • -
D erby  und N ottingham  . . .
D u r h a m ........................... . . .
L ancaster und F lin t . ■ • • • 
Leicester und Lincoln . . . .
M onm outh ...............................
N ortham pton  ...................... ....
Salop und N ord-Staffordshire 
Siid-Stafford . . . .  . . . .
W o r c e s te r ...................... ....  . .
York, N o rd -R id in g ..................
York; W est-Riding . . ^ . 

E n g la n d  insges. . . . . .

Denbigh . . . . 
Glam organ . 

W a le s  insges.

A y r ........................................
L anark  und S tirling . .. . 

S c h o t t l a n d  insges,. .

G r o B b r i ta n n ie n  1918 
1917

797 051 
566 934 

1 003 792 
715 266 
638 794 
368 821 
314 467 
371 637 
382 236 

31 100 
1 988 112 

281 771

1 461 472
1 791 294
2 335 337
1 492 148
2 363 600 

749 648 
883 414 
947 296 
870 855 
107 218

5 338 736 
838 926

Kohle 

1. t

Koks 

1. t

21 405 
492 170’ 

87 201 
4 396 

45 643 
13 900 
56 80-1 
92 534 
63 504 
16 743 

193 062 
34 125

7 459 981

44 177 
511 830
556 007

307 130 
784 266

1 091 396

9 107 384 
9 338 104

19 179 944 ; 1 121 484

131 451 
1 112 758

5 161 
28 469

1 244 209

645 325 
1 474 586
2119 911

22 544’064 
22 901 714

33 630

502 522 
949 204

1 010 4-15 
674 878 

1 297 279
1 012 264 
1 062 110

731 468 
489 305 
438 549 
507 359 

32 351
2 492 440 

418 757
10 167 175

54 659 
570 040
624 699

124 634 
370 172

1 451 726

2 606 840 
2 S16 318

494 806

11 286 680 
10 961 734
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Yerkehrswesen.
A in tlich e  Tiirllveriinderungeii. A usnahm etarif 6 fur 

Steinkohle usw. fur den K ohlenverkehr von N orddeutsch- 
land, N orddeutschland-B ayern  r. d. Rh., N orddeutsch- 
land-Sachsen usw. Tfv. 1101. Der- im V erkehr m it 
Reichenberg fiir K ohlensendungen zu erhebende Zufchlag 
ist se it 1. Marz 1920 auf 8,9 Pf. fiir 100 kg eirhóht worden. 
(Ziffer 3 u n te r  V F rachtberechnung.) Das alsbaldige 
In k ra fttre te n  der E rhóliung griindet sfcli auf voriiber- 
gehende A nderung des § 6 der E isenbahn-V crkehrsordnung.

Marktbericht,
E rhohu ug der K ohlenprciso  des R cicliskoh lenyerband es .

Auf Grund des Besclilusses des Reięhskohlenverbandes 
vom 28. F eb ru ar 1920 sind die K o h le ń v e r k a u f s p r e i s e  
m it W irkung vom 1. Marz 1920 einschlieBlich Kohlen- 
und U m satzsteuer wie folgt erhoht w orden:
B e z i rk  d e s  R l ie i n i s c h - W e s t f a l i s c h e n  K o h le n -

s y n d ik a ts :
F e t tk o h le :  M/t

Fordergrus .........................................: . . 18,00
Forderkohle................ ......................................18,30
Melierte .......................................................... 19,40
Bestmelierte . .............................................. 20,00
Stiickkohle 1 ........................................................ 21,60
NuBkohle I ..................................................- . .22,20

I  I .................................... ....  .22,20
,, I I I ..................................................................   .22,20
,, iV  . .  ..................................................21,30

V ...................... • .............................20,40-
Kokskohle.................... ... ..................................18,70

Gas- und G asflam m k o h le :
F o rd e rg ru s .......................................................18,00
Flam mfórderkohle........................ .... 18,30
Gasflanimfórderkohle . . . . . . . .19,30
Generatorkohle .20,00
G askoh le ........................................  .20,90
S tiick k o h le .......................................................21,60
NuBkohle I  ................................  7 .................. 22,20

„ I I ........................... ....  .22,20
I I  I ..................................................22,20
IV  . . ........................... .... .21,30
V ................................. . . .20,40

NuBgrus ........................................................... 18,00
Gewaschene Feinkohłe ......................... ... .18,70

EB kohle:
Fordergrus 10%  .....................................................18,00
Forderkohle 25%  . . . .................................... 18,10

35%  . . . . . . . . . .  .18,30
Bestmelierte 60%  . . . . . . . .  . . .20,00
S tiic k e ............................................................... 21,60
NuBkohle I ........................... ....  .24,60

I  I ....................................... .... .24,60
I I  I ................................................... 23,50
I  V .....................................  . .21,30

Feinkohłe........................................................... 17,60
M agerkohle ostl. Revier:

Fordergrus 10%  . ................................  .18,00
Forderkohle 2 5 % ..........................................18,10

35%  . . . .................................. 18,30
Bestmelierte 50%  . . . . .  . . . . .  .19,30 
Stiicke . . . . . ................................  . 22,20

i e .G liickaiif 1920, S. 139 und 192.

J i / t
NuBkohle I  . . . . . . . . . . - . . . .25,10

I I .......................................................25,10
I II  .................................... ....  .23,50

„ IV . . ...................................... ....  .21,30
Ungewaśchene F e in k o h łe ..................................17,20

M a g e rk o h le ,  westl. R evier:
Fordergrus 10% . . . ............... .................. 17,80
Forderkohle 2 5 % ............................................... 18,10

35%  . . . .  ..... .............................18,30
M elierte 45% .........................................................18,70
Stiicke ■■ . .......................... .... . . . . . .22,40
AnthrazitnuBkohle I  . . . ...............................24,60

II  « . ....................................28,00
■ I I I  . . .............. . ,24,60

IV  . . . . . . .  . .19,80
Ungewaśchene F e in k o h łe ..................................17,10
Gewaschene ,, ................................17,40

K o k s :
GroBkoks I .................................... ....  .26,80

I I  ................................................. .26,60
„ I I I  . ...... ......... . ..............................26,40

GieBereikoks. . . . . . . . . . . . .  .27,90
Brechkoks I ...................... ...................... ' .  '-.32,10

I  I ...................................................32,10
I I I  . ............................. ....  .29,90
IV  ............................................. ....  .26,20

H alb gesiebter und halb gebrochener Koks 27,90
K nabbel- und Abfallkoks .................................. 27,70
K le in k o k s ...................... ...........................................27,30

' Perlkoks ............................................. ....  .26,20
•K o k s g ru s .................. .... .......................... . .10,30

P r e B k o h l e ........................... .......................... ....  . .43,20
S c h la m m -  u n d  m in d e r w . F e in k o h łe .  . 6,20 

M ittelprodukt- und Nachwaschkohle . . . 3,10 
B e z i r k  d e s  S a c h s is c h e n  S t e i n k o h l e n s y n d i k a t s :

J l / t
Kohle ( a l lg e m e in ) .................................... . .18,40
Stiickkohle und gewaschene S orten  . . .22,00
A b fa llk o b le ................................................. . . 9,20
Grob- und B r e c h k o k s ..................  . . . 33,00

. .11,00
D ie  d em  B a y e r i s c l ie n  K o h l e n s y n d i k a t  a n g e -  
s c h lo s se n e .ii  B r a u n k o h l e n g r u b e n  (m it A u s n a h m e  
d e r  B a y e r i s c l ie n  P e c h k o h l e n g r u b e n ) :

.K /t
PreB braunkohle . . . . .  .80,65
Rohbraunkohle . . . . . . . . . . .  .26,90

B e z i r k  d e s  N ie d e r s a c h s is c h e n  K o h le n - S y n d ik a t s  
G. m. b. H . in  H a n n o v e r .

1. G e s a m tb e r g a m t  in  O b e r n k i r c h e n :
.H j t

Schmiedekohle I  .................. ; ............................... 22,20
NuBkohle I I .  . . . . . . . . . . . . . . . .  22,20
K okskohle...................................................... ...................... 18,70
Tiefbaufoiderkohle . . .  . ................................ . ■ 18,30
N aclisetz- und Schlam m kohle . . . . . . . . . 6,20
G ro B k o k s.................. ..........................................................26,80
Brechkoks  ...........................................................  . 32,10
Perlkoks \  .........................................................................26,20
K oksgrus .............................................................................10,30
M agerfórderkohle............................................................... 18,10
M a g e rn u B k o h le ......................................................   . 21,30
PreBkohle 1,25 kg . . . . . . . . . . . . . .  43,20
Beckedorfer F o rd e rk o h le .............................................18,10

2. P re u B is c h e  B e r g i n s p e k t io n  in  B a r s in g h a u s e n :  
F o rd e rk o h le ............................................. .... ...................... 19,30



242 G l u c k a u f Nr. i2

3. P re u B is c h e  B e r g i n s p e k t io n  I in  I b b e n b u r e n :
J i / t

Fórderkohle . . ■ .... ..................................................18,30
Śtiickkohłe ............................. .......................... .........  22,20
NuBkohle I ...............................................................25,10

I I  . . .................... ....  .25 ,10
I I I ........................... . . . . . .  . . .23 ,50

Prefikolile 3 k g ................ .............................................43.20
Plisselbiirener Fórderkohlen (Buchholzkohle) . . 18,30
Schlam.mkoh.le . . . . . . . . . . .  . . .  . 6,20

4. S te in k o h l e n b e r g w e r k  O s te rw a lc l:
F ó rd e rk o h le ........................................................................ 19,30
Gruskohle ..................................................................  18.00

5. S t e in k o h l e n b e r g w e r k  in  M iin c h e h a g e n :
Fórderkohle .................................................................. 19,30

(i. G e w e r k s c h a f t  P re u B is c h e  C-lus in  M eiB en :
Fórderkohle . .......................  18,30
NuBkohle .............................................................................  22,20
Feinkohle . . ' . .................................................. : • 18,00

7. S t c i n k o h l e n w e r k  P l o t z  b e i  L ó b e j f in :
Fórderkohle ...................................................................18,10
F órderkohle stiickreich  . . . . . .  ■ ■ • • • ■ 18,10
S t i i c k k o h le ............................................. .......................... 22,20
P reB koh le ........................................................................ , 43 20

Patcntbericlit.
Anmcldungcii,

die w ahrend zweier M onate in der Auslegehalle des Reichs- 
paten tam tes ausliegen.

Vom 16. F eb ru ar 1920 ari: 
l a .  Gr. 27. S t. 32 244. E rn s t W ilhelm Stoli, Berlin, 

K óniggratzer Str. 28. V orriclitung zur selbsttatigfen Rege- 
lung der Beschickung von Tcllerabzugsapparaten. 4. 8. 19.

oh. Gr. 7. W. 53 804. W erksbedarf, Industrie  & H an- 
dels-Gesellschaft m. b. H „ Berlin-W ilm ersdorf. Schlangen- 
bohrer m it auswechsclbaren Messern. 10. 11. 19.

12e. Gr. 2, IJ. 6594, G erard IJlrici, Dusseldorf, Kiihl- 
w e tte rs tr .' 36. V orrichtung zur Reinigung von Gasen; 
Zus. z. P a t. 267 784. 23. 12. 18. ■

12 k. Gr. 1. Sch. 55 679. G ustav  Schuchardt, Duis- 
burg-M eiderich, B ahnhofstr. 101.. V erfahren zur Gewin- 
niing von A m m oniak aus Gaswasser. 15. 7. 19.

21 li. Gr. 11. N. 18 079. D et Norske A ktieselskab for 
E lektrokem isk Industrie, N orsk-Industrie-H ypothekbank . 
C liristiania; V ertr.: C. Ę ehleit, G. Loubier, F. H arm sen, 
E. MeiBner, D ipl.-Ing. G. Breitung, Pat.-A nw alte, Berlin 
SW  61. Y erfahrcn zur H erstellung von E lektroden fiir 
elektrische Ofen. 13. 8. 19. Norwegen 17. 1. 19.

40 a. Gr. 4. M. 58 975. M etallbank u n d  M etallurgische 
Gesellschaft A.G., F ra n k fu rt (Main). R iihrarm  m it einer 
F iillung im hohlen In n em  fu r Rost- und andere Ofen. 
29. 12, 15.

47 d. Gr. 20. M. 65 106. M aschinenbau-Aktiengesell- 
schaft Balcke, F ranken tha l (Pfalz). S elbsttatiger Riemen- 
riicker fiir A rbeitsm aschinen, besonders fiir Kompressoren 
und Pum pen. 18. 3. 18.

50e. Gr. 11. A. 31 359. Alpine M aschinenfabnk- 
Gesellschaft A ugsburg. A lleininhaber H ugo Sachs, Augs
burg, und A lbert K uhr, Goppingen. Schleuderm tihle m il 
um laufender Schlagscheibe. 23. 1. 19.

50c, Gr. 11. P. 37 523. F a. G. Polysius, Dessau. 
R ost fiir Schlagkreuzmiililen, H am m erm iihłen u. dgl. 
11. 3. 19.

SOc. Gr. 13. A 30 891. Amme, Giesecke & Konegen 
A.G., Braimschweig. E ntleerungs- u n d  B rechvorrichtung 
fiir Ofen zum Brennen yon Kalk, Zem ent o. dgl. 22. 8. 18.

87 b. Gr. 2. M. 63 801. M aschinenfabrik »Westfalia« 
A.G., Gelsenkirchen, und Alois Tagger, Golling. Bohrer-, 
befestigungsfeder fu r Bohrham m er. 14. 8. 18.

Vom 19. F eb ruar 1920 an:
5 a. Gr. 2. S. 44 903. Siemens & H alske A.G., Siemens- 

s ta d t b. Berlin. Spritzbohrcr, bei dem das durch Druck- 
wasser abgelóste B ohrgut abgesaugt wird. 31. 1. 16.

lO a. Gr. 28. T. 22 503. T orfen tgasung-S tauber G. m. 
b. H ., Berlin-Schóneberg. Zw eiraum iger Schaclitofen zum 
Schwelen und Yerlcohlen bitum inóser Stoffe bei niedriger 
Tem peratur, 28. 1. 19.

121. Gr. 1. A. 30 087. A ktiebolaget K vafveindustri, 
Gotlienburg (Schweden); V e r tr .: F . A. Iioppen , Pat.-A nw ., 
Berlin SW 68. Yerfahrcn zur H erstellung von W asserstoff 
durch abwechselnde O xydation und R eduktion  von Eisen. 
15, 1. 18. Schweden 30. 8. 17.

121. Gr: 4. S. 50 207. G. Sauerbrey, M aschinenfabrik 
A .G .,StaBfurt. V orriclitung zum kontinuierhchen Zersetzen, 
Lósen und Decken von Ralisalzen u. dgl. 30. 5. 19.

12 i. Gr. 2. T. 22 086. Charles T urner, Irlam  b. Man
chester, E ngl.; V ertr .: M ax W agner und G. Lem ke, Pat.- 
Anwalte, Berlin SW 11. Verfaliren zur trocknen Dcstil- 
lation von kohlenstoffhaltigen Stoffen. 18.6.18.. England 
18'. 6. 17. ‘ . ,

21 lu Gr. 11. A. 32 498. Allgemeine E lek tnzitats- 
Gesellschaft, Berlin. E lektrodensteucrung fiir elektrischc 
Ofen m it'L ichtbogenschm elzung. 3. 11. 19.

241). Gr. 1. W. 48 648. Dr. Rudolf W agner, H am burg 
B ism arckstr. 105. Schleuderzerstaubcrkopf, 18. 11. 16 

24e. Gr. 4 L. 46 786. Carl L am brecht, Saarbrucken 
Petersbcrgstr. 54. V erfahren zum B etriebe von Gas 
erzeugern, die auBcr m it einćr Vergasungs- und Schwelzoni 
m it einer zur Gewinnung von Stickstoff geeigneten Zwi 
schenzone versehen sind. 20. 6. 18.

24c. Gr. 11. A. 30 662. Allgemeine E lek trizita ts 
Gesellschaft und Dr. Friedrich Miinzinger, Berlin, Friedrich

■ K arl-U fcr2 -  4. Geńeigter R ost fiir Gaserzeuger. 17. 6. l t  
24<». Gr. 11. P. 36 690. Julius P in tsch , A.G,, Berlin 

D rehrostgaserzeuger nacli P a te n t 284 264'm it ringfórm iger 
Schacht und D relirost; Zus. z. P a t. 284 264. 30. 4. R  

óOc. Gr. 4. 4S 464. Dr. G aspary  & Co., M arkranstad 
b. Leipzig, D ruckp la tte  fiir Backeubrecher. 11. 6. li  

50iv  Gr. 12. M. 64 583. »Mag« M aschinenfabrik A.G 
Geislingen (Steige). Siebcinlagc bei Stiftscheiben- u. dg 
Muhlen. 27. 12. 18.

50a. Gr. 2. K. 71 537. R obert K leinert, U rsuhnerstr. I 
und Paul Eicliner, K upiersclim iedestr. 36, Breslau. Fliissij 
keitspum pe. 5. I. 20.

59b. Gr. 4. G. 49 534. Max Gober, Charlottenburj 
F ritschestr. 26. K reiselpum pe m it vorgeschalteter Zi 
bringerpum pc. 7. 11. 19.

59c. Gr. 6. L. 46 224. R ichard  L opatta , B erlin -legc 
M ischluftw asserlieber; Zus. z. P a t. 311 512. 21. 2. 1

7 8 e, Gr. 1. S. 48 911. Dr. L. Sieder, . Miinche:
Seidlstr. 11/0. Yę.rfaliren zur Ausftihrung von Sprci 
"ungen un ter W asser m it P atroncn  m it flussigcni Saue 
stoff oder fliissiger L u ft; Zus. z. P a t. 300 670. 2. 9. 1 

7Se. Gr. 2. K. 63 990. Moritz Knoclic jr., H al
(Saale). H um bold tstr. 14. Z iindm ittel. 16. 4. 17.

80 1*. Gr. 13. G. 48 418. Fa. Curt v. Grueber, Berli 
B eschickim gsvom chtung fiir Schachtpfen. 5. 6. 19.

Zuriicknalim e von Aninel.duugeii.
Die nachstehenden, an  dem ąngegebenen Tage i 

Reichsanzeiger bek an n t gem achten AnmeldUngen sit 
zuruckgenom m en w orden:

■121. K. 69 421. tJnun terb rochen  arbeitende Vorric 
tung  zum  Loscn von Rolisalzen und andern  lóslich 
Stoffen. 11. 12. 19. . „

14c. C. 23 075. V erfahrcn zum Betrieb von Lr
nahm eturbinen m it s ta rk  wechselndęr B elastung. 1. 10. 1

ttebraucbśinuster-E intraguugcn,
iiekaiiu t gem ach t im Reichsanzeiger vom 16. F ebruar 19i

5 u. 732 4:77. F riedrich  Haiges, H essenthal (W urtl 
B nm nenbohrm aschine. 24. 1. 20. ,

5 b. 732 068. Bohr- und Schram kronenfabnk  G. m. 
I-I., Sulzbach (Saar). D rehscktor fur StoCbohrm aschiiu
10. 12. 19.
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Sb. 732 402. Gebr. Eickhoff, Bochum . Schram werk- 
zeug fu r S tangenschram m aschinen. 19. 1. 20.

12 c. ' 732 127. Chemische Fabriken  W plkram shausen, 
G. m. b. H ., und R. Herz, W olkram shausen. V orrichtung 
zur Ausfiihrung der h in tcrcinander vorziinchinenden Ope- 
rationen m it Salzlósungcn oder Salzcn, bestehcnd aus einem 
GefaS und einer R uhrvorrich tung  bei V cnvendung ver- 
schiedener GefaBc. 12. 1. 20.

20n. 732 289. F riedrich  GroBe, H ervest-D orsten  (West- 
falen). S elb stta tiger Feststellriegel bei geneigten Bahnen. 
29. 1. 20.

21 c. 731 955. Aug. Hiibler, W aiblingen, M oment- 
ausschalter fiir Kohlen- u. dgl. FSrderungsanlagen. 
19. 1. 20.

27c. 732 362. P e te r Jacobs, Dusseldorf, F euerbachstr. 1. 
V erstellbarer Y entilator. 20. 4. 18.

35 b. 732 529. D ipl.-Ing. Adolf K iippers,' Koln-
K lettenberg; Petersbergstr. 02. Schragaufzugkatze m it 
G leitstuck und Stufenrolle. 28. 1. 20-

37 b. 731 993. P. H einem ann & .Co., Geilenkirchen. 
H ohlstein von vcreinigter I-F orm  źum A usbau von Strecken, 
Querschlagen, Schachten und Tunneln., 7. 1. 20.

81 e. 732 188. O tto  Felgenhauer, Sclioppinitz b. K atto - 
witz. D urch D ruckzylinder bewegte, m it Zahlwerk ver- 
sehcne K ippvorrich tung  fiir Fórderwagen. 19. 1. 20.

S ie .  732 189. O tto  Felgenhauer, Schoppinitz b. K atto - 
w itz. K ippvorric litung  fiir Fórderwagen. 19. 1. 20.

81c. 732 372. Christof Fischer, C an n stad t-S tu ttg a rt, 
AuBere' MÓltkestr. 93. SiloverschluB. 14. 4. 19.

82a. 732 303. Carl Mozer, Góppingen. Y orrichtung 
zum unuiiterbrochenen  R osten  von Vegetabi!ien, Cerealien 
und M ineralien, besonders Kaffee, G etreide und  aridern 
Stoffen. 29. 9. 19.

Yerlfingorung dor Schutzfrist.
Folgende G ebrauchsm uster sind an dem  angegebencn 

Tage auf d rei Jah re  verlangert w orden :
5b. 662 768. Em il Baiugo, L au rah u tte  (O.-S.). Be- 

festigung einer F lachstahl-K ohlebohrschneide usw. 30.1.20.
lO a. 658 779. Fa. Rudolf W ilhelm, Essen-Altcnessen- 

AbschluB bei K oksófentiiren usw. 22. 1. 20.
59a. 659 769. H. Angers 'Sóhne, N ordhausen (Harz). 

B ohrloch-Pum penzylinder. 29. 1. 20.

Deutsche Patcnte.
D er B uchstabe K  (K ricgspatentj h in te r der Uberschrifl 

der Beschreibung eines P a ten tes bedeutet, daB es aui 
Grund d er V erordnung vom  8. F eb ruar 1917 ohne vorauf- 
gegangene B ekanntn iachung  d er Anm eldung e rtc ilt w01"" 
den ist.

5c (4). 318 349, vom  29. Ja n u a r 1918. A u g u s t
W a g n e r  in W e l le s w e i le r ,  Kr. O t t w e i l e r  (Bez. Trier). 
Eiserner Slem pelfup m il ncichgiebigem Fiillstuck.

D er FuB bes teh t aus einem  m it einem Auge fiir den 
Stem pel verschenen Biigel m it einer w agerechten C.rund- 
p ia tte  zur A ufnahm e des Fiillstuckes.

12b 317 8 8 8 , vom  17. O ktober 1918. Y ^ictor Z ic ro n  
in B e r l i n - F r i c d c n a u .  Yerfahrcn und Vorrichtung zum  
Bcheizen von M uffelófen, besonders fiir Rost- und Kalzinier- 
zwecke.

Die zum  E rh itzen  der Muffęl dienenden Heizgasc 
werden, nachdem  sie den Boden der !\Iuffcl beheizt haben, 
aufgew arm t und zum Beheizen der Miiifeldc.ckc ver- 
wendęt.

121 (1 7 ). 310 072, v om 10. Septem ber 1916. J o s e f  
K ie r m a y e r  und H a n n o v e r s c h e  K a l iw e r k e  A.G. 
in O e d e ś s e  (Kr. Peine). Verfcihren zur Nutzbarmachung 
des Schwefelgehalts von kieserithaltigen Kalirohsalzen. K.

Die Rolisalzc sollen in geschmolzenem Zustand m it 
Koks und Holzkohie, schwach gegliihter S teinkohle oder 
ahnliclien Stoffen behandelt \verden, und zw ar gleichzeitig 
oder in  g e trenn ten  A rbeitsgangen.

lOa (12), 318 328, vom 4. D ezem ber 
1917. F. G. L u d w ig  M e y e r  in B o 
c h u m . A schcnabdichtung fiir die ein- 
oder melirflugeligen Ofen-, besonders Koks-
o fen tur en.

Die zur A bdichtung der eigentlichen 
O fcntiir b dienende Asche wird in einen 
zwischen dieser-Tur und der m chrteiligen 
Y orsatztiir a durch innen an d er letz- 
tern  yorgeseheiie - A nsatze (F u tter- 
stiicke) c gebikletcn R aum  eingebracht.
Die Y orsatz tiir laBt sich d u rch  K letnm - 
riegel d gegen das M auerwerk des Ofens 
pressen.

12r (]). 302 584, v om 22. Ju n i 1917.
D r. C. O t to  & C om p ., G. m. b. H. in 
D a h lh a u s e n  (Ruhr). Verfahren zum  
Dephlegmieren bei der fraktionierten  
Destillation von Benzolerzdugnissen. K.

E in Teil deS aus dem  D eplilegm ator 
abfijeBenden warm en W asscrs soli m it 
Hilfe einer in die K uhlw asserleitung 
eingebauten W asscrs trahlsaug- und
M iscln-orriclitung angesaugt und m it 
dem  kalten  W asser verm ischt in  den 
D eplilegm ator eingefiihrt werden, um 
den Kolonncnriickiauf zu kuhlen und die schwcrsiedenden 
Stoffe von den leichtsiedenden im D eplilegm ator zu 
trennen.

12r (1). 310 171, yom 24. Ja n u a r 1917. C h e m is c h e  
F a b r i k e n  W o rm s  A.G. in F r a n k f u r t  (Main). Ver- 
fahren zur Darsteilung niedrig siedender Bestandteile a u s . 
Teererzeugnissen und Harzarlen. K.

Die Teererzeugniśse oder H arzarten  sollen in Gegen
w art von kristallw asserhaltigcn M etallhalogeniden oder 
K ieselgur m it oder ohne Anwendung von Druck e rh itz t 
werden.

19f (2). 318 354, vom 6. Ju n i 1918. W ill ie lm  H e b -  
s a c k e r  in H e i l b r o n n  (N.). Erdbohrmaschine fiir Tunnel-, 
Stollen-,, und Kanalbau.

Die Maschine h a t m ehrere Fórdervorrich tungen  
(Schnecken), die das vom B ohrer gelóste E rdreich  nacli 
h in ten  befordern. Von den Fordervorrich tungen  arbeiten  
eine oder m ehrere auf d e r  Sohle und tragen  dabei 
die Maschine. Dic F órdervorrichtungen konnen abwech- 
selnd in  verschiedener R ich tung  um laufen.

24e (10). 318 317, vom 18. Mai 1918. E is e n w e r k
J a g s t f e l d ,  G. m. b. H . in J a g s t f e l d  (W iirttbg .). W ind- 
e r h i t z e r  fiir Gaserzettger m i t  gasfiihrenden Rahren und an 
den Rohrwanden vorgesehenen Kiihlkammern.

Die gasfiihrenden. R ohren sind durch  drei iibereinander 
angeordnete K am m ern des E rh itzers h indurchgefiihrt, 
von denen die u n te rs te  m it d e r  obersten  durch  ein R ohr 
verbunden und die oberste von d er m ittle rn , groBten 
durch  eine gclochte W and g e tren n t ist. D ie zu erhitzende 
L uft wird in  die un te rste  d er drei K am m ern eingefuhrt, 
s tro m t aus dieser K am m er in  die oberste und t r i t t  daraus 
durch die Óffnungen der Zwischenwand in die m ittlere 
K am m er. H ier s tre ich t die L u ft an den  lieiBen G asrohren 
entlang, so daB sic die K am m er und d am it auch den E r- 
h itzer iu erh itz tem  . Zustand verlaBt.

40a (17). 318 346, vom 18. J a n u a r  1917. H e d ć le rn -  
h e im e r  K u p f e r w e r k  u n d ' S i id d e u t s c h e  K a b e l -  
w e rk e  A.G. in  F r a n k f u r t  (Main). Verfahren zur Ver- 
besserung der mechanischen Eigenschaften, besonders der 
Kerbzahigkeit von Zink-A lum iniuntlegierungen m it einem  
Ge hal t v  on 10 bis 60% A lum in ium .

Die Legierungen sollen einer m echanischen Bearbeitung 
(Pressen, W alzen, Sclimieden o. dgl.) bei zweckmaBig 
oberhalb  d e r geeignetsten Z inkw alztem peraturen  (120
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bis 150°) liegenden T em peraturen  unterzogen werden. 
Die so gewonnenen Erzeugnisse sollen d ann  durch  E r- 
hitzen auf T em peratu ren  nachbeharjdełt werden, die 
zwischen 150° und der T em p era tu r der U m w andlung d er 
Y erbindung Al, Zn3 in  ein Gemisch von a- und y-Misch- 
kristallen (fur das binare System  A lum inium -Zink bei- 
spielsweise 260°) oder oberhalb dieser T em p era tu r liegęn.

59a (1). 318 319, y om 26. A pril 1910. T h e o d o r
• K u m p u 1 a  i n e n in T a i p a 1 e (F inn land), P um pe.

Die Pum pe h a t  zwei senk- 
rechte, zu beiden Seiten eines 
Steigrohres a angeordnetę K a
nale b und c, die' neben dem  
Pum penzylinder /  liegen und 
ihn  iiberragen. D er K anał b 
is t du rch  den Schlitz d m it 
dem  u n te rn  R aum  des A rbeits- 
zylinders /  und der K anał c 
durch  den Schlitz e m it dem 
obern R aum  des Zylinders /  
verbunden. D en K anał c 
tre n n t eine un terha lb  des 
Schlitzes e angeordnete Scliei- 
dewand g in  zwei A bteile, von 
denen dąs un tere  am  untern  
E nde durch  den Schlitz Ji 
m it dem  S teigrohr a Yer
bindung h a t  und so einen 
W indkcssel bildet. Die beiden 
K anale b und c s tehen  am  
obem  Ende durch  D ruckven- 
tile k  m il dem  D ruckrohr l 
der Pum pe und durch Off- 
nungen m it cłem S teigrohr a 

in V erbindung. Die le tz tem  haben  durch  eine Zugfeder 
m iteinander verbundene V entilklappenvcrschlusse, die 
■sich n u r  nach auBen, also zu den K analcn hin, offncn 
konnen.

5 9 a (5). 307 769, vom  11. Mai 1917. E u g e n  M u lle r  
i n C h a r l o t t e n b u r g .  Steuerung, besonders fur Pum pen. K.

Die S teuerung h a t A bsperrvorrichtungen, z. B. Ring- 
ventile b und c, die durch  einen h in  und h er gelienden 
M aschinenteil, z. B, du rch  die K olbenstange a d e r  Pum pe 
durch  R eibung m itgenom m en (geschleppt) werden, bis 
sie geschlossen bzw. geoffnet sind: Die sich jeweilig
schlieBenden Yentile begrenzen dabei die Bewegung der 
andern  Ventile.' Dies kann  dadurch  geschehen, daB die 
Saug- und D ruckvcntilc  m it den Teilen, die von dem  
hin und her gehenden M aschinenteil m itgenom m en (ge
schleppt) werden, fest vcrbunden w erden. Bei der Ver- 
w endung v.on R ingventilen b und c konnen diese z. B. 

,auf radial zur K olbenstange angeordneten  Zylindern d 
angebrach t sein, in denen d er K olben e durch  die F eder /  
gegen die K olbenstange a gedruck t wird. D er die Yentile 
steuernde (schleppende) M aschinenteil, z. B. die K olben
stange, kann  so ausgebildet werden, daB die Reibung 
zwischen ihm  und den die Ventile tragenden- Teilen beim  

, Hubweclisel am s ta rk s ten  is t und w ahrend des H ubes 
geringer wird oder ganz aufhórt.

74b (4). 301 700, vom  24. A pril 1914. Dr. H a n s  
R ie g g e r  in O s t r a c h  (Hohenzollern). Verjahren, zur Be- 
stim m ukg des Mclhangehaltes von Grubenluft bzw. der 
Konzentration eines Gasgemisches. K.

D ie-zu un tersuchende L u ft oder das Gasgemisch soli 
m it einem  in einen elektrischen Strom kreis eingeschalteten 
D rah t in B eriihrung geb rach t werden, dessen dem  W arm e- 
leitungsverm ogen der L uft oder des Gasgemisches en t- 
sprechende T em peratu r- und W iderstandsanderungen  
durch M eBvorrichtungen angezeigf werden. D abei wird 
das hohe Leitverm ógen b en u tz t, das bei d e r in  einem 
bestim m ten hohorn T cm peratu rgeb iet au ftre ten d en  Dis- 
soziation des M ethans o. dgl. erzeugt wird.

741) (4). 318 173, v om 11. Ju li 1916. H e in r i c h
F r e is e  in B o c h u m . Blasebalgmembran fu r  m it D iffu -  
sionsdruck -arbeitende selbsttatige A  nzeiger von schlagenden 
und matten Wettern.

Die M em bran iagert verschiebbar in einem  w agerecht 
in einer Offnung einer porósen Scheidewand angeordneten  
Glasrohr. Die W and tre n n t eine D iffusionskam m er von 
einer m it der AuBenluft in V erbindung stehenden  K am m er 
eines B ehaltcrs. D er nach  d er D iffusionskam m er zu 
gerichtete Boden der M em bran h a t einen s ta rre n  Rand, 
d e r zu r Fiilirung d er M em bran in  dem  R ohr dient.

74b (4). 318 258, vóm 18. Marz 1916. H e i n r i c h
F r e i s e  in : B o c h u m . Vorrichtung zum  selbsttdtigen A n 
zeiger, von schlagenden und matten Wettern, von Leiwhtgas- 
u. dgl.

Die V orrichtung h a t zwei durch eine lu itd ich te  Scheide
wand yoneinander getrenn tc  K am m ern, von denen die 
eine m it der AuBenluft in V erbindung s teh t. In  eine Off
nung d er Scheidewand is t eine M em bran o. dgl. eingesetzt 
und durch eine zweite Offnung ein D ocht h indurchgefuhrt, 
d e r von einer lu ft- und gasd ich ten  H ulse um geben ist. 
D urch  den D ocht, der eine bestim m te Lange und Dicke 
hat, d iffund iert das Gas aus d e r einen K am m er in  die 
andere, w odurch d er D ruckunterschied  auf beiden Seiten 
der M em bran hervorgerufen wird, d er erforderlich ist, 
dam it die M em bran aussch lag t und das Vorliandensein 
von Gasen in d er L u ft anzeigt. D a das D iffundieren durch  
den D ocht sehr langsam  vor sich geht, w ird d e r durch  
Gase erzeugte t)ber- oder U n terd ru ck  in  der Diffusions
kam m er langere Zeit au frec lite rha lten  und dah e r das 
V orhandensein von Gasen sicher angezeigt.

78e (1). 292 674, vom  26. Mai 1915. A r t h u r  W ił--, 
h e lm i  in B e u th e n  (O.-S.). Sprengverfahren unter Ver- 
wendung fliissiger L u ft und  anderer fliissiger Gase oder 
Fliissigkeiten. K.

D as in  P atronen  untergebrach te S prengm ittel (flussige 
Luft, Gase oder Fliissigkeiten) soli d u rch  elektrische 
W iderstandserliitzung zu rasclier V erdam pfung gebrach t 
werden. D abei soli d u rch  V erw endung niedrigschm elzender 
H eizw iderstande oder durch  E inschaltung  eines Stufen- 
w iderstandes in die S trom leitung verliindert werden, daB 
die E rh itzung  d er W iderstande in  den P atro n en  die Zun- 
d u ngstem pera tu r d e r  S chlagw etter erreicht.

78c (1). 307 200, vom 16. Ja n u a r  1918. K a r l  F i s c h e r  
in S a a r b r u c k e n .  Yornchtung zum  Sprengen m it fliissiger 
Luft. Zus. ż. P at. 302 590. L angste D auer: 25. Ju n i 1932. K.

Das G ehause d er durch  das H a u p tp a te n t geschutzten  
Y orrichtung is t  nach d er W asseraustrittsóffnung  hin 
kegelfórmig verengt, so daB die DurchfluBgeschwindigkeit 
des W assers yerringert und eine sichere A bkiihlung und 
Loschung d er Explosionsflam m e erzielt wird.

Biicherschau.
G eologische K a rle  von PreuOcn und  b en achbartc ji B undes-

slaalen  iin M afistab 1 : 25 000. H rsg. yon  der P re u 
Bischen Geologischen L andesanśtk lt. Lfg. 203 m it 

E rlau terungen . Berlin 1916, V ertriebsstelle der P reu 
Bischen Geologischen L andesanstalt.
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B la tt  S c h a r f e n o r t .  G radabteilung 48, Nr. 19, 
Geologisch und bodenkundlicli bcarb . von Br. D am  m e r  
und F. H e r r m a n n ,  e r la u te r t von Br. D a m m e r .
72 S. mit 1 Obersichtskarte.

B la tt  S am  te r .  G radabteilung 48, Nr. 20. Geo
logisch und  bodenkundlicli aufgenom m en von Br. D a m 
m e r  und F. H e r r m a n n ,  e r la u te r t von Br. D a m m e r .
74 S. mit 1 Obersichtskarte.

B la tt O t to r o w o .  G radabteilung 48, Nr. 26.
G eologisch-bodenkundlich aufgenom m en und er- 
lilu tert von Br. D a m m e r .  70 S. m it 1 O bersichtskarte.

B la tt  K a ź m ie r  z. G radabteilung 48, N r.. 26.
G eologisch-bodenkundlich aufgenom m en und erlau tert 
von Br. D a m m e r . 70 S. m it 1 O bersichtskarte .,

B la t t 'D u s c h n ik .  G radabteilung 48, Nr. 31. Geo- 
logisch- bodenkundlicli aufgenom m en von P . A s s m a n n  
und W. K o h n e . F iir den D ruck iibe rarbeite t und er
la u te r t  von B r; D a m m e r .  72 S. m it 1 ObersicUtskarte.

B la tt  G roB  G ay . G radabteilung 48, Nr. 32.
Geologisch-bodenkundlich aufgenom m en von P. A s s 
m a n n  und Br. D a m m e r ,  e r la u te r t von Br. D a m m e r .
70 S. m it 1 O bersich tskarte .
Das G ebiet umfaBt den unm itte lbar s-iidlich von 

W ronkę und  O bersitzko und nórdlich von B uk gelegenen 
Teil der W estposener Hochflache. Den auBersten Nord- 
osten  durchflieBt die W arthe, dereń  a lh ra a le  und diluviale 
Terrassen einen groBen Teil d e r B la tte r  Scharfenort und 
S am ter einnehm en. An sie schlieBen sich nach Siiden zu 
zwei groBe S taubecken  an, dereń  Hólienlagen um ungefahr 
10 m voneinander abweichen und von denen das lióhęr 
gelegene sich bis h a r t  an den Siidrand des B lattes GroB 
Gay ers treck t. E s wird d o rt von dem H auptzuge defr 
M ittelposener E ndm orane begrenzt, der sich vom W est- 
rande des B la ttes  O ttorow o iiber den nordostlichen Teii 

' des B la ttes  D uschnik und quer iiber das B la tt GroB Gay 
bis in scinen siidóstlichsten Teil hinziebt. Im N orden und 
Siiden sind ihm  einige V orstaffeln vorgelagert, die sich 
z. T. in langgezogenen H óhenriicken, z. T. in vereinzelten 
K uppen von oft rech t ansehnlicher Hohe iiber die ebenen 
G ebiete der B la tte r  S charfenort, Ottorowo, Duschnik und 
GroB G ay erheben. D en H auptzug  der Endm orane be- 
g le ite t im N orden ein b re ite r G iirtel kuppiger Grund- 
m oranenlandschaft, der durch zahllose, m it alluvialen 
Ablagerungen erfiillte E insenkungen von z. T. rech t be- 
trach tlicher A usdehnung und Tiefe gekennzeichnet ist.  ̂
Zu diesen gehóren auch die gróBten Seen des Gebietes. 
Sonderbildungen vor der Endm orane sind im groBen und 1 
ganzen n u r sch wach en tw ickelt; nur zwischen den beiden 
siidliclisten V orstaffeln zwischen Scharfenort und O tto 
rowo bedecken sie w eite, zusam m enhangende Fiachen. 
D arin finden sich auch die w esentlichsten Diinenbildungen 
des G ebietes, die z. T. ais m ehrere K ilom eter lange Stricli* 
dunen, z. T . ais Bogendiineri entw ickelt sind. Andere 
Diinen haben  sich in den S taubeckenebenen und ini: 
diluvialen W arth e ta l gebildet. Besonders beachtens- 
w e r t is t  noch der sudlichste Teil d e s  langgestreckten Buk- 
M ontiner Os, dessen W allberge in nordsiidlicher R ichtung . 
den ostlicheń Teil des B la ttes  D uschnik durchziehen.

1'aschenbuoli lur den Maschinenbau. In  2 T. Hrsg. von 
Ingenieur Professor H. D u b b e l ,  Berlin. 2., erw. und 
verb. Aufl. 1544 S. m it 2510 Abb. und 4 Taf. Berlin 
1919, Ju lius Springer. P reis geb. 30 M, in 2 Bdn.
33 Jl, zuziigl. 10% Teuerungszuschlag.
Das sehr ged iegenc,. 1914 zuerst erschienene Werk 

h a t 'e in e  so gu te A ufnahm e gefunden, daB bald nach  dem 
Kriege die zw eite Auflage notig  geworden ist. Im  ersten 
Teile des B uches s in d .d ie  grundlegenden W issenschaften .

behandelt, der zweite Teil ist dem  eigentlichen Ma
schinenbau . gew idm et (M aschinenelemente, Dampf-

• erzeugungsanlagen, K raftm aschinen, Pum pen, K om 
pressoren, Hebem aschinen, W erkzeugm aschinen,. E lek tro 
technik) .

B em erkensw erte E rw eiterungen gegen die erste Auf
lage habe ich nur im A bschnitt H ebem aschinen gefunden; 
im  iibrigen sind nu r kieine A nderungen und  Berichtigungen 
vorgenomm en worden. Die B earbeitung  der einzelnen 
A bschnitte is t in denselben H anden geblieben. So darf 
auf die friihere Besprechung1 verw iesen werden.

Die A ussta ttung  ist ebenso vorzuglich wie bei" der 
ersten  Auflage. Auf die glanzenden Abbildungen sei be
sonders hingewiesen. Hfm.
Der Drclier ais Recliner. W echselrader-, Touren-, Zeit- 

und K onusberechnung in einfachster und anschau- 
lichster D arstellung, darum  zum S elbstun terriclit wirk- 
lich geeignet. Vón E. B u s c h . 192 S. m it 28 Abb. 
Berlin 1919, Ju lius Springer. P reis geb. 8,40 
zuziigl. 10% Teuerungszuschlag.
Das B uch is t fiir den D reher an  der W erkbank be- 

stim m t, der zwar die notige technische Gescliicklichkeit 
.besitz t, dem aber ein gu te r Teil seiner Volksschul- 
kenntnisse entschw unden ist, und  der doch das B estreben 
fiihlt, selbstandig die E instellungen an  der D rehbank fiir 
gegebene A rbeitsauftrage zu berechnen. D ie Leser 
dieser Zeitschrift w urden daher wohl kaum  AnlaB haben, 
das Buch naher anzusehen, und doch ,verd ien t es die Auf- 
m erksam keit aller Ingenieure, die ihren  W erkm eistern 
und Schlossern eine gu te A nleitung an die H and geben 
wollen. D er V erfasser verfugt offenbar iiber eine gute 
L eh rerfah rung ; er fang t m it den einfachsten  Bruch- 
rechnungen an und. verm eidet dabei nach M óglichkeit alle 
frem dsprachigen Ausdriicke (m alnehm en s ta t t  m ulti- 
plizieren u. a.). H icrauf behandelt er die V erhaltnis- 
rechnung und nun ais eigentliche technische Aufgabe die 
Berechnung der W echselrader, H ier is t  besonders die ais 
»Verscliiebung<( bezeichnete A nderung der e rm itte lten  
Bruche bem erkensw ert, die darin  besteh t, daB Zahler oder 
N enner oder beide um  eine oder m ehrere E inheiten  
geandert werden, um zu Y erhaltnissen zu kommen, die 
sich m it den vorhandenen R adsatzen  herste llen  lassen. 
Der entstehende F ehler wird jedesm al sorgfaltig berechnet. 
Unsere Schulen sollten sich einen solchen dankbaren  
Obungsstoff n ich t entgehen lassen. N ach diesem  um fang- 
reichsten A bschnitt folgen Touren- und Zeitrechnungen 
und K onusberechnungen. In  den H anden strebsam er 
A rbeiter w ird das B uch gu te  Erfolge ermóglichen.

D o m k ę .

Z ur Besprechung eingegangene Biicher.
(Die S chriftleitung belialt sich eine B esprechung geeigneter 

W erke vor.)
C z o c h r a l s k i ,  J, und  G. W e l te r  : L agerm etalle  und ihre 

technologische B ew ertung. Ein H and- und H ilfsbuch 
fur den B etriebs-, K ónstruk tions- und  M aterial- 
priifungsingenieur. 128 S. m it 130 Abb. Berlin, 
Ju lius Springer. P reis geh. 9 geb. 12 M.

E l le r b e c k :  E rlau terungen  zu den preuBischen H ochbau- 
belastungsvorschriften  1919. (U nter besonderer Be- 
liicksichtigung. d er B estim m ungen iiber K nicksicherheit 
(Sonderabdruck au s  dem  Z en tra lb la tt der B auver- 
w altung, 1920) ' 32 S. m it 7 Abb. Berlin, Wilhelm) 
E rn s t & Sohn. P reis geh. 1,60 M.

Fiibrer durch die M eB-Ausstellung des Vereins deutscher 
W erkzeugm ascliinenfabriken in der B etonhalle zu
i *. Gliickauf 1915, S. 129.
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Leipzig. 63 S. C harlo ttenburg , G eschaftsstelle des 
Vercins deutscher W erkzeugm ascbinenfabriken, P reis 
geh. 3

G e s e l l ,  Silvio: In te rn a tio n ale  V aluta-Assoziation (Iva). 
V oraussetzung des W eltfreihandels — d er einzigen fiir 
das zerrissene D eutschland in F rage kom raenden W irt- 
schaftspolitik . 43 S. S on tra  (Hessen), Freiw irtschaft-, 
licher Verlag. P re is  geh. 4 .«.

G ie s e k in g :  U ntersuchung iiber das A uftre ten  gefahrlicher 
Spannungen an  elektrischen Anlagen in K alibcrgw erken 
u n te r  Tage. (Sonderabdruck aus d e r  Z eitschrift fiir ' 
das Berg-, H iitten - und Salinenwesen im PreuBischen 
S taa te , Jg . 1919) 47 S. m it 40 Abb. Berlin, W ilhelm 
E rn s t & Sohn. P reis geh. 7,50 M.

K ie s c h k e ,  W. und F. S y ru p :  B e triebsra tegesetz  vom
4. F eb ru ar 1920 (RGB1. 147) n eb st der W ahlordnung 
vom 5. F eb ru ar 1920. 317 S. B erlin, Carl H eym anns 
Verlag. P reis geb. 14,40 M.

S c h u lz ,  H erm ann : W ahl und Aufgaben der B etriebsra te , 
der A rbeite rra te  und der A ngestelltenrate  sowie der 
B etriebsobleute. G em einverstandliche E rlau terung  des 
B etriebsrategesetzes und se iner W ahlordnung. 173 S. 
Berlin, Ju lius Springer. P reis geh. 9,60 M.

W e in h a u s e n ,  F riedrich : B etriebsrategesetz. Gesetzes- 
te x t  m it W ahlordnung, E infuhrung, A nm erkungen und 
Sachregister. 147 S. S tu ttg a rt . W. K oh lliam m er.. 
P reis geh. 4,55 Ji.

W ie g n e r ,  G. und P . S t e p h a n :  Lehr- und A ufgabenbuch 
d er Physik. F u r M aschinenbau- und Gew erbeschulen 
sowie fur Yerwandte technische L eh ran sta lten  und zum 
S elbstun terrich t. 1. T. Allgemeine E igenschaften der 
K orper, M echanik. (Teubners U nterrich tsb iicher fur 
m aschinentechnischc L eh ransta lten , Bd. 1) 2., verb. 
Aufl. 229 S. m it 175 Abb. Leipzig, B. G. Teubner. 
P reis in P appbd , 5,60 .11.

Z eitschrift fiir Fernm eldetechnik , W erk- un‘d G eratebau , 
H erausgeber und S chriftle iter: Rudolf F r a n k e .  Er- 
schein t am  1. und 15. jeden M onats. 1. Jg ., 1. H. 
vóm 1. Ja n u a r  1920. ' Miinchen, R . O ldenbourg. 
Bezugspreis du rch  den ■ B uchhandel, dic P o stam ter 
oder den Verlag in D eutschland 20 M fiir den Jg., 
im Ausland* 26 J( bei u n m itte lb a re r Zusteilung vom 
Yerlag.

Z ó p lie l ,  Georg: Die Verfassung des D eutschen Reichcs 
vom 11. A ugust 1919 (W eim arer Verfassung). K urz 
e rla u te r t und m it kritischen H inw eisen versehen. 
178 S. Berlin, Industrieverlag  S paeth  & Linde. 
P reis geb. 5,50

Zeitschriftenscłiaiu
(Eine E rk larung  d er h ie ru n te r  yorkom m enden Abkui'- 
zungen von Z eitsch riften tite ln  is t n eb st Angabe des Er- 
scheinungsorteś, N am ens des H erausgebers usw. in  Kr. 1 
au f den Seiten  1 6 - 1 8  veroffentlicht. * b ed eu te t T ext- 

oder Tafelabbildungen.)

M in era log ie  und G eolog ie.

R e c e n t  b o r in g s  in  t h e  N o t t i n g h a m  c o a l f ie ld .  
Von Longden. Trans. Engl. Inst, Jan . S- 90/3*. E r
gebnisse neuerer Bohrungen in dem  genann ten  K ohlcn- 
bezirk und die daraus hinsichtlich der L agerungsrerha lt- 
nisse d e r Flóze zu złehenden Schliisse.

R e c o r d  o f  th e  d e e p  b o r in g s  a t, K e lh a m  a n d  
S o u th  L e v e r to n .  Von Ford. T rans. Engl. In s t. Jan . 
S. ,94/100*. B esprechung der Bohrprofile der beiden

wichtigen Bohrungen," durch die endgultig  die ostliche 
A usdehnung des K ohlenvorkom m ens von N ottingham  
festgeste llt worden ist,

B ergb a iitech n ik .

M a c h in e - m in in g  in  a  t h i n  s e a m . Von Dixon. 
Trans. Engl. In st. Jan . S. 157/61*. Beschreibung der 
m aschinenm afiigen K ohlengew innung in einem  sehr wenig 
m achtigen Floz und B esprechung d er d am it erzielten  
w irtschaftlichen E rfo lge.

N o te s  on  a n  e x p lo s io n  o f  c o a l - d u s t  a t  P e n -  
n a n t  H i l l  C o l l ie r y ,  n e a r  D u d le y ,  W o r c e s te r s h i r e .  
Von F eltón . T rans. Engl. In st. Jan . S. 111/5. B e
schreibung d e r  G rube. K urze Schilderung der Kohlen- 
staubexplosion und ih rer Folgen. B e trach tungen  iiber die 
Ursachen d er Explosion.

T h e  C h e s te r f i e ld  c e n t r a l  m in e  r e s c u e  a n d  
f i r e  s t a t i o n .  Coli. G uard. 27. F ebr. S. 585/8*. B e
schreibung der H aup ts te lle  fiir G rubenrettungsw esen zu 
Chesterfield, die se it 3 Jah ren  ihre T atigkeit aufgenom m en 
h a t.

A n w e n d u n g  v o n  E l e k t r i z i t a t  in  d e n  G o ld -  
m in e n  d e s  W i t w a t e r s r a n d ,  S u d a f r i k a  ( T r a n s -  
v a a l) .  Von W eyliausen. E. T. Z. 26. F ebr. S. 166/70*. - 
B eschreibung des V crhiittungsganges der' Golderze von 
der H angebank  bis zur H erste llung  der versandberciten  
G oldbarren m it den h ierbei in B e trach t kom m enden 
elektrischen A ntrieben.

Ć t u d e s  s u r  le  l a v a g e  d e s  c h a ib o n s .  V onM oreau. 
Rev. Mćtall. N ov./D ez. S. 416/35*. D urchfiihrung 
grundlegender B erechnungen fiir das W aschen von Stein- 
kohlen.

N e u b a i ł t e n  u n d  U m b a u te n  a u f  d e m  K o k e r e i -  
b e t r i e b e  d e r  R o s s i t z e r  B e r g b a u - G e s e l l s c h a f t  in  
Z b e s c h a u .  Von Pridal. (SchluB.) M ont. Rdsch. 16. F ebr. 
S. 80*. Die E inrich tungen  fur die W asserbeschaffung und 
fiir sonstige Zwecke der Anlage. W eitere Ausbaumóglicli- 
keiten.

D ie  d i r e k t e  E r z e u g u n g  v o n  F e i n s a l z  a u ?  
B la n k s a lz .  Von B irnbacher. M ont. Rdsch. 16. F ebr; 
S. 77/8. Zur E rsetzung  des um standlichen m itte lb a ren  
Erzeugungsweges erp rob tes und  ais zweckmaBig be- 
fundenes Verfahren, das die Salinenverw altung kiinftig 
zur U m w andlung ih rer gesam ten  B lanksalzgow innung in 
Feinsalz verw enden will.

D am p fk esse l- und M a sch in en w eseu .

D ie  D a m p f k e s s e l z e r k n a l l e  d e s  J a h r e s  1918. 
Von Sickel. Z. D am pfk. B e tr . 27. F ebr. S. 65/7. B e
sprechung der Zerknalle und ih re r verm utlichen U rsachen.

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. (Forts.) Z. Dam pfk. B e tr. 27., F ebr. S. 67/8*. 
Beschreibung der G asfeuerung fiir G liederkessel d e r W est- 
falischen M aschinenbau-Industrie G ustav  Moll & Co., 
des . zur H alfte  ausschaltbaren  G liederkessels fiir Koks- 
feuerung, B a u art R avenstein , und des K okssparers der 
D eutschen E vaporator-A .G .

G le i c h z e i t ig e  S p e is e  w a s s e r  v o r w a r m u n g  u n d  
W a r m lu f t e r z e u g u n g  m i t t e l s  V e r w e r tu n g  d e r  
A b w a r m e  v o n  F e u e r u n g s a n la g e n .  Von Blau. 
F ordertechn . 6. F ebr. S. 3 0 /3*. B eschreibung von R auch- 
gasvorw arm ern, K am m erlu fte rh itzern  und Pum pen- 
heizungen, durch die gleichzeitig eine V orw arm ung 
von Speisew asser und L u ft e rz ie lt wird.

U b e r  w a r m e w i r t s c h a f t l i c h e  F r a g e n  u n t e r  
B e r i i c k s i c h t i g u n g  v o n  H e i z k r a f t w e r k e n .  Vbn 

’ Ębenhóch. (SchluB.) Z. B ayer. R ev . V. 29. F ebr. S. 26/7.
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O rganisation des E ntw urfs und der Ausfiihrung w irtschaft 
lich a rb e iten d e r H eizkraftw erke.

D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  H o l z w a r t h - G a s t u r b i n e  
s e i t  1914. Von H olzw arth. Z, d. I n g . '28. Febr, S. 197 bis 
201*. K urze B eschreibung der W eiterentw ickiung einer 
derartigen  V ersuchsgasturbine. A usdehnung der Er-" 
probung auf B etriebsgasturb inen .

D ie  V e r lu s t e  d u r c h  U n d i c h t h e i t  in  N ie d e r -  
d r u c k l e i t u n g e n .  Von Berlowitz und Jasse. Z. d. Ing. 
28. F ebr. S. 202/5*. E ntw icklung einer D iffereńtial- 
gleichung d er S tróm ung in undich ten  B lechleitungen fur 
das N iederd ruckgeb iet {bis 1000 mm  WS). (SchluB- f.)

E lek tro tech n ik .

F o r t s c h r i t t e  im  E le k t r o m a s c h in e n b a u  w a h 
r e n d  d e s  K r ie g e s .  Von Rosenberg. E. T. Z. 26. Febr. 
S. 165/6. B au sehr groBer T urbogeneratoren  und T rans
form atorem  E infiihrung stoffioser L u ftfilter. N euerungcn 
bei elektrisćhen B ahnen. Entw icklung der Quecksilber- 
G leichrichter fiir hohe und norm ale Spannung. F o r t
sch ritte  der elektrisćhen SchweiBung.

S c h n e l l r e g l e r  u n d  d e r e ń  B e d e u t u n g  f i i r  B e rg -  
u n d  H u t t e n w e r k s - B e t r i e b e .  Von Blau. Bergb. 
u. H iitte . 15. F ebr. S. 49/52*. E inrich tung , W irkungs
weise und Vervvendung der verschiedenen B auarten  von 
Schnellreglern, von denen die der AEG., der Siemens- 
Schuckertw crke und der B ergm ann-E lek triz ita tsw erke 
beschrieben w erden.

D e r  Q u e c k s i lb e r d a m p f - G le i c h r i c h t e r  d e r  G las- 
ty 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 iih -  
ru n g . Von K leeberg. (Forts.) E . T. Z. 56. Febr. 
S. 171/3*. Die Drosselspule ais w ichtigstes H ilfsm ittel 
des G leichrichters. Ihre; einzelnen Schaltungsm óglich- 
keiten  und dereń  W irkungen. W irkung einer niagnetischen 
V erkettung  der D rosselspuien vor den Anoden. (SchluB f.)

V e r e in f a c h te  M e th o d e  z u r  B e s t im m u n g  d e r  
R e ib u n g s g r o B e n  b e i  M o to r z a h le r n .  Von Hommel. 
El. u. Masch. 22. F ebr. S. 81/3. D arlegung eines Yer- 
fahrens zur B estim m ung des m ittle rn  R eibungsm om ents 
von M otorzahlern. E rlau te rung  der A nw endung des Ver- 
fahrens an  H and  eines Beispiels und Priifung seiner Zu- 
lassigkeit.

H iittcn w esen , C hem ische T ech n o lo g ie , Chem ie und P h ysik .

U t i l i s a t i o n  d u  c h a r b o n  p u l v e r i s ć  au  c h a u f -  
fa g e  d e s  f o u r s  k  c u iv r e .  Von Y enancourt. Rev. 
Metali. Jan . S. 2/12*. Allgem eines iiber K ohlenstaub- 
feuerungen und ihre Vorziige. Die E in rich tung  eines m it 
K oblenstaubfeuerung versehenen Schachtofens zum Ver- 
schmelzen von K upfererzen und die dam it erz ielten  E r
gebnisse.

I n f lu e n c e  d u  c a d m iu m  s u r  le s  p r o p r i e t e s  d es  
la i to ń s .  Von Guillet. R ev. Mćtall. N óv./D ez. S. 405/15* 
An H and einer R eihe von F estigkeits- und H artepriifungen 
sowie m etallographischen U ntersuchungen gem achte Fest- 
stellungeń iiber den EinfluB von K adm ium  auf die Eigen- 
schaften  von K upfer-Zink-Legierungen (Messing) m it rd . 70,
60 und 5 5 % 'Cu.

. U b e r  d a s  V e rg ie B e n  v o n  E l e k t r o n m e t a l l .  Von 
Thom as. S t. u. E . 26. F ebr. S. 290/7*. Allgemeine An
gaben iiber die Schwierigkeiten beim VergieBen der Le- 
gierung. Die Form stoffe und ihre A ufbereitung. Her- 
stellung und B rennen der Form en. Einschm elzen und 
GieDen der Legieiung. BestoBen, Putzen und spnstige 
N acharbeiten. Festigkeits- und sonstige physikalisclie 
E igenschaften.

S u r  la  s t r u c t u r e  d e s  a c i e r s . a u  t u n g s t ć n e .  
Von K otaro-H onda und Takejiro M urakam i. Rev. Metali. 
Jan . S. 37/4S*. An H and einer R eihe von Schaubildern 
durcbgefiihrte Besprechung der Einfliisse der W arme- 
behandlung auf den Aufbau verschieden zusam m en- 
gesętz ter W olfram stahle. Das Zustandsdiagram m  und das 
Kleingefiige dieser Stahle.

L ’h e t ć r o t r o p i e  de l ’a c ie r  fo rg ś . Von Descolas. 
Rev. Metali. Jan . S. 16/30*. D er EinfluB des Streckens 
auf das Gefiige von Stahlbldcken, das dabei ungleich- 
m a Bigę V eranderungen erfah rt.

I ł t u d e  c o m p a r a t i v e  d e  la  m a r c h e  d e s  h a u t s -  
f o u r n e a u x  ć l e c t r i ą u e s  e t  d e s  h a u t s - f o u r n e a u x  
a u  c o k e . Von Gućdras. Rev. Metali. Jan . S. 13/5. 
G egeniiberstellung des W arm ehaushalts eines elektrisćhen 
und eines Kokshocliofens.

L ’a v e n i r  d e s  f o u r s .  M a r t i n  b a s c u l a n t s  en  
F r a n c e .  Von Jolly. R ev. .Mćtall. Jan . S. 31/6*. All- 
gem eine B etrach tungen  iiber die V erwendung kippbarer 
M artinófen und ihre Vorziige. Beschreibung des kippbarcn 
Ofens vpn Lam bot. Vorziige der bewegiichen Kopfe, 
Hinweis auf die N otw endigkeit einer m oglichst weit- 
gehenden Anwendung k ippbarer M artinófen in F rankreich.

D ie  G r i in d e  d e r  M a f i r e r a n d e r u n g e n  b e i G uB - 
s t i ic k e r i  u n d  d ie  M it te l .  z u r  V e r m in d e r u n g  d e r -  
s e lb e n . Von G ottw ik. GieB.-Ztg. 1. M arz. S. 81/4. 
Darlegung der MaBnahmen, die bei Ausfiihrung und Bc- 
handlung der Hoizm odelle, > bei 'lirem Losschlagen und 
A usheben aus den Form en, "der Auswalil der Form stoffe 
und der H erstellung der Form en zu beachten  sind.

G e s i c h t s p u n k t e  b e i  d e r  W a h l e in e r  F o rm -  
m a s c h in c .  Von H offm ann. St. u. E . 26. F ebr. S. 281/9*. 
An H and von Beispielen durchgefiihrte Erwiigungen, in 
welchen Fallen  Durchzieh-, W endeplatten- und Abhebe- 
form m aschinen am żweckmaBigsten zur Anwendung 
kommen und es sich em pfiehlt, die Teile in D oppelkasten 
oder in StapelguB herzustellen, U m schlagplatteu  zu yer- 
wenden und eine einzige Maschine zur H erste llung  voh 
Ober- und U n terkasten  zu benutzen. (Forts. f.)

D ie  A u f b e r e i t u n g  v o n  e i s e n h a l t i g e m . S c h u t t  
in  d e n  G ie B e re ie n . Von H erm anns. GieBerei. 22. Febr. 
S. 27 /30*. A ufzahlung und B esprechung der G esichts
punkte, nach denen sich die B a u art und A usriistung einer 
Anlage zurelek trom agnetischen  A ufbereitung von GieBerei- 
und H iittenabgangen zu rich ten  h a t. Beschreibung einer • 
Reihe von A ufbereitungsanlagen, die den besondern Be- 
triebsverhaltn issen  entsprechend verschieden eingerich tct 
sind. (SchluB f.)

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 . Yon Behr. (SchluB.) 
GieB.-Ztg. 1. Marz. Ś. 78/81*. M itteilung m ehrerer 
Analysen von G raphit und G raphitersatzstoffen . W irt- 
schaftliche Aussichten des bayerischen G raphitbergbaueś.

Z u r  G e s c h ic h te  d e r  K g l. E is e n g ie B e r e i  zu  
B e r l in .  Von M artell (Forts.) GieBerei. 22. Febr.
S. 31/2. Die Leistungen des W crkes in den Jah ren  1814 
bis 1838. (SchluB f.)

t ) b e r  d e n  E in f lu B  d e r  O b e r h i t z u n g  a u f  d ie  
Z u s a m m e n s e tz u n g  d e s  T e e rs .  Von Doleli. (SchluB.) 
M ont. Rdsch. 10. Febr. S.: 78/9. Vergleich der U nter- 
suchungsergebnisse des aus der Kohle von K akanj u n te r 
Oberhitzung gewonnenen Teers m it den bei der Auf- 
arbeitung  des aus derselben Kohle im E ntgasungsrolir 
hergestelken U rteers erzielten Ergebiiissen.

O b e r  N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  M in e -  
r a ló l a n a l y s e  u n d  M in e r a ló l in d  u s t r i e  im  J a h r e '
1917. Von Singer. (Forts.) P etro leum . 23. Febr.
S. 670/2. K urze Inhaltsangabe der verschiedenen in  dem
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genannten Jah re  erschienenen Aufsatze iiber A sphalt- 
erzęugnisse. N aturgas und K erzenherśtellung.

F a b r i k a t i o n  v o n  Ó1 a u s  S c h ie f e r n .  Von Singer. 
P etroleum . 23. F ebr. S.: 668/70. Aus dem  einschlagigen 
Schrifttunis zusam m engestellte kurze Angaben iiber die 
G lschieferindustrie in S chottland, den V ereinigteu S taa ten , : 
Kanada und Frankreich . (Forts. f.)

N o te s  o n  th e  i n t r o d u c t i o n  a n d  s u p p ly  o f 
c o k e - o v e n  g a s  to  S h e f f ie ld .  Vori Lavericlc. Trans. 
Engl. In st. Jan . S. 73/6. Kurze Angaben uber die D urch- 
fu luung der Beiieferung der S tad t Sheffield m it Koksofen- 
gas m ehrerer Zechen, das dem  von G asansta lten  erzeugten 
Gas zugese tz t w ird.

D ie  k a t a l y t i s c h e  O x y d a t i o n  d e s  A n im o n ia k s  
z u  S a l p e t e r s a u r e .  Von N eum ann und Rose. (Forts.)
Z. angew. Client. 24. F ebr. S. 45/8*. Bei der Bespre- 
chung der m it P la tin  ausgefiihrten  Versuche werden die 
Strom ungsgesehw indigkcit des Gasgemisches sowie der 
EinfluB der A m m oniakkonzentration und der T em p era tu r 
e ro r te r t. (SchluB f.)

P o w e r  p r o d u c t i o n  fo r  n i t r o g e n  f i x a t io n .  
(SchluB.) Coli. G uard. 27. F ebr. S. 590/1. B etrach tungen  
iiber die V erw endung yon G asiiiasclunen und von W asser- 
kr8.ften fiir die E rzeugung der elektrischen Energie. 
E ro rte rung  nationaler und w irtschaftlicher Fragen.

Gesetzgebung und Verwaltung.

V o r s c l i r i f t e n  d e r  R e ic h s v e r f a s s u n g  v o m  11. 
A u g u s t  1919  (R. G. BI. S. 1383), d ie  d a s  B e rg w e s e n  
a n g e l ie n .  Von S attig . B raunk . 28. F ebr. S. 634/40. 
Zusam m enstellung der das Bergwesen betreffenden A rtikel 
der V erfassung.

Z u m  B e t r i e b s r a t e g e s e t z .  V onThielrnann. B raunk. 
'28. F ebr. S. 631/2. E rganzungen zu einem  friihern Auf
sa tz  des Verfassers, die durch A banderungen der Aus- 
schuBbeschliisse der N ationalversam m lung veranlafit sind.

Y olksw irtschalt und Stafistik.
D ie  L a g e  d e r  r u m a n i s c h e n  E r d ó l i n d u s t r i e  zu  

B e g in n  d e s  J a h r e s  1920 . P etro leum . 23. Febr. 
S. 665/8. E ro rte ru n g  der miBlichen Lage der rum anischen 
E rdólindustrie , d e r Griinde hierfiir und  der M ittel zu 
ih rer H ebung.

D ie  L e u c h t ó l w e l t m a r k t p r e i s e  im  J a h r e  1919. 
Petro leum . 16. F ebr. S. 632/3*. Die E ntw icklung der 
Preise fiir pennsylvanisches Rohol und E xport-L euchto l 
in den Ja liren  1 9 1 7 -1 9 1 9  an  H and  von Schaubildera.

D ie  K o n j u n k t u r  d e s  B e n z i n m a r k te s .  Von 
O sterm ann. (Forts.) P etro leum . 16. F ebr. S. 632. 
Berichtigungen zu bislierigen Ausfuhrungen. (Forts. f.)

D ie  d e u t s c h e  T e e r w i r t s c h a f t  im  K r ie g e .  Von 
Raschig. J. Gasbel. 21. Febr. S. 120/1.' Die A usdehnung 
der Teerverw endung vor dem  K riege und ihre vollstandige 
U m stellung fiir Kriegszwecke.

D ie  K o h le n f r a g e  in  d e r  f e u e r f e s t e n  I n d u s t r i e .  
Von B auer. Giei3.-Ztg. . 1. M&rz. S. 77/8. Hinweis auf 
die groBen Gefahren, die der Industrie  bei der w eitern yoll- 
stand ig  unzureichenden K ohlenbelieferung der Fabriken  
feuerfester Erzeugnisse erwachsen.

G le i c h s e tz u n g  d e r  I n l a n d p r e i s e  m i t  d e n  A u s-  
l a n d p r e i s e n .  Von B rand t. GieBerei. 22. Febr. S. 32/4.

E ro rte ru n g  der scheinbaren Y orteile und der ta tsach - 
lichen N achteile der Anpassung der In land- an die Aus- 
landpreise.

Yerkelirs- und Yerladewosen.
K o h le n s t a p e l a n l a g e .  Von TTermanns. Z. Dampfk. 

B etr. 13. Febr. S. 50/4*. B esprechung der sich fur 
K ohlenhaldensturzanlagen auf Zechen und auf K raft- 
werken ergebenden sehr verschiedenen Bedingungen. 
Beschreibung einer K ohlenstapelanlage m it K reiselw ipper 
olitie G leisunterbrechung, B au art L óhnert.

t ) b e r  d e n  W e r t  d e s  W a g e n a c h s k i lo m e te r s  
u n d  d e s  L o k o m o t i v n u t z k i l o m e t e r s  a i s  M a B s ta b  
in  d e r  S t a t i s t i k  d e r  E i s e n b a h n e n . - Von Jacobi. 
Arch. Eisenb. T-I. 1. S. 34/70*. U ntersuchungen iiber 
dic GroBe und V erandeilichkeit dieser . W erte u n d , ihre 
V erw endbarkeit zu dem  angegebenen Zweck.

B e t r a c h t u n g e n  z u r  V e r k c h r s g e o g r a p l i i e .  Von 
B l u m .  Arch. E isenb. H. 1. S. 1/33. Die M otive des 
Verkchrs. Die Beziehungen der V erkchrsgeographie zu 
andern  W issensgebieten. D er EinfluB der V erkehrstechuik. 
AbriB der V erkehrsgeschichte. (Forts. f.)

Yerschiedencs.

I l y d r o l o g i s c h e  M e th o d e n .  Von Thiem . J . Gasbel. 
21. F ebr. S. 121 /6*. Die Entw icklung der G rundw asser- 
versorgung. 'D ie  natilrliche und kiinstliche E n tsteh u n g  
des G rundw assers. Seine Aufsuchung. D er Nachweis 
von G rundw asser. (SchluB f.)

D ie  B e s t im m u n g  d e s  S t a u i n l i a l t e s  b e i  T a l -  
s p e r r e n  f i i r  W a s s e r k r a f t a n l a g e n .  Von W orner. 
Z. T urb . Wes. 10. F ebr. S. 44 /6*. E ntw icklung der 
B erechnung des S tau inha lts  u n te r  Beriicksichtigung der 
jeweiligen Belastungsziffer.

T a b e l l a r i s c h e  t l b e r s i c h t  i ib e r  d ie  w a h r e n d  
d e s  K r i e g e s  a u f  d em  G e b ie te  d e s  S c h ie B -  u n d  
S p r e n g s to f f w e s e n s  e r s c h ie n e n e n  I n -  u n d  A u s -  
l a n d s p a t e n t e .  (Forts.) Zusam m enstellung w eiterer 
P a ten te , die A m m ónsalpeter- und C hloratsprengstoffe 
betreffen , u n te r  Angabe des E rfinders und Erfindungs- 
gegenstandes. (Forts. f.)

M e c h a n  i s c h - e l e k t r i s c h e  E i n h e i t e n .  Von Mi- 
chalke. Dingl. J . 7. Febr. S. 27/8 . AUgemeine Be- 
trach tungen  iiber die E infuhrung des K W  ais E in h e it fiir 
elektrische und m echanische Leistung u n te r  A usschaltung 
d er PS.

Personalien.
Im  M inisterium  fiir H andel und Gewerbe is t der 

Geh B erg ra t und vortragende R a t F le m m in g  zum 
Geh. O berberg rat e rn an n t worden. /

Dem B ergw erksdirektor des S teinkohlenbergw erks 
Kónig bei Saarbrucken, O berberg rat Dr. B r u n z e l ,  ist 
die Stelle des B ergrev ięrbeam ten  fiir das B ergrev ięr 
K refeld iibertragen  worden.

D er B erg inspektor S c h i l l in g  ist von dem  Stein- 
kohlenbergw erk F rie d r’chsthal bei S aarbrucken  an das 
B ergrevier Lunen v erse tz t worden.


