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Die reichsgesetzliche Ordnung des Knappschaftswesens.
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Knappschaftliche Einrichtungen (Kuappschaftskassen, 
Bruderladen), welche die gegenseitige Unterstiitzung der 

Bergleute in Fallen der Krankheit, der lnvaliditat und des 
Todes bezwecken, bestelien im deutschen Bergbau seit 
Jahrhunderten. Anfanglich beruhten sie lediglich auf dem 

Gedanken der Selbsthilfe, der bei dem engen Zusammen- 
halt in den Bergknappschaften besonders stark entwickelt 
war1, spater beteiligten sich auch die Unternehmer, die 

Gewerken, an dem Hilfswerk, zunachst freiwillig, dann 

gezwungen durch die verschiedenen Bergordnungen in 
Gestalt von Beitragen, Freikuxen, Fortzahlung des Lohnes 

usw. In PreuBen gipfelte diese Entwicklung in den Vor- 
schriften des Allgemeinen Landrechts (II, 16, §§ 214 ff.), 
wodurch die Verpflichtung der Bergunternehmer zur Fiir- 

sorge fur die verungltickten und erkrankten Bergleute 
sowie fiir die Bergman nswitwen ausgesprochen wurde. 

Infolge des in Sachsen entstarldenen, dann aber besonders 
in PreuBen streng durchgefiihrten Direktionsprinzips 

kamen hier die Kuappschaftskassen mehr und mehr unter 
die Verwaltung der Bergbehórden, bis das Gesetz vom 

10. April 1854, betr. die Vereinigung der Berg-, Hiitteri- 
und Salinenarbeiter in Knappschaften (GS. S. 139), das 
den gesetzliehen Knappschaftszwang ernfuhrte, den Knapp- 

schaftsvereinen die korporative Verfassung und Selbst- 
verwaltung brachte; die Bergbehórden wurden lediglich 

auf die Uberwachung des Gesetzes und der Satzungen 

beschrankt2. Das Allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1865 
ubernahm in seinem 7.Titel die Grundzuge dieses Gesetzes 
ohne wesentliche Anderungen; neu war die Zulassung 

^besonderer Krankenkassen« und damit die rechnerische 
Trennung der Krankenkassen von den Pensionskassen. 

Bestimmungen zur Sicherung der Leistungsfahigkeit der 

Knappschaftsvereine ais Trager der Pensionsversicherung 
sowie zum Schutz der Anspriiche der Mitglieder enthielt 

das Allgemeine Berggesetz ebensowenig wie das Knapp- 

schaftsgesetz vom 10. April 1854. Erst die Knappschafts- 

novellevoml9. Juni 1906(GS.S. 199), die am l.Januarl908 
in Kraft trat und die den AnschluB des Knappschafts
wesens an die inzwischen ins Leben getretene Arbeiter- 

versicherungsgesetzgebung des Deutschen Reiches herbei- 
fiihren sollte, brachte ais wesentlichste Neuerung die 

Sicherstellung der den einzelnen Vereinen obliegenden 
Leistungen sowie die knappschaftliche Freiziigigkeit durch

1 Die Knappen brachten durch freiwillige Beitrage die sogenannten 
Buchsengelder allein auf.

* Das Direktionsprinzip wurde in PreuBen in der Hauptsache bereits 
durch das sogenannte Miteigentumergesetz vora 12. Mai 1851, vollstilndig durch 
das Oesetz vom 21. Mai 1860, beseitigt.

Herstellung eines gesetzliehen Gegenseitigkeitsverhalt- 
nisses. Ferner trat dieses Gesetz mit seinen Vorschriften 
iiber die Auflósung und Vereinigung von Knappschafts- 

vereinen sowie iiber die freiwillige Bildung von Riick- 
versicherungsverbatiden der weitgehenden Zersplitterung 

der knappschaftlichen Versicherung entgegen, die infolge 
der Entstehung zahlreicher kleiner Sondervereine im Laufe 
der Zeiten eingetreten war1. Endlich brachte das Gesetz 

die Einfiihrung eines schiedsgerichtlichen Verfahrens fiir 
die Geltendmachung von Anspriichen auf Pensionskassen- 
leistungen.

Das Gesetz wurde durch eine weitere Knappschafts- 
novelle vom 3. Juni 1912 (GS. S. 97) erganzt, die im 
wesentlichen den Zweck verfolgte, das Knappschaftsrecht 
der neuen Rechtslage anzupassen, wie sie durch den Er- 

IaB der Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911 
und des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte vom 20. De
zember 1911 geschaffen worden war. Dabei dehnte man 

das schiedsgerichtliche Verfahren entsprechend dem Vor- 
gang der RVO. auf die Krankenkassenanspruche aus und 
errichtete besondere Knappschaftsoberversicherungsamter 
(Bekanntmachung der Minister fur Handel und Gewerbe 

und des Innem vom 19. Juni 1912).

Der durch die beiden Novellen von 1906 und 1912 

abgeanderte Knappschaftstitel des ABG. wurde auf Grund 
gesetzlicher Ermachtigung durch den Handelsminister ais 
besonderes »Knappschaftsgesetz« am 17. Juni 1912 (GS. 

S. 137) bekanntgemacht und damit aus dem auBern Zu- 
sammenhang des Berggesetzes gelóst2.

Im engen Zusammenhang mit der letzterwahnten 

Gesetzgebung, namentlich der Novelle vom 19. Juni 1906, 
stand die Grtindung der am 1. Januar 1908 inWirksamkeit 
getretenen Ruckversicherungsanstalt a. G., an dereń Stelle 

am 1. Juli 1916 der »Knappschaftliche Ruckversicherungs- 
verband« zu Charlottenburg trat3. Dieser Verband, dem 
samtliche preuBische und einige aufierpreuBische Knapp- 
schaftsvereine beigetreten sind, hatte den Zweck, seinen 

Mitgliedsvereinen - die Mitglieder der Einzelvereine 
selbst wurden nicht beim Riickversicherungsverband ver-

1 Ende 1907 bestanden in P reuB en  70 Knappschaftsvereine mit 720000 
aktiven Mitgliedern, die sich zurzeit auf etwa die H alfte  vermindert haben. 
Am 1. Juli 1921 bestanden in D e u ts c h ia n d  53 Knappschaftspensionskassen 
und 88 Knappschaftskrankenkassen, von denen 8 Pensions- und 13 Kranken
kassen weniger ais 100 Mitglieder zShlten.

2 Der Vollstandigkeit halber sei hier noch auf die preuBische Knapp- 
schafts-Kriegsgesetzgebung (besonders die Gesetze vom 26. Marz 1915 {OS.S. 61] 
und vom 24. April 1916 [OS, S. 47]) hingewiesen, durch die eine Benachteiłigung 
der Kriegsteilnehmer durch Verlust von Anwartschaften usw. verhindert wird.

3 Die vom Handelsminister am 17. Februar 1916 bestatigte Satzung des 
Ruckversicherungsverbandes ist abgedruckt Z. Bergr. Bd. 57, S. 121 f f .; wegen 
der Knappschaftlichen Ruckyersicherungsanstalt vgl. Z ; Bergr., Bd, 49, S. 68.
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sichert — Riickversicherung fiir die Pensionskassen- 

leistungen zu gewahren, die sie auf Grund des Gesetzes 
und der Satzung fiir die Verein$invaliden, -witwen und 

-waisen zu zahlen verpflichtet sind1.

Eine weitere Frucht der preuBischen Knappschafts- 

gesetzgebung war der Freiziigigkeitsvertrag der deutschen 

Knappschaftsvereine vom 1. September 1917 (der soge- 
nannte Wartburgvertrag), der aus dem Gegenseitigkeits- 
vertrag vom 30. Oktober 1908 (dem sogenannten Darm- 
stadter Vertrag) hervorging. Dieser Verlrag schaffte den 

Wandermitgliedern fiir das ganze deutsche Reichsgebiet 

diejenige Freiziigigkeit, die ihnen fiir Preufien der § 32 

des Knappschaftsgesetzes gebracht hatte. Die diesbeziig- 
licheBestimmung desVertrages, dem alle deutschen Knapp- 
schaftsvereine beitraten, laiitete dahin, daB jedes nicht 

bereits berufsunfahige Mitglied der Pensioriskasse eines 
Vereins bei Abwanderung in ein anderes deutsches Vereins- 

gebiet ohne Antrag und ohne Riicksicbt auf sein Lebens- 
alter mit seinem bisher erworbenen Dienstalłer in die 

Pensionskasse des neuen Vereins aufgenommen wird. 
Gleichzeitig schaffte der Vertrag durch Vorschriften iiber 
die Einheitlichkeit der Wartezeit und der fiir die Aner- 

kennungsgebuhrzahlung wichtigen Fristen sowie iiber die 

Erteilung und Anfechtung der Bescheide wesentliche Ver- 
eiufachungen und Erleichterungen zugunsten der Wander- 

mitglieder2.
War durch diese auf der lnitiative des Allgemeinen 

Deutschen Knappschaftsverbandes beruhende Reglung 

bereits ein wesentlicher Schritt zur Vereinheitlichung des 

Knappschaftswesens im Deutschen Reiche getan, so Iiefi 
sich das Streben der Bergarbeiterkreise nach der Griindung 

eines Reichsknappschaftsvereins und der Schaffung eines 

Reichsknappschaftsgesetzes nicht mehr aufhalten, ais sich 
infolge des unglucklichen Kriegsausganges und der an- 
schlieBenden Staatsumwalzung eine grundlegende Um- 

gestaltung der gesamten Arbeiter- und Arbeitsrechtsverhalt- 
nisse vollzog. Den letzten A n sto fi in dieser Richtung 

gab der Antrag der vier Bergarbeiterverbande an die 
Reichsregierung in Weimar vom 14. Marz 1919, der dahin 
ging, im Rahmen des zu erwartenden Reichsberggesetzes 

Vorschrifteti zu erlassen, welche die Griindung eines 

Reichsknappschaftsvereins ermoglichen. Diesen Antrag 

nahm der Allgemeine Deutsche Knappschaftsverband auf 
der Tagung seines standigen Ausschusses zu Kassel vorn 
24. September 1919 zum Anlali, eine paritatisch aus Ar- 
beitgebern und Arbeitnehmern bestehende Kommission 

(Vierzehner-Kommission)einzusetzen, die unter Mitwirkung 

der Reichs- und Landesbehorden sowie von Vertretern der 
Arbeitgeber-, Arbeiter- und Angestelltenorganisationen den 

Entwurf eines Reichsknappschaftsgesetzes sowie einer 
Satzung des Reichsknappschaftsvereins aufgesteilt hat. Der 
Gesetzentwurf wurde von der am 19. September 1921 in 

Freiburg tagenden Generalversammlung des Allgemeinen 

Deutschen Knappschaftsverbandes einstimmigangenommen 
und der Reichsregierung am 14. Dezember 1921 zur wei
tern Behandlung eingereicht. Letztere ubernahm diesen 
Entwurf nebst der ihm beigefugten ausfiihriichen Begrtin- 

dung im wesentlichen unverandert und legte ihn gleich-

> vgl, Reu B , Z . Bergr., Bd. 57, S. 394 tf.

2 N&heres hieruber vgl. bei ReuB in der Zeitschrift fur Bergreeht. Bd. 59, 
S. $4 ff, Der Freizugigkeitsvertrag Ist abgedruckt ebenda, $. 22 ff.

zeitig dem Reichsrat und gemaB Artikel 165 der Reichs- 
verfassung dem vorlaufigen Reichswirtschaftsrat zur Be- 

gutachtung vor. Wahrend ersterer dem Entwurf ohne 
Anderung zustimmte, wurde vom sozialpolitischen Aus- 

schuB des Reichswirtschaftsrates eine Reihe von Abande- 

rungsantragen gestellt. Der Reichstag, dem der Entwurf 

im Mai 1922 zuging, iiberwies ihn zunachst dem 6. Aus- 
schuB (fiir soziale Angelegenheiten), der ihn am 25. April 

1923 in erster, am 16. Mai 1923 in zweiter und am 7. 
und 8. Juni 1923 in dritter Lesung erledigle. Abgeselien 

von einer Reihe wesentlicher sachlicher Anderungen, die 
sich namentlich auf den Umfang der Versicherungspflicht, 

die besondern Krankenkassen, die Leistungen und die 
Organisation der Knappschaftsvereine beziehen, wurde 

auch am auBern Aufbau des Gesetzes insofern eine 
Anderung vorgenommen, ais an Stelle der »Schlu8- und 

Ubergangsbestimmungen« des Regierungsentwurfs ein 

besonderes »Einfiihrungsgesetz zum Reichsknappschaffs- 
gesetz« getreten ist. Der Reichstag nahm den vorgelegten 
Entwurf in zweiter und dritter Lesung am 11. und 12. Juni 

1923 im wesentlichen unverandert in der Fassung der 
Kommissionsbeschliisse an. Nachdem auch der Reichs

rat seine Zustimmung gegeben hatte, wurde das Gesetz 
in Nr. 47 des Reichsgesetzblattes vom 4. Juli 1923 ver- 

óffentlicht1. Es tritt, soweit es sich um MaBnahmen 
seiner Durchftihrung handelt, sofort, im iibrigen mit dem

1. Januar 1924 in Kraft.
Im folgenden sollen die wesentlichsten Bestimmungen 

des Reichsgesetzes, namentlich soweit dadurch der bis- 
herige Rechtszustand eine Abanderung erfahrt, kurz im 

Zusammenhang besprochen werden.

O r g a n i s a t i o n  u nd  V e r f a s s un g  der Ver- 
s i c he r ung s t r a g e r  (Reichsknappschaftsverein, Bezirks- 

Knappschaftsvereine, Besondere Krankenkassen).

Wahrend bisher das Knappschaftswesen der Landes- 

gesetzgebung vorbehalten war, tritt nunmehr entsprechęnd 

der Vorschrift der Artikel 7, Nr. 9 und 16, und 161 der 
Verfassung des Deutschen Reichs vom I I .  August 1919 
die Reichsgesetzgebung an dereń Stelle. Dementsprechend 

tritt an Stelle der bisherigen landesgesetzlichen Einzel- 
Knappschaftsvereine ais alleiniger, mit Rechtspersónlichkeit 

ausgestatteter Trager des gesamten knappschaftlichen Ver- 

sicherungswesens (knappschaftliche Pensionsversicherung, 
Kranken-, Invaliden- und Hinterbliebenen-, Angestellten- 

versicherung) der Reichsknappschaftsverein, derseinen Sitz 
voraussichtlich in Berlin haben wird und der Aufsicht des 

Reichsarbeitsministers untersteht (§§ 4, 5, 8 und 151 des 
Gesetzes in Yerbindung mit den §§ 30-34 RVO.). Bei 
Durehfiihrung der Versicherung bedient sich der Reichs- 
knappschaftsverein der Mitwirkung der sogenannten Be- 
zirksknappschaftsvereine, die an die Stelle der bisherigen 

Knappschaftsyereine treten2. Sie besitzen in d e s s e n  keine

1 Ein Gesetz zur AbSnderung des Art. 17, Satz 1 des Einfuhrungsgesetzes
zum Reichsknappschaftsgesetz vom 23. Juni 1923 ist in der gleichen Ausgabe 
des Reichsgesetzblatts, S, 466 veroffentlicht.

3 Nach §55 des vorliegenden Satzungsentwurfes sind folgende 16 Bezirks- 
knappscbaftsverehie in Aussicht genommen: 1. Bruhler, 2. Wurm (Reg>Bez. 
Aachen), 3. Niederrheinischer (nórdlicher Teil des linken Rheinufers).4.Bochumer 
(OberbergŁintsbezirk Dortmund auBer den Reg.-Bezirken Minden und 
Osnabruck, aber einschlieBIich der Stadt- und Landkreise Osnabruck), 
5. Siegerlander, 6. Lahn, 7, Hannoverscher (Clausthaler, Unterharzer, Ilseder, 
Mśnden-Ravenbergscher, Ibbenburener und einige andere Vereine), 8- Mans- 
felder, 9- Halberstadter, 10. Thuringischer, 11. Brandenburger, 12. Hallescher, 
13. Niederschlesischer, 14. Oberschlesisclier, 15. Sachsischer, 16. Suddeutscher 
(Bayern, Wurttemberg, Baden und Hohenzollern).
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selbsliindige Rechtspersónliclikeit, sondern sind lediglich
— ahnlich wie die Sektionen der Berufsgenossenschaften — 

órtliche Vervvaltungsstellen, die ais geschaftsfuhrende Organe 
des Reichsknappschaftsvereins an dessen Weisungen ge- 
bunden sind; nur auf dem Gebiete der Krankerwersicherung 

und der freiwilligen Leistungen der Pensionskassen ist ihnen 

eine gewisse Selbstandigkeit belassen (§§ 9, 12 ff. und 
39-44 des Oesetzes). Siebesitzen infolgedessen auch kein 
eigenes Vermógen; Triiger des gesamten knappschaftlichen 

Vermogens ist vielmehr der Reiclisknappscliaftsverein, der 

ais Rechtsnachfolger der bisherigen Einzelvereine (Knapp- 
scliaftskassen, besondern Krankenkassen und des Knapp

schaftlichen Riickversicherungsverbandes), die gemaB 
Artikel 8 des Einfiihrungsgesetzes zu bestehen aufhoren, 
in dereń samtliche Rechte und Verbindlichkeiten eintritt 
und ihr gesamtes Vermógen einschliefilich Grundstiicken, 

Krankenhausern usw. iibernimmt, und zwar ohne daB es 

hierzu einer Auflassung bedarf (Artikel 8 des Einfuhrungs
gesetzes). Der Reichsknappschaftsverein regelt seine Ver- 

fassung und Verwaltung sowie diejenige der Bezirks- 

knappschaftsvereine und der besondern Krankenkassen 
durch eine »Satzung«, die derBestatigungdesReichsarbeits- 

ministers unterliegt, wahrend die Bezirksknappschaftsvereine 
und besondern Krankenkassen uber die ihnen iibertragenen 
Aufgaben und uber ihre Verwaltung »Sondervorschriften« 

erlassen, die der Genehmigung des Reichsknappschafts- 

vereins unterliegen (§§7 und 9 des Gesetzes). Innerhalb der 
Bezirksknappschaftsvereine konnen mit Zustimmung der 
Mehrheit der versicherten Befriebsangehórigen, der Mehr- 

heit der Arbeitgeber und der Mehrheit der Vertreter der 

Versicherten im Vorstande des Reichsknappschaftsvereins 

fiir jeden einzelnen Betrieb oder gruppenweise fiir mehrere 
Betriebe durch die Beteiligten »besondere Krankenkassen« 
gebildet werden, wenn dereń dauernde Leistungsfahigkeit 

ausreichend sichergestellt ist und wenn die Einrichtung 
einer einzigen Krankenkasse fiir den ganzen Bezirk wegen 

besotiderer wirtschaftlicher Bedingungen oder wegen der 
weiten Entfernung des Betriebes vom Sitze des Bezirks- 

knappschaftsvereins erhebliche Schwierigkeiten verursachen 
wiirde. Die satzungsmaBigen Leistungen einer besondern 

Krankenkasse miissen denen des maBgebenden Bezirks- 

knappschaftsvereins mindestens gleichwertig sein (§ 13 

des Gesetzes).
Die Aufsicht iiber die Geschaftśfuhrung der besondern 

Krankenkassen fuhrtderReichsknappschaftsverein, wahrend 

mit der behordlichen Aufsicht iiber sie, ebenso wie iiber 

die Bezirksknappschaftsvereine, seitens des an sich zu- 
standigen Reichsarbeitsministers die zustandigen Landes- 
behdrden (Oberbergamter) betraut werden sollen (§ 151).

Die bisherige Selbstverwa!tung der Versicherungstrager 

bleibt aufrechterhalten; sie erfolgt durch paritatisch aus 

Arbeitgebem und Arbeitnehmern zusammengesetzte Organe, 
die ihrerseits hauptamtlich tatige Angestellte berufeń. Dię 

Rechtsverhaltnisse der letztern sind im Gegensatz zu den 
bisherigen Landesgesetzen gleichfalls im Reichsgesetz — 
allerdings vorbehaltlich derin Aussichtstehenden generellen 

Reglung der Stellung der Angestellten der Versicherungs- 
trager -  geregelt, und zwar im allgemeinen dahin, daB 

sie auf Privat-Dienstvertrag nach naherer Bestimmung der 
durch den Reichsknappschaftsverein zu erlassenden Dienst- 

ordnung angestellt werden. Die Dienstordnung hat vor-

behaltlich eines etwa abgeschlossenen Tarifvertrags die 

Gehaltsbezuge, die Grundsatze fur Anstellung, Dienstent- 
lassung, Ruhestandsyersorgung und Hinterbliebenenfiir- 
sorge zu regeln. Die Angestellten werden nach dem Reichs- 

knappschaftsgesetz versichert; sie scheiden aus der Pensions- 
versicherung aus, sobald ihnen durch die Dienstordnung 
Anspruch auf Ruhestandsyersorgung und Hinterbliebenen- 

ftirsorge eingeraumt wird (§§ 147-150).
Die Organe des Reichsknappschaftsvereins sind der 

Vorstand und die Hauptversanimlung, die entsprechenden 

Organe der Bezirksvereine der Bezirksvorstand und die 
Bezirksversammlung, die die Verwaltung unter Mitwirkung 
von Knappschaftsaltesten und Angestelltenaltesten fiihren; in 

almlicher Weise erfolgt die Verwaltung der knappschaftlichen 

Krankenkassen (§§ 112 ff., 129 ff. und 146). Die Bildung 
der Organe erfolgt auf die Dauer von vier Jahren in folgender 
Weise: Zunachst werden die Knappschaftsaltesten und An
gestelltenaltesten innerhalb von Sprengelwahlgruppen durch 

die versicherten volljahrigen Arbeiter bzw. die Mitglieder 
der Angestelltenabteilung der Pensionskasse aus ihrer Mitte 
in unmittelbarer und geheimer Abstimmung nach den 
Grundsatzen der Verhiiltniswahl gewahlt; zum Altesten ist 
jedoch nur wahlbar, wer mindestens ein Funftel der in dem 

Sprengel abgegebenen Stimmen erhalten hat. Alsdami 
wahlen die Altesten im Wege der Verhaltniswahl in zwei 
miteinanderzuverbindenden WahlhandlungendieMitglieder 

des Bezirksvorstandes und der Bezirksversammlung, und 
zwar wahlen die Knappschaftsaltesten und Angestellten

altesten getrennt, wie auch im Bezirksvorstand getrennte 
Abteilungen fiir Arbeiter und Angestellte gebildet werden. 
Mindestens zwei Drittel derVertreter der Versicherten miissen 
Knappschaftsalteste oder Angestelltenalteste sein. Ein Drittel 

kann aus ehemaligen Mitgliedern des Reichsknappschafts- 
vereins oder der fruhern Knappschaftsvereine entnommen 
werden, die freiwillige Beitrage zur Krankenversicherung 
oder Anerkennungsgebiihren zur Pensiongkasse zahlen. Die 
Vertreter der Arbeitgeber im Bezirksvorstand und in der 
Bezirksversammlung werden von den Arbeitgebern aus 

dereń Mitte gewahlt; eine Neuerung ist hier, daB wahlbar 
auch die Mitglieder des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft 

oder einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung sind, die 
knappschaftliche Unternehmungen betreiben. Die Mit

glieder des Aufsichtsrats von bergrechtlichen Gewerk- 
schaften werden im Gesetz - wohl versehentlich - nicht 

erwahnt (§ 130, Abs. 3)'.
Aus den Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten 

in den Bezirksversammlungen der Bezirksknappschafts- 

vereine werden alsdann die Mitglieder der Hauptver- 
sammlung, und von diesen die Mitglieder des Vorstandes 
des Reichsknappschaftsvereins gewahlt. Die im § 103 des 

Regierungsentwurfs enthaltenen Worte »aus dereń Mitte* 
sind vou der Reichstagskomniission gestrichen worden, 

so daB auch Gewerkschafts- oder Arbeitersekretare gewahlt 
werden konnen; dies gilt auch fiir die Bezirksknappschafts- 

vereine. Im ubrigen gilt die oben erwalinte Vorschrift, 
daB mindestens zwei Drittel der Versichertenvertreter 

Alteste sein miissen und ein Drittel unter gewissen Voraus-' 
setzungen aus ehemaligen Knappschaftsmitgliedern ent
nommen werden kann, auch fiir die Organe des Reichs-

i vgl. fur PreuBen Gesetz uber AufsichtsrSte der Berggewerkschaften 
vom 24. Mai 1923 (Nr. 33 Pr. GS.).



720

/

G lu c k a u f Nr. 30

knappschaftsvereins. Jeder Bezirksverein entsendet min- 
destens einen Vertreter von jeder Seite in die Hauptver- 

sammlung, kein Bezirksverein darf mehr ais die Halfte 
a l ler  Vertreter haben, im iibrigen bestimmt die Satzung, 
auf wie viele Versicherte je ein Vertreter von jeder Seite 
zu- entsenden ist.

Fiir die Obergangszeit wird die Durchfuhrung der ge- 

schilderten Organisation zunachst einem durch den Reiclis- 
prasidenten ernannten Reichskommissar iibertragen, der aus 

den zu wahlenden Vertretern der bisherigen Knappschafts- 
vereine sowie aus Vertretern der beteiligten Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerverbande eine Grundungsversammlung 
einberuft1. Diese erlaBt die erste Satzung des Reichsknapp- 

schaftsvereins und wahlt nach den Grundsatzen der Verhalt- 
niswahl fiir ihn einen vorlaufigeri Vorstand, der nunmehr an 

Stelle desabtretenden Reichskommissarsdie MaBnahmen zur 
weitern Durchfuhrung des Gesetzes trifft und die Geschafte 

des Reichsknappschaftsvereins bis zur Wahl des Vorstandes 
ausderHauptversammlungfuhrt(Art.2 —7 desEinfiihrungs- 

gesetzes). Die bisherigen Knappschaftsvereine bleiben bis 
zuihrerZusammenlegungzu den neuen Bezirksknappschafts- 

vereinen, langstens bis zum 31. Dezember 1924, bestehen 
und fiihren dereń Geschafte im Auftrage und nach den An- 

weisungen des Reichsknappschaffsvereins ais dessen órtliche 
Verwaltungsstellen. Sie treten zu einer vorlaufigen Bezirks- 

versammlung zusammen, die einen vorlaufigen Bezirks- 
vorstand wahlt und iiber die weitern MaBnahmen fiir die 

Bildung des endgiiltigen Bezirksknappschaftsvereins be- 

schlieBt (ErlaB der Sondervorschriften, Festsetzung des 
Tilgungsbeitrages fiir den Bezirksverein auf Grund der fiir 

die einzelnen Vereine aufzustellenden versicherungs- 
technischen Abgleichungen, u.a.m.). Der vor!aufige Bezirks- 
vorstand hat die Wahlen der Knappschafts- und Angestellten- 
altesten vorzubereiten (vgl. Art. 8 ff., 31 und 32 des Ein- 
f iihrun gsgesetzes).

Die Zustandigkeit der einzelnen Organe der Ver- 
sicherungstrager ist, im allgemeinen in Anlehnung an den 

bisherigen Rechtszustand, durch das Gesetz in der Weise 

geregelt, daB die Haupt- oder die Bezirksversammlung alle 
diejenigen Aufgaben hat, die ihrer Natur oder Wichtigkeit 

nach nicht vom Vorstand erledigt werden kónnen (vgl. 
hierzu die §§ 116, 125, 137 und 141).

_ Die Satzung kann bestimmen, daB die Besorgung 

laufender Geschafte sowohl des Vorstandes des Reiehs- 
knappschaftsvereins ais auch des Bezirksvorstandes einem 

oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes oder Bezirks- 
vorstandes oder leitenden Angestellten der Verwaltung iiber
tragen wird,

Die Ausschiisse der Bezirksvorstande werden paritatisch 

zusammengesetzt und getrennt fiir Arbeiter und Angestellte 
nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl gewahlt.

In die Geschaftsfiihrung des Reichsknappschaftsvereins 

und der Bezirksvereine ist mindestens je ein Vertrauens- 

mann der Versicherten zu iibernehmen, dessen Wahl durch 
den Vorstand auf Grund von VorschIagslisten der beteiligten 

Arbeitnehmerverbande erfolgt, die mindestens drei Namen 
enthalten mussen (§§ 121 und 143).

U m f a n g  und  G e g e n s t a n d  der Vers icherung .

Das Gesetz unterwirft samtliche mannlicheri und weib- 
lichen Arbeitnehmer (Arbeiter sowie technische und kauf- 

mannische Angestellte), die in knappschaftlichen Betrieben 
gegen Entgelt beschaftigt sind, der Versicherung (§ 1). 

Wahrend aber der bisherige Rechtszustand (vgl. § 1 des 
PreuB. Knappschaftsgesetzes) alle dem Berggesetz und der 

bergbehórdlicheti Aufsicht unterliegenden Bergwerke, Auf- 
bereitungsanstalten, Salinen und zugehorigen Betriebs- 

anstalten dem Knappschaftszwange unterwarf, versteht das 
Reichsgesetz unter »knappschaftlichen Betrieben« alle die

jenigen, »in denen Mineralien oder-ahnliche Stoffe berg- 
mannisch gewonnen werden« (§ 2, Abs. l). Es kommt 

hiernach nicht mehr darauf an, ob ein Minerał 
rechtlich dem Bergregal oder der Bergbaufreiheit oder 
dem Verfiigungsrecht des Grundeigentiimers unterliegt, 

sondern entscheidend ist lediglich das tatsachliche Merk- 

mal, ob das Minerał oder der ahnliche Stoff »berg- 
mannisch«, d. h. nach bergtechnischen Regeln gewonnen 

wird. Zweifel, die nach dieser Richtung entstehen, 

entscheidet endgiiltłg und bindend der Reichsarbeits- 
minister nach Anhórung der zustandigen obersten Landes- 

behórde, des Reichsknappschaftsvereins und der be
teiligten wirtschaftlichen Vereinigungen von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern. Beziiglich der Aufbereitungsanstalten 

und zugehorigen Betriebsanstalten wird gleichfalls der bis

herige Rechtszustand verlassen; das Reichsgesetz bestimmt 
in dieser Beziehung, daB ais knappschaftliche Betriebe 

auch »Betriebsanstalten oder Gewerbsanlagen anzusehen 
sind, die ais Nebenbetriebe eines knappschaftlichen Be- 

triebes mit diesem raumlich und betrieblich zusammen- 

hangen« (§ 2, Abs. 2). Es kommt also auch hier nicht 
mehr auf die bergbehórdliche Zustandigkeit, die Unter- 

scheidung zwischen chemischer und mechanischer Auf
bereitung an, sondern lediglich auf die raumliche und 

betriebliche Verbindung mit dem Hauptbetrieb, so daB 
z. B., wenn diese letztere Voraussetzung gegeben ist, Teer- 

destillationen, Ammoniakfabriken usw. nunmehr ohne 
weiteres dem Knappschaftszwang unterliegen. Hiitten, 

Salinen und nicht unterirdisch .gefiihrte Betriebe der In

dustrie der Steine und Erden sind an sich keine knapp
schaftlichen Betriebe, sie kónnen aber ais Nebenbetriebe 

bei vorhandenem raumlichen und betrieblichen Zusammen- 

hang mit dem knappschaftlichen Hauptbetrieb unter den 
Knappschaftszwang fallen. Die bestehenden selbstan- 
d ig e n  Hiitten, Salinen und sonstigen Betriebsanstalten 

oder Gewerbsanlagen, die hiernach an sich aus der 

knappschaftlichen Versicherung ausscheiden wurden, 
kónnen auf gemeinschaftlichen Antrag des Arbeitgebers 

und der Mehrheit der Arbeitnehmer, der innerhalb einer 
vom Reichskommissar festzusetzenden Frist1 bei diesem 

zu stellen ist, die knappschaftliche Versicherung fortsetzen. 
Wird der Antrag innerhalb dieser Frist nicht gestelit, 

scheiden also diese Betriebe aus der knappschaftlichen 

Versicherung aus, so kónnen ihre bisherigen Pensrons- 
kassenmitglieder Mitglieder des Reichsknappschaftsvereins 

mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die Arbeit
nehmer knappschaftlicher Betriebe werden. Die bisherigen

1 vgl. die diesbezugliche Bckannimachung des inzwischen ernannten 
■: Reichskommissars zur Durchfuhrung; des Reichsknappschaftsgesetzes^ vom 
17. Juli 1923 in Nr, 166 des Deutschen Reichsanzeigers vom 19. Juli 1923.

1 Diese Frist ist auf den 15. August 1923 festgesetzt (vgl. Bekanntmachung 
des Reichskommissars vom 16. Juli 1923 in Nr. 166 des Deutschen Reichs
anzeigers vom 19. Juli 1923).
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Knappschaftsvereine, die n u r fiir die ausscheidenden 
Betriebe besteiien, werden aufgelost, ihr Vermogen gelił, 
soweit es zur Deckung laufender Leistungen erforderlich 

ist, auf den Reiclisknappschaftsverein iiber und wird im 

iibrigen zum Besten der Arbeitnehmer des ausscheidenden 
Werkes durch den Arbeitgeber unter Mi|bestimmung durch 

den Betriebsrat verwendet (vgI.Art. 17-21 desEinfuhrungs- 
gesetzes).

Gewerbsanlagen schlieBlich, die ohne raumlichen 

Zusammenhang mit knappschaftlichen Betrieben ver- 
waltungsmaBig und betrieblich zusainimenhangen, konnen 

mit Genehmigung des Reichsknappschaftsvereins auf ge- 
meinschaftlichen Antrag der berechtigten Arbeitgeber und 

der Mghrheit der berechtigten Arbeitnehmer in den Reichs- 
knappschaftsverein aufgenommen werden, wenn zwischen 

den Betriebsanlagen ein regelniaBiger Wechsel des gro Bern 
Teils der Arbeitnehmerschaft stattfindet (§ 2, Abs. 4). Mit 
dieser Vorschrift wird namentlich den Bediirfnissen des 

Braunkohlenbergbaus Rechnung getragen.

Wenn Arbeitnehmer bei Syndikaten (wie z. B. in 
Niederschlesien), Hauptverwaltungen und ahnlichen berg- 
baulichen Verwaltungsstellen bisher bereits versichert sind, 
so bleiben sie in der knappschaftlichen Versicherung 

(Art.' 22 des Einfuhrungsgesetzes).
Den Gegenstand der knappschaftljchen Versicherung 

bilden: 1. Die aus der Pensionskasse des Reichsknapp- 
schaftsvereins zu gewahrenden sogenannten knappschaft- 

lichen Leistungen im engern Sinne, und zwar Invaliden- 
pension im Falle der Berufsunfahigkeit und knappschaftliche 
Hinterbliebenenfursorge(Pflichtleistungen) sowie freiwillige 

Leistungen. 2. Die Leistungen der Arbeiterversicherung 
(Kranken-, lnvaliden- und Hinterbliebenenversicherung) mit 

Ausnahme der ausschlieBlich den Unternehmern zur Last 

fallenden Unfallversicherung. 3. Die Leistungen der An- 

gestelltenversicherung.
Die zu 2 und 3 genannten Leistungen sind vom 

Gesetz im einzelnen nicht besonders geregelt, vielmehr 
wird ihretwegen im wesentlichen auf die entsprechenden 
Vorschriften der Reichsversicherungsordnung und des 

Versicherungsgesetzes fiir Angestellte verwiesen, die iiber- 
notnmen werden.

Die Leistungen der Krankenversicherung werden 

selbstandig durch die Bezirksknappschaftsvereine im Auf- 
trage desReichsknappschaftsvereins gewahrt und von ihnen 

im einzelnen durch »Sondervorschriften« festgesetzt,ebenso 
wie die Verwaltung des Krankenkassenverni5gens wie 

auch die Festsetzung der Beitrage zur Zustandigkeit der 

Bezirksvereine oder der etwa gebildeten »besondern 
Krankenkassen« gehórt1. Hierdurch wird aber, wie bereits 

ausgefuhrt wurde, nicht etwa die Rechtsfahigkeit der 
Bezirksvereine begriindet, sondern diese handeln lediglich 

im Auftrage und unter Aufsicht des Reichsknappschafts- 
vereins ais dessen ortliche Geschaftsstellen (§§ 11 ff.). 
Ais Leistungen sind die im zweiten Buch der Reichs- 
versicherungsordnung vorgeschriebenen Regelleistungen 

(Krańkenhilfe, Wochenhilfe, Sterbegeld, Familienhilfe) zu 
gewahren. Mehrleistungen sind nach naherer Bestimmung 
der Sondervorschriften in dem in der RVO. vorgesehenen 
Umfang zulassig. Um auch diejenigen Versiclierten in

‘ Fur die Festsetzung von Beitragen (zur Krankenkasse) ist die Ge- 
nehmigung des Reichsknappschaftsvereins erforderlich (§ 91, Abs. 2 des Gesetzes).

die Familienhilfe einzubeziehen, dereń Familienangehórige 
auBerhalb der Vereinsbezirke an Orten wohnen, fur die 
ein Vertragsverhaltnis mit Arzten oder Apothekern nicht 

besteht, ist bestimmt, dafi hier die Allgemeine Ortskranken- 
kasse des Wohnorts einzuspringen hat, wclche die in den 
Sondervorschriften vorgesehencn Leistungen gegen Er- 

stattung der Kosten gewahrt. Dabei gelten drei Achtel 
des Ortslohnes fiir mannliche Erwachsene iiber 21 Jahre 

am Sitz der Ortskrankenkasse ais Ersatz fiir die Kosten 
der Krankenpflege.

Die Leistungen der Invaliden- und Hinterbliebenen- 

versiclierung werden nach derReichsversicherungsordnung 
durch den Reichsknappschaftsverein gewahrt, der kraft 
Gesetzes eine »Sonderanstalt« im Sinne der §§ 1360 ff. 

RVO. bildet (§§ 67 ff.). Die bisher ais Sonderanstalten 
zugelassenen Knappschaftsvereine (Allgemeiner Knapp- 
schaftsverein in Bochum, Saarbriicker Knappschaftsverein), 
die Norddeutsche Knappschaftspensionskasse in Halle und 

die Allgemeine Knappschaftspensionskasse fiir Sachsen 
hóren mit dem 1.Januar 1924 ais Sonde ran s ta l t e n  
zu besteiien auf und gehen insoweit in dem Reichsknapp- 

schaftsverein auf (Art. 39 ff. des Einfuhrungsgesetzes)1. 
Erwalmt sei hier, daB auBer den in den §§ 1237—1239 
RVO. bezeichneten Personen auch die Empfanger einer 
Invalidenpension aus der Pensionskasse des Reichsknapp- 

schaftsvereins auf ihren Antrag von der Versicherungs- 
pflicht in der lnvalidenversicherung befreit werden.

Die Leistungen der Angestelltenversicherung knapp- 
schaftlich nicht berechtigter Mitglieder, d. h. solcher, die 

den Erfordernissen der Satzung uber Gesundheit nicht 
geniigen, werden gleichfalls vom Reichsknappschaftsverein 
nach den Vorschriften des Versicherungsgesetzes fiir An
gestellte gewahrt, der aber hier nicht, wie dies bisher bei 
einer Reihe von Knappschaftsvereinen, z. B. beim Bochumer 

Verein, der Fali war, ais Ersatzkasse der Angestelltenver- 
sicherung auftritt, sondern ais selbstandiger Versicherungs- 

trager der Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte vóllig 
gleichsteht (§§ 71 und 74). Die bisherigen knappschaft
lichen Ersatzkassen hóren mit dem 1. Januar 1924 ais 

solche zu bestehen auf, ihre Rechte und Verbindlichkeiten 
gehen auf den Reichsknappschaftsverein iiber.

Selbstandig neben diese reichsgesetzliche Sozialver- 
sicheruńg (nach dem Angestelltenversicherungsgeseiz) tritt 
fiir diejenigen versicherungspflichtigen Angestellten, die 
den satzungsmafiigen Erfordernissen iiber Gesundheit 

geniigen, die knappschaftliche Pensionsversicherung, auf 
Grund dereń, ebenso wie bei den Arbeitern, die sogenannten 
knappschaftlichen Leistungen (Iimliden-, Witwenpension, 

Waisengeld und Begrabnisbeihilfe) gewahrt werden. Zu 
bemerken ist, daB aufier den in den §§9 ,  10 und lOa 
des Angestelltenversicherungsgesetzes (in der Fassung des 

Gesetzes vom 10. November 1922, RGBI. I, S. 849 ff.) 
Genannten die Empfanger einer [nvalidenpension aus 
der Pensionskasse des Reichsknappschaftsvereins ver- 
sicherungsfrei sind. Arbeiter, die nach ihrer Invalidisierung 

noch eine Angestelltentatigkeit aufnehmen, konnen also 
nicht Mitglieder der Angestelltenabteilung der Pensions

kasse werden.

• Die Norddeutsche Knappschaftspensionskasse bleibt zunachst noch ais 
Abwicklungsstelle und ortliche Verwaltungsstelle des Reichsknappschafts- 
vereins bestehen und verfallt spatestens am 31. Dezember 1932 der Auflósung 
(Art. 40 des Einfuhrungsgesetzes).
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Die zu 1. genannten Leistungen der Pensionsver- 
sicherung der Arbeiter und Angestellten, die eigentlichen 

knappschaf t l ichen  Leistungen, sind im Gesetz im 
Gegensatz zu den iibrigen Leistungen im einzelnen ein

gehend geregelt (§§ 19—66). Sie zerfallen in die Pflicht- 
leistungen und die freiwilligen Leistungen. Erstere werden 

vom Reichsknappschaftsverein durch Vermittlung der 
Pensionskassen der Bezirksvereine gewahrt. Letztere werden 

von den Bezirksvereinen auf Grund der von der Satzung 
aufgestellten allgemeinen Richtlinien nach naherer Be

stimmung der Sondervorschriften selbstandig (aber im 

Auftrage des Reichsknappscliaftsvereins) festgesetzt und 
getragen. Hierunter fallen beispielsweise freie Kur und 
Arznei fiir Knappschaftsinvaliden und ihre Angehorigen 

sowie die Gewahrung von Heilverfaliren zur Abwendung 
drohender Berufsunfahigkeit (§§ 39 ff. und 42 ff.). Die 

ais derartige freiwillige Leistung aus der Pensionskasse 
zustehende Krankenpflege wird den Berechtigten, die an 

Orten wohnen, fiir die kein Vertragsverhaltnis mit Arzten 

oder Apothekern besteht, auf Erfordern des Bezirksknapp- 
schaftsvereins von der Allgemeinen Ortskrankenkasse des 
Wohnortes gegen Erstattung der aufgewendeten Kosten 

gewahrt (§ 41).

Zu den Pflichtleistungen gehort in erster Linie die 
luvalidenpension, die im Falle der dauernden Berufs

unfahigkeit und ais Krankenrente bei voriibergehender, 
d. h. langer ais 26 Wochen oder nach Wegfall des 

Krankengeldes noch fortdauernder Berufsunfahigkeit fur 
dereń weitere Dauer gewahrt wird.

Eine wesentliche Neuerung ist die Einfiihrung der 

»Alterspension«, die in gleicher Hohe wie die Invaliden- 
pension dann gewahrt wird, wenn der Antragsteller das 

50. Lebensjahr volIendet, 25 Dienstjahre zuriickgelegt, 

wahrend dieser Zeit mindestens 15 Jahre wesentliche berg- 
mannische Arbeiten verrichtet hat und keine gleichwertige 

Lohnarbeit mehr verrichtet. Letztere liegt dann vor, wenn 
die Arbeit nach der Entlóhnung der hochstgelohnten 

Arbeit entspricht, die der Berechtigte wahrend seiner 

Dienstzeit nicht nur voriibergehend verrichtet hat.

Die Hohe der Invalidenpension tiemifit sich lediglich 

nach monatlichen Steigerungssatzen dergestalt, daB der 
Betrag der im Einzelfall zu gewahrenden Pension gleich 

der Summę der e rd ie n te n  Steigerungssatze ist. Diese 
Vorschrift entspricht dem bisherigen Rechtszustand beim 
Allgemeinen Knappschaftsverein in Bochum. Durch die 

Satzung werden je nach der Lohnhóhe fiir die Arbeiter- 

abteilung drei Mitgliederklassen gebildet; fiir jede dieser 
Klassen wird ein einheitlicher Steigerungssatz, getrennt 

fiir mannliche und weibliche Mitglieder, festgesetzt. Inner
halb des Bezirksvereins mussen aber in der Arbeiterabtei- 

lung im allgemeinen samtliche Mitglieder desselben Ge- 
schlechts derselben Mitgliedsklasse angehóren; Ausnahmen 
sind nur mit Zustimmung des Reichsknappschaftsvereins 

und nur dann zulassig, wenn der Bezirksverein verschie- 

dene Arten knappschaftlicher Betriebe umfaBt; Arbeiter 
desselben Betriebes mussen aber auch hier samtlich der 
gleichen Klasse zugeteilt werden.

In der Angestelltenabteilung der Pensionskasse werden 

durch die Satzung Gehaltsklassen in Anlehnung an die 

Yorschriften des Angestelltenversicherungsgesetzes ge

bildet, und fiir jede Gehaltsklasse wird ein einheitlicher 
Steigerungssatz festgesetzt.

Ais »Ersatztatsachen« (fiir die Steigerungssatze ohne 

Entriclitung von Beitragen angereclmet werden), werden 
Krankheits- sowie Militar- und Kriegsdienstzeiten zuge- 

lassen, letztere fiir die Zeiten vor dem 31. Dezember 1923, 
soweit sie nach den bisherigen Landesgesetzen oder 

Satzungsvorschriften zulassig waren (§§ 29 und 30 des 

Gesetzes, Art. 29 des Einfiihrungsgesetzes).

Neben der festen lnvalidenpension wird eine je nach 

der Wirtschaftslage veranderliche »Teuerungszulage« ge
wahrt, die durch die Satzung nach dem Dienstalter'abzu- 

stufen ist. Sie ist nach den Lohn- und Gehaltsverhaltnissen 

innerhalb des einzelnen Bezirksknappschaftsvereins zu 
bemessen, und zwar wird fiir Arbeiter der Hauerdurch- 
schnittslohn, fiir Angestellte das Dmchschnittsgehalt eines 

revierfiihrenden Steigers zugrundegelegt. Invalidenpension 

und Teuerungszulagen mussen bei 25jahriger Dienstzeit 

mindestens 40 °/o der Durchschnittsbetrage des Hauer- 
lohns oder Reviersteigergehalts erreichen. Auslandern im 
Auslande wird dieTeuerungszulage nicht gewahrt. Ebenso 
wie zurInvalidenpension tritt dieTeuerungszulage auch zur 

Witwenpension und zum Waisengeld. Da die Teuerungs- 

zulage eine knappschaftliche Leistung ist, auf die ein Rechts- 
anspruch besteht, so ist sie auf die vom Reiche nach dem 

Sozialrentner-Notstandsgesetz zu gewahrenden Notstands- 
unterstutzungen anzurechnen.

Das seinerzeit vielumstrittene und durch die preu- 

Bische Knappschaftsnovelle vom 19.Juni 1906 beseitigte 
Kindergeld lebender lnvaliden wird fiir Kinder unter

18 Jahren (wozu auch uneheliche Kinder gehoren, wenn die 
Vaterschaft des lnvaliden festgestellt ist) wieder eingefiihrt, 

und zwar ais gesetzliche Pflichtleistung.

Witwenpension.Waisengeld und Begrabnisbeihilfe sind, 
entsprechend dem bisherigen Rechtszustand, durch die Sat
zung in Flundertteilen der lnvalidenpension zu bemessen; 
die beiden letztgenannten Leistungen konnen auch in 

festen Satzen gewahrt werden. Im Falle der Wieder- 
verheiratung wird die Witwe mit dem dreifachen Jahres- 

betrag ihrer Pension abgefunden. Verzichtet sie hierauf, 

so leben ihre Anspriiche unter bestimmten,von der Satzung 
festzusetzenden Bedingungen beim Tode des neuen Ehe- 

mannes wieder auf. Das Waisengeld wird bis zurVoll- 

endung des 18., bei Unfahigkeit des Kindes, sich infolge 
kórperlicher oder geistiger Gebrechen selbst zu unter- 
halten, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewahrt.

Die vorstehenden Pensionskassenleistungen sind an die 
Zuriicklegung einer Wartezeit von 36 Monaten gebunden. 
Die Berechtigung zur Zahlung von Anerkennungsgebiihren 

zur Erhaltung des Rechtes auf Wiederaufnahme und auf 

Anrechnung der bis zum AusscKeiden erdienten Steige- 
rungsbetrage ist nicht an die Erfiillung der Wartezeit 

gekniipft. Die Anwartschaft erlischt, wenn der aus der 
knappschaftlichen Beschaftigung Ausgeschiedene die An- 

erkennungsgebiihr innerhalb Jahresfrist nicht zahlt; tritt er 

in einem solchen Falle spater wieder ais Mitglied ein, so 
leben seine friihern Pensionskassenanspruche nach sechs- 

monatiger Mitgliedschaft wieder auf.

Was die Zugehórigkeit zur Pensionsversicherung be- 

trifft, so erfaBt diese ais Pflichtversicherung kraft Gesetzes
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sowohl die Arbeiter ais auch die Angestellten, falls sie 
beim Reichsknappschaftsverein gegen Krankheit versichert 

sind und den satzungsmaBigen Erfordernissen iiber Ge- 

sundheit geniigen; die untere und obere Altersgrenze sind 
fallen gelassen worden. Soweit die Art der Tatigkeit in 
Frage komnit, ist fiir die Angestellten das Versicherungs- 

gesetz fiir Angestellte mafigebend (§ 1), fiir die Arbeiter 
die Verrichtung »knappschaftlicher Arbeit«, d. h. einer auf 
die Gewinnung, Verarbeitung und Verwertung von Mine

ralien oder ahnlichen Stoffen gerichteten Tatigkeit fiir die 

Zeitvon mindestens einem Monat. Treten Arbeiter in das 

Angestelltenverhaltnis iiber, so werden sie ohne weiteres 
Mitglieder der Angestelltenabteilung und umgekehrt; er- 

worbene Anwartschaften werden erhalten (§§20 und 21). 

Ebenso werden Angestellte, die ais beitrittsberechtigte oder 
-verpflichtete Mitglieder der Pensionskasse eines ais Ersatz- 
kasse zugelassenen bisherigen Knappschaftsvereines (z. B. 

Bochumer Vereins) angehoren, mit dem 1. Januar 1924 
Mitglieder der Angestelltenabteilung der Pensionskasse 

des Reichsknappschaftsvereins. Das gleiche gilt von An

gestellten aus dem Bezirk eines nicht ais Ersatzkasse zu
gelassenen Knappschaftsvereins, die bisher bei der Reichs- 
versicherungsanstalt fiir Angestellte versichert waren, wenn 

sie nicht bereits berufsunfahig sind (Art. 34 und 35 des 

Einfuhrungsgeselzes).
Was schlieBlich die Beziehungen des Reichsknapp- 

schaftsvereins zu andern Tragern der Reichsversicherung
- ais solcher kommt nur die Berufsgenossenschaft in Be- 
tracht - und zu andern Verpflichteten anlangt, so gelten 

hierfur die entsprechenden Vorschriften des 5. Buches 
der Reichsversicherungsordnung bzw. des 2. Abschnitts, 
Titel 17 des Angestelltenversicherungsgesetzes (§§ 76-82). 

Im einzelnen gilt hier folgendes:
Beim Zusammentreffen von l<rankenversicherung und 

knappschaftlicher Pensionsversicherung werden beide 

Leistungen nebeneinander gewahrt. Dasselbe gilt beim 
Zusammentreffen von lnvalidenrente und Ruhegeld (der 

Angestelltenversicherung) mit den Leistungen der Kranken- 

versicherung.
Beim Zusammentreffen von Leistungen der Kranken- 

versicherung und der Unfallversicherung kann der Reichs- 
knappschaftsverein ais Trager der Krankenversicherung 

nach naherer Vorschrift der §§ 1501 -1508 RVO. ais 
Ersatz die Unfallentschadigung beanspruchen. Er kann die 
Feststellung der Unfallentschadigung selbstandig betreiben 

(§ 1509 RVO.), hat das Recht auf Anrechnung der Unfall
entschadigung'auf seine Leistungen in den Grenzen des 

§ 1510 RVO. und anderseits die in den §§ 1512 — 1514 
enthaltenen > Verpflichtungen gegeniiber dem Trager der 
Unfallversicherung. Weiterhin kommt hier der durch 

§ 38 des Gesetzes zur Erhaltung leistungsfahiger Kranken- 
kassen vom 27. Marz 1923 (RGB1. 1923, S. 225 ff.) neu 

geschaffene Ersatzanspruch der Krankenkassen gegen den 
Trager der Unfallversicherung in Betracht (§§ 1512 a und 
b RVO.).

Beim Zusammentreffen der knappschaftlichen Pensions- 

versicherung und der Invaliden- und Hinterbliebenen- 
versicherung werden die Leistungen der Pensionskasse im 

vollen Umfange neben denjenigen der Invaliden- und 
Hinterbliebenenversicherungskasse gewahrt. Die §§ 1321 

und 1322 RVO. sind durch Art. 51, Ziff. 40 des Einfiih-

rungsgesetzes zum Reichsknappschaftsgesetz entsprechend 
geandert worden.

Beim Zusammentreffen der knappschaftlichen Pensions- 
versicherung und der Unfallversicherung gelangen die 
laufenden Leistungen der Pensionskasse an Knappschafts- 
invaliden, Witwen und Waisen neben der Unfallrente voll 

zur Auszahlung. Die dem entgegenstehenden §§ 1528 

und 1529 RVO. fallen weg (Art. 51, Ziff. 49 des Ein- 
fiihrungsgesetzes).

Beim Zusammentreffen der lnvaliden- und Hinter- 
bliebenenversicherung mit der Unfallversicherung gelten 

die §§ 1518—1526 RVO. Es wird nur der die Unfallrente 
iibersteigende Betrag der Invaliden- oder Hinterbliebenen- 

rente gezahlt.
Beim Zusammentreffen der Angestelltenversicherung 

mit der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung sowie 

der Unfallversicherung wird das Ruhegeld unverkiirzt aus- 

gezahlt. Die §§ 73 und 74 des AngesteIItenversicherungs- 
gesetzes sind durch Buchst. A, Art. I, Ziff. 25 des Ge
setzes vom 10. November 1922 (RGB1. 1922, S. 849 ff.) 
auBer Kraft gesetzt. Fiir die »Wanderversicherten« gelten 
die §§ 24 a und 55 a des Angestelltenversicherungsgesetzes 
und die §§ 1254 a und 1290 a RVO. (vgl. A, Art. I, Ziff. 13 
und 19, sowie B, Art. I, Ziff. 11 und 24 des Gesetzes vom 
10. November 1922).

Versorgungsgebuhrnisse auf Grund des Reichsversor- 
gungsgesetzes vom 12. Mai 1920 durfen auf Leistungen 
des Reichsknappschaftsvereins nicht angerechnet werden.

Fiir das Verhaltnis des Reichsknappschaftsvereins zu 
den Gemeinden und Armenverbanden gelten die §§ 1527, 

1531, 1536-1543 RVO. sowie die §§81-88,90,91 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes.

In den §§ 79—82 des Gesetzes ist schlieBlich klar- 
gestellt, welcher Versicherungstrager fiir die Feststellung 
der Leistungen zustandig ist. Ais Grundsatz gilt, dafi der 
Reichsknappschaftsverein die Leistungen festsetzt, wenn an 

ihn zuletzt Beitrage entrichtet wurden.

A u f b r i n g u n g  und  V e r w a l t u n g  der Mittel .

Be i t rage ,  Vermógen .

Die Mittel fiir die Versicherung werden zu gleichen 
Teilen durch die Arbeitgeber und die Versicherten auf- 
gebracht. Sie werden nach naherer Vorschrift der Satzung 
des Reichsknappschaftsvereins und der Sondervorscliriften 

von den Bezirksknappschaftsvereinen oder (fiir die Kranken- 
versicherung) von den besondern Krankenkassen namens 

und im Auftrage des Reichsknappschaftsvereins erhoben, 
und zwar nach voIlen Kalendermonaten. Die Versicherten 
sind verpflichtet, sich ihre Beitrage bei den Lohn- oder 
Gehaltszahlungen einbehalten zu lassen; zur Vermeidung 

von Harten ist hier die Bestimmung getroffen, dafi den 
Versicherten, die nicht wahrend des ganzen Monats be- 

schaftigt gewesen sind, mindestens drei Viertel des Lohnes 
von Abziigen freibleiben mussen. Die Festsetzung der 
Beitrage erfolgt entweder in Bruchteilen des Arbeits- 

lohnes, Gehaltes oder Grundlohnes, oder in festen Satzen, 
und zwar fiir die Krankenkasse durch die Bezirksknapp- 
schaftsvereine oder die besondern Krankenkassen, fiir die 
Pensionskasse durch den Reichsknappschaftsverein. Die 

Festsetzung der Beitrage fiir die Krankenkasse bedarf der 

Genehmigung des Reichsknappschaftsvereins.
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Was die Hohe der Beitrage zur Pensionskasse anlangt, 
so tritt hier insofern eine wesentliche Anderung ein, ais 

fiir die Beurteilung der dauernden Erfiillbarkeit der 
Pensionskassenleistungen nicht mehr wie bisher das 

Kapitaldeckungsverfahren, sondern das »Ainvartschafts- 
deckungsverfahren« (Pramiendurchschnittsverfahren) maB- 

gebend ist. Wahrend nach dem erstgenannten Verfahren 
durch die Beitrage lediglich ein Kapitał aufzubringen war, 

das ausreichte, um aus seinen Zinsen und durch seine 
allmahliche Aufzehrung die im Laufe der Beitragszeit neu 

b e w i l l i g t e n  Pensionen bis żu ihrem Wegfall dauernd 
zu entrichten, werden bei dem Anwartschaftsdeckungs- 

verfahren die Beitrage so hoch bemessen, daB durch das 
aufgebrachte Kapitał nicht nur die neu entstehenden 
Pensionen, sondern auch die durch die jeweiligen Bei- 

tragszahlungen entstehenden Anwartschaften auf die 

spater zu bewilligenden Pensionskassenleistungen gedeckt 
werden. Bei diesem Verfahren, das iibrigensfiir dielnvaliden- 

und Hinterbliebenenversicherung sowie fur die Ange- 
stelltenversicherung gleichfalls gesetzlich vorgeschriebeu 

ist, werden die Beitrage bei gleichen Leistungen in dauernd 
gleichbleibenderHóhe bemessen, wahrend sie beim Kapital- 

deckungsverfahren zwar zunachst niedriger festgesetzt 
werden, allmahlich aber steigen, bis sie im Beharrungs- 

zustande, besonders bei etwaiger riicklaufiger Entwicklung, 
die nach dem Anwartschaftsdeckungsverfahren zu er- 

hebenden Beitrage erheblich iibersteigen werden. Um die 
durch die hiernach zu erhebenden Beitrage fiir den Bergbau 

erwachsende Belastung ertraglicher zu gestalten, ist die 
bewegliche und abbaufahige Teuerungszulage eingefiihrt, 

fiir welche die Mittel nach dem Umlageverfahren, d. h. in 

der Weise aufgebracht werden, daB lediglich die fiir einen 
gewissen Zeitraum erwachsenden Ausgaben an Teuerungs- 
zulagen auf die Beitragspflichtigen umgelegt werden. Das 
Nahere bestimmt die Satzung; die, wie zu erwarten ist, 
die sogenannten Stammrenten (Anwartschaftsdeckung) 

niedrig und die Teuerungszulagen(Unilage) hoch bemessen 

wird, um die aus den ersteren sich ergeben de Belastung 
in ertraglichen Grenzen zu halten.

Zu den nach den vorstehenden Grundsatzen zu be- 

rechnenden Pensionskassenbeitragen treten noch die fiir 
jeden Bezirksknappschaftsverein besonders zu berechnenden 

und getrennt zu verwaltenden Beitragszuschlage fiir die 
sogenannten freiwilligen Leistungen einschlieBlich desHeil- 

verfahrens (§ 39 ff.) sowie zur Deckung des aus der Uber- 
nahmebilanz sich etwa ergebenden Fehlbetrages (Artikel 31 

des Einfiihrungsgesetzes). Diese letztgenannte Bilanz wird 

auf den 31. Dezember 1923 fiir jeden derzu einem Bezirks- 
knappschaftsverein zusammengelegten Einzelvereine nach 

dem Kapitaldeckungsverfahren aufgestellt, zwecks Fest- 
stellung, ob das vorhandene Vermógen zur Deckung der 
laufenden Leistungen an die vorhandenen Pensions- 

empfanger ausreicht; hierbei ist die aus der Versorgung der 
Hinterbliebenen der vorhandenen Knappschaftsinvaliden 

entstehende Last mit zu beriicksichtigen. Ergibt die Bilanz 
einen UberschuB, so bleibt dieser dem Bezirksverein zu 

freier Verfiigung gemaB § 109, Abs. 2 des Gesetzes.
Die Beitrage sind durch die Bezirksvereine getrennt 

fiir die Arbeiter- und fiir die Angestelltenabteilung zu 

buchen, wie auch im ubrigen die Rechnungsfuhrung ge

trennt fiir die verscłiiedenen Zweige der Yersicherung

vorzunehmen ist. Die Verwaltung des Vermógens des 

Reichsknappschaftsvereins wird durch die Satzung geregelt, 

jedoch mit der MaBgabe, daB das Vermogen der Kranken- 
kasse sowie der fiir die freiwilligen Leistungen bestimmte 

Vermogensteil der Pensionskasse durcli die Bezirksknapp- 
schaftsvereine oder die besondere Krankenkasse im Auf

trage des Reichsknappschaftsvereins selbstandig verwaltet 
wird. Die Anlegung des Vermógens hat nach den Vor- 

schriften der Reichsversicherungsordnung auf Grund 
naherer Bestimmung der Satzung zu erfolgen!.

Feststel luńg und Auszah lung  der Leistungen.

Die Feststelluńg der Leistungen des Reichsknapp- 

schaftsvereins erfolgt au f A n t r a g 2 durch die Bezirks- 
knappschaftsvereine oder die besondern Krankenkassen, 

und zwar in der Regel durch dereń Verwaltung; nur wenn 

bei Anspriichen auf Leistungen der Krankenkasse sowie 
auf Bewilligung oder Wegfall von Invalidenpension die 

Verwaltung und der Berechtigte nicht einig sind, ent- 
scheidet der paritatisch aus Arbeitgebervertretern und 

Altesten zusammengesetzte AusschuB (GeschaftsausschuB). 
Gegen den Bescheid der Verwaltung kann binnen einem 

Monat nach dessen Bekanntgabe die Entscheidung des 
Ausschusses angerufen werden, gegen dessen Bescheid

— auch dann, wenn er erstmalig bei Streit iiber Kranken- 

kassenleistungen oder iiber die Invalidenpension ergeht - 
binnen einem Monat nach seiner Zustellung die Berufung 

beim Knappschaftsoberversicherungsamtgegeben ist. Gegen 
die Urteile des letztern ist die Revision bei dem besonders ge- 

bildeten Knappschaftssenat desReichsversicherungsamtszu- 
iassig, dessen Vorsitzender vom Reichsprasidenten ernannt 

wird3. Die beim Knappschaftssenat ais Beisitzer zuzu- 
ziehenden Angehórigen knappschaftlicher Betriebe werden 
von den Arbeitgebervertretern und Versichertenvertretern 

im Vorstand des Reichsknappschaftsvereins in getrennter 
Wahl nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl gewahlt.

Die Feststelluńg der Leistungen der Invalidenversiche- 

rung und der Angestelltenversicherung erfolgt nach den 

Vorschriften der Reichsversicherungsordnung oder des 

Angestelltenversicherungsgesetzes mit der MaBgabe, daB 
die Vorbereitung und Begutachtung der Antrage(§§ 1617 Ff. 
RVO., §§ 233 ff. des Gesetzes vom 10. November 1922 

[RGB1. S. 849 ff.]) durch den GeschaftsausschuB (§ 143 des 

Gesetzes), die Feststelluńg der Leistungen (§ 1630 RVO., 
§§ 265 ff. des Gesetzes vom 10. November 1922) durch die 

Verwaltung des Bezirksknappschaftsvereins erfolgt. Die 
Geschafte der hohern Spruch- und BeschluBbehorde 

nehmen die Knappschaftsoberversicherungsamter, die Ge
schafte der obersten Spruch- und BeschluBbehorde der 

Knappschaftssenat beim Reichsversicherungsamt wahr.

Besondere Knappschaftsoberversicherungsamter4 werden 
durch den Reichsarbeitsminister fiir den Bereich eines

1 Vgl. §§ 26 ff* der Reichsversicherungsordnung in der Fassung des 
Gesetzes vom 13.Juli 1923 (ROBI. i, S.635, 640 ff.).

2 Uber die Berechtigung zura Bezuge von Leistungen der Pensionskasse 
kann auch ohne Antrag entschieden werden.

3 Der Senatsprasident soli in der Regel besondere Kenntnisse und Er- 
fahrungen auf dera Gebiete des Bergwesens und der knappschaftlichen yer
sicherung besitzen. 'Bis zum 31. Dezember 1927 kann der Reicharbeitsminister 
im Ruhestand befindliche Reichs- oder Landesbeamte, die besondere Kennt
nisse und Erfahrungen auf dem Gebiete des Bergwesens haben, zu Vorsitzenden 
des Knappschaftssenats bestellen.

4 Zurzeit bestehen fur siimtliche preuBischen Oberbergamter — auBer 
Breslau — Kiiappschaftsober.versicherungs5mtert die den genannten Oberberg- 
amtern angegliedert sind, und denen die Entscheidung in Sachen der Unfall-, 
Inyaliden- und Hinterbliebenenversicherung sowie die schiedsgerichtliche Ent
scheidung der knappschaftlichen Streitigkeiten ubertragen ist.
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oder mehrerer Bezirksknappschaftsvereine nach den Vor- 

scliriftcn der §§ 63 ff. RVO. gebildet. Ihre Kosten tragt 

das Land, in dem der Sitz ist, das sie wiederum 
vom Reichsknappschaftsverein erstattet erhalt (§§ 163 ff.). 
Letzterer erstattet auch dem Reich die Kosten des Knapp- 

schaftssenats beim Reichsversicherimgsamt.

Die Auszahlung der Leistungen, die bisher durch die 

Knappschaftsvereine selbst, z. T. unter Inanspruchnahriie 
der Mithilfe der Werke, erfolgte, kann in Zukunft — mit 
Ausnahme der Krankenkassen- und der einmaligen 

Leistungen - durch die Postanstalt erfolgen, in dereń 

Bezirk der Empfanger wohnt; zu diesem Zweck konnen 
die obersten Postbehorden vom Reichsknappschaftsverein 
einen VorschuB einziehen.

Was schlieBlich die Festsetzung der Sirafen anlangt, 
so erklart das Gesetz hier die einschlagigen Vorschriften 

der Reichsversicherungsordnung (§§ 139 ff., 529 ff. und 
1487 ff.) und des Versicherungsgesetzes fiir Arigestellte 
(§§ 339 ff.) fiir entsprechend anwendbar, mit der MaBgabe, 

daB im allgemeinen, soweit nicht die Gerichte zustandig 
sind, der Vorstand des Reichsknappschaftsvereins oder 

Bezirksknappschaftsvereins oder der besondern Kranken- 
kasse die Strafen verhangt, wogegen die Beschwerde an 

das Knappschaftsoberversicherungsamt und, soweit die 
Strafen vom Reichsknappschaftsverein festgesetzt sind, au 

den Knappschaftssenat beim Reichsversicherungsamt (Be- 
schluBsenat), ais endgiiltig entscheidende Instanzen ge- 

geben ist. Nur bei Verst5Ben gegen die Krankenordnung 

oder die Anordnungen des behandelnden Arztes sind 
nacheinander die Verwaltung, der GeschaftsausschuB und 

das Knappschaftsoberversicherungsamt fiir die Straffest- 
setzung bzw. die Beschwerde dagegen zustandig. Die fest- 
gesetzten Geldstrafen (auBer den gerichtlichen) flieBen der 

Kasse des Bezirksknappschaftsvereins oder der besondern 

Krankenkasse zu (§§ 189 ff.).

Zusan i  men fassun  g.

Die reichsgesetzliche Neuordnung des deutschen 

Knappscliaftswesens, wie sie durch das Reichsknappschafts-

gesetz vom 23. Juni 1923 geschaffen worden ist, wird kurz 
im Zusammenhang besprochen. Nach einem geschicht- 

lichen Uberblick iiber die bisherige Entwicklung der 
Knappschaften in PreuBen und in Deutschland wird be

sonders dieOrganisation und Verfassung des neugebildeten 
Reichsknappschaftsvereins ais nunmehrigen alleinigen 
Tragers der gesamten Versicherung (mit AusschluB der 

Unfallversicherung) der Arbeitnehmer im Bergbau erortert. 
Daran schlieBt sich eine Besprechung des Umfanges und 
Gegenstandes der Versicherung, besonders der im Gesetz 
im einzelnen geregelten Leistungen der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung sowie der Aufbringung und Ver- 
waltung der Mittel (Beifrage, Vermogen). Das Verhaltnis 
der verschiedenartigen Leistungen zueinander sowie die 

Beziehungen der einzelnen Trager der Reichsversicherung 
und sonstigen Verpflichteten zueinander wird dabei be- 

rucksichtigt. Auch die Bestimmungen des Einfuhrungs- 
gesetzes werden an den entsprechenden Steilen des Textes 

mitbesprochen.
Das nunmehr nach langwierigen Verhandlungen und 

unter groBen Schwierigkeiten verabschiedete Reichsknapp- 
schaftsgesetz bildet zunachst nur den Rahmen fiir die 
Reglung der versicherungsrechtlichen Verhaltnisse im 
deutschen Bergbau. Ihn auszufiillen und mit dem not- 

wendigen Inhalt zu versehen, wird Aufgabe der im Ent- 
wurf bereits vor!iegenden Satzung des Reichsknappschafts- 
vereins sowie der Sondervorschriften der Bezirksvereine 

sein. Mogę diese wichtige Aufgabe, die zunachst der 
vom Reichskommissar zu berufenden Griindungsversamm- 
lung bzw. den einstweilen noch bestehenbleibenden bis
herigen Knappschaftsvereinen obliegt, zu einem befriedi- 

genden Ende gefiihrt werden.
Wenn auch das neue Gesetz nicht allen Erwartungen 

und berechtigten Wiinschen gerecht wird, so bildet es 
doch einen wichtigen Markstein in der Geschichte des 
deutschen Berg- und Knappschaftswesens und hat inso- 
fern noch eine besondere Bedeutung zu beanspruchen, 

ais es den ersten Schritt auf dem Wege der Vereinheit- 
lichung der Berggesetzgebung fiir das gesamte Deutsche 

Reich bildet.

Die physioiogischen Orundlagen fiir den Bau von Gastauchgeraten.

Von Dipl.-Ing. M. H a u s m a n n ,  Berlin.

Die Grubenunglucksfalle der letzten Jahre iegen erneut 
die Frage vor, ob die bisherigen Gastauchgerate allen 

Anforderungen geniigen, im besondern, ob die heute noch 
in Gebrauch befindlichen Gerate mit Injektorbetrieb und 
mit Helmatmung dem Rettungsmann auch bei hochster 

Arbeitsleistung eine ausreichende Atmung ermóglichen. 
Die dariiber von der engiischen und amerikanischen Berg- 

werksabteilung der betreffenden Ministerien neuerdings 
angestellten sehr eingehenden Untersuchungen1 vemeinen 
diese Frage.

1 Yandell H e n d e r s o n  und James W . P a u l :  Oxygen minę rescue- 
apparatus and physioiogical effects on users, Departeroent of the Interior, 
Burean of Mines, Washington 1917. First and secónd report of the Mine Rescue 
Apparatus Research Commitee, Department of Scientific and Industrial Research, 
Advisory Council, London 1918 and 1920.

Im folgenden sollen deshalb unter Beriicksichtigung 
der genannten Versuche die physioiogischen Grundlagen 

erortert werden, die fiir den Bau von Gastauchgeraten 

in Frage kommen.
Von der Physiologie des Menschen kommen fiir den 

vorliegenden Zweck Blutkreislauf und Atmung in Betracht.
Die Kreislauforgane, von dereń Tatigkeit in erster 

Linie das Leben abhangt, bestehen aus einem Zentral- 
pumpwerk fiir den Umlauf aller Safte im Korper, dem 

Herzen, und aus einem Róhrennetz, durch dessen einen 

Teil (Arterien) das Biut in den Korper hinausgedriickt 
wird, wahrend es durch den andern Teil (Venen) wieder 
zum Herzen zuriickkehrt. Das Róhrennetz ist aber nicht 

starr, sondern elastisch und kann nach den Untersuchungen
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von H aschroek ,  H u r t h l e  und andern auch unab- 
hangig vom Herzen selbstandig mitarbeiten und dadurch 
dessen Tatigkeit wesentlich unterstiitzen.

Das Blut durchflie!3t beim gesunden Menschen nor- 

malerweise den gesamten Kórper in etwa 23 sek, also 
(bei 16 Atemzugen in 1 min) bei jedem Atemzug nicht 
weniger ais etwa ein Sechstel des gesamten Kreislatifes. 
Diese hohe Strómungsgeschwindigkeit des Blutes ist einer
seits erforderlich, damit bei groBen Anstrengungen die 
beteiligten Muskeln schnellstens mit Nahrstoffen, besonders 

mit Sauerstoff, versorgt werden kónnen, und erklart ander- 
seits die Schnelligkeit von Vergiftungserscheinungen. Die 
Zufuhr des fur die Verbrennung der im Blut enthaltenen 

Nahrungsstoffe notwendigen Sauerstoffes von den Lungen 

iiberall dorthin, wo er gebraucht wird, yermitteln dabei 
die im Blut in groBer Zahl vorhandenen Blutkorperchen. 

Ebenso besorgen sie die Befórderung des Verbrennungs- 
erzeugnisses, der Kohlensaure, zu den Lungen. Die Aus- 
wechslung zwischen Sauerstoff und Kohlensaure, der 

sogenannte Gasaustausch, erfolgt dann durch die Atmungs- 

bewegung in den Lungen: der Sauerstoff wird ein-, 
die Kohlensaure ausgeatmet.

Man verg!eicht oft den Sauerstoff mit einer Nahrung 
oder einem Heizstoff, und den Sauerstoffverbrauch des 
Kórpers mit einem Verbrennungsvorgang. In gewissem 
Sinne ist dies richtig. Der Vergleich lafit sich indessen 

nicht sehr weit durchftihren. Der Mensch kann tagelang 

hungern, trotzdem aber imstande sein, betrachtliche Arbeit 

zu leisten, und sich dabei verhaltnismaBig wohl fiihlen. 
Der Sauerstoffbedarf des K5rpers der einen Minutę muB 
aber spatestens wahrend der nachsten Minutę vom Blut 
und den roten Blutkorperchen herbeigeschafft werden, 

und selbst geringer Mangel an Sauerstoff schwacht infolge 

von Gehirnlahmung sofort die Einsicht und das Urteil 
und erzeugt einen Zustand, der jede Fahigkeit verniinftigen 

Handelns aufhebt und die Muskeln lahmt, so daB man

nicht gehen oder stehen kann. Halt dieser Zustand nur 
wenige Minuten an, so kónnen ernste, oft dauernde 

Storungen des Nervensystems und schlieBlich der Tod 

eintreten.
Auch der Vergleich mit dem Verbrennungsvorgang 

lafit sich, wie spater gezeigt wird, nicht weit durchfuhren. 

Er besteht, um zunachst bei dieser VorstelIung zu bleiben, 
in dem standigen Zerfall der Gewebe, die ebenso standig 
durch neue ersetzt werden, und er richtet sich in seinem 

GesamtausmaB nach der Gesamtarbeitsleistung des ganzen 
Kórpers, in seinen EinzelausmaBen nach den Arbeits- 

leistungen der einzelnen Muskeln.
Die folgenden von Doug las,  Haldane,  Hen derson 

und Schneider aufgestellten Zahlentafeln1 zeigen die 

Atmungsverhaltnisse von Bettruhe bis zu hoher Arbeits- 

leistung.
Je mehr ein Muskel beansprucht wird, desto grófier 

sind der Gewebezerfall und die Kohlensaureentwicklung 

in ihm, desto gróBer ist auch der Sauerstoffbedarf. Zur 

Herbeifuhrung des Gasaustausches in den Lungen sind 
ihre feinsten Auslaufer, die Lungenblaschen (AlveoIen), 

mit einer zarten Epithelschicht (Membran) tiberzogen, die 
zwar nicht die Blutfliissigkeit, wohl aber die Blutgase, 

besonders die Kohlensaure, vom Blut zur Lunge und uin- 
gekehrt den Sauerstoff von hier zum Blut durchlafit.

Die Gesamtoberflache der Lungen betragt bei vo!ler 
Einatmung ungefahr 80-00 qm (gegeńiiber einer Kórper- 

oberflache von 2 qm), die Gesamtoberflache der aus 
mikroskopisch kleinen, diinnen, elastischen Scheiben be-, 

stehenden roten Blutkorperchen nicht weniger ais 3200 qm.
Wahrend kórperlicher Anstrengung wachst der Sauer

stoffbedarf des Kórpers und steigert sich bei hóchster 
Arbeitsleistung bis auf etwa das Zehnfache des Normalen. 

In gleichem Mafie erhóht sich ungefahr die Kohlen
saureentwicklung. Fur einzelne besonders angestrengte

1 Physiological observations on Pikes Peak, PhiLTrans. Roy. Soc. London, 
1913, Bd. 203, S. 35.

Z a h l e n t a f e l  1. Atmungsverhaltnisse des Menschen in Abhangigkeit von der Arbeitsleistung

(die Yersuchsperson trug kein Rettungsgerat).

Arbeitsleistung
bei

Anzahl
der

Atemzuge

Durchschnittliche Atemluftmenge 

1 l/min

Sauerstoff-
verbrauch

l/min

co 2-
Abgabe

l/min

<N
OCl
oo

Bettruhe............................................. 16,8 0,457 7,7 0,237 0,197 0,829
Stillstand............................................. 17,1 0,612 10,4 0,328 0,264 0,S04

Marschgeschwindigkeit
km/st
3,219 14,7 1,271 18,6 0,780 0,662 0,849

4,828 16,2 1,530 24,8 1,065 0,922 0,866
6,437 18,2 2,060 37,3 1,595 1,398 0,S76
7,242 18,5 2,524 46,5 2,005 1,788 0,891

8,047 19,5 3,145 60,9 2,543 2,386 0,938

Zahlentafel  2. Atmungsverhaitnisse bei starker Arbeitsleistung (die Yersuchsperson war mit Rettungsgerat ausgerustet).

Kórper-
gewicht

Pfd.

Atemzuge 
in 

1 min

Luftmenge 
je Atemzug

1

Luftmenge

l/min

Sauerstoff in 
Ausatmungs- 

luft
Ol
lo

C O 2 in 
Ausatmungs- 

luft
Ol
lo

Sauerstoff-
verbrauch

i/min

C 0 2-
Abgabe

l/min

C 0 2 : 0 2

131,35 28 2,67 75 17,60 3,30 2,50 2,47 0,980
178,70 27 2,29 62 16,71 4,14 2,11 2,56 0,980
167,63 33 2,33 77 16,98 4,10 3,04 3,15 1,037

136,08 27 2,51 6S 16,24 4,98 3,19 3,38 1,060
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Muskeln kann das Verhaltnis nocli um ein Vielfaches hólier 
sein. Dementsprechend muB sich auch der Blntumlauf 

steigern, um dieser Zu- und Abfuhr von Sauerstoff und 
Kohlensaure zu geniigen, da sonst die Muskeln versagen 

und, wie durch Versuche festgestellt worden ist, anstatt 
Kohlensaure Milchsaure an das Blut abgeben.

Milchsaure. wirkt zwar auf das Atemzentrum genau 
wie Kohlensaure, wird aber nicht so schnell wie diese 
vóm Blut an die Lungen abgegeben. Dies kann zu einer 

Lahmung des Zentrahiervensystems fu h ren und Er- 
schopfung, Betaubung und sogar BewuBtlosigkeit zur 
Folgę haben.

Unter normalen Verhaltnissen und wahrend der Ruhe 

stellt sich, wie H a l dane  und Pr iest ley  1905 durch 
Versuche gezeigt haben, die Atmung - ob schnell oder 

langsam, ob flach oder tief — so ein, daB der Kohlen- 

sauregehalt der Lungenblaschenluft konstant bleibt, und 
zwar betragt er im Durchschnitt beim Menschen un
gefahr 5,6%.

Es ist also nicht der Sauerstoffgehalt, sondern der 
Kohlensauregehalt des Blutes oder der Lungenluft, der 
die Atmung unter normalen Verhaltnissen mit Hilfe jenes 

Gehirnteiles, den man ais Atemzentrum bezeichnet, sehr 

schnell regelt. Gegen einen Mangel an Sauerstoff ist 
dagegen ~ und dies ist fur uns sehr wichtig — das Atem

zentrum der meisten Menschen, was hier beachtet werden 
mufl, verhaltnismaBig unempfindlich, wie sich aus den 
spater angefiihrten Versuchen ergibt. Die Reglung durch 

Kohlensaure erfolgt aber wiederum nur innerhalb ge- 
wisser Grenzen (etwa wie unser Ohr nur auf bestimmte 

Tonreihen anspricht).

Die Gastauchgerate sollen dem Gerattrager das Atmen 
in einem geschlossenen Sauerstoffstromkreise ermoglichen. 
Wie Versuche gezeigt haben, ist die Einatmung von 
reinem Sauerstoff wahrend weniger Stunden ganzlich un- 
bedenklich.

Abgesehen von dem Fali der ]<ohlenoxydvergiftung, 
auf den noch eingegangen wird, nimmt der Korper auch 
bei reiner Sauerstoffatmung nicht mehr ais 5 %  auf; die 

restlichen 95 %  werden wieder ausgeatmet. Dadurch 

unterscheidet sich die Sauerstoffaufnahme des Korpers 
wesentlich von der Verbrennung z. B. eines Holzspanes in 

reinem Sauerstoff. Der Sauerstoffgehalt im Atmungsstrom- 
kreise des Gerates wird im allgemeinen 90 °/o und mehr 
betragen. Er kann aber nach dem Ergebnis der weiter 
unten mitgeteilten Versuche bei schlechten Geraten tief 

sinken, sogar unter die lebensgefahrliche Grenze von 13 °/o.

Da die Luft indes nur 21 %  Sauerstoff enthalt, geht 

wahrend der Atmung in einem Rettungsgerat der Sauer
stoff im Verhaltnis dieses erhohten Teildruckes, also von

21 zu etwa 90%, auch in das Blut in Losung iiber. 

Umgekehrt tritt infolge des fiir den Stickstoff entsprechend 
verminderten Teildruckes der im Blut gelóst gewesene 
Stickstoff in die Lungen zuriick und in das Gerat iiber 

und verbleibt darin, wenn er nicht durch einen gelegent- 

lichen Uberdruck mit herausgespiilt wird.

Beide Feststellungen sind wichtig. Erstens ist die 
haufig noch vorhandene Besorgnis vor der Wirkung reinen 

Sauerstoffs, die viele Rettungsleute dazu verleitet, vor dem 
Anlegen eines Gastauchgerates moglichst viel Luft und

damit Stickstoff einzuatmen und in das Gerat hineinzu- 

nelinien, unbegriindet; zweitens verbleibt auch der hierbei
• mit eingeatmete Stfckstoff, der nicht verbraucht wird, 

móglicherweise lange Zeit im Gerat und vermindert durch 
Verdrangung einer entsprechenden Sauerstoffmenge den 

Wert des Atmungsbeutels. Jedenfalls sollte das ganze 
Gerat vor seiner Anlegung mit Sauerstoff ausgespiilt 
werden und gefiillt sein und der Rettungsmann moglichst 

ausgeatmet haben.

Da der Gerattrager wahrend seines Aufenthaltes in 
vergifteter Luft mit seinem Atmungssystem an den Sauer- 

stoffstromkreis des Gerates gasdicht angeschlossen ist, 
muB dieses diejenigen Vorrichtungen enthalten, die den 
Aufenthalt in frischer Luft ersetzen. Ferner muB es ihm 
gestatten, sein Rettungswerk auszufiihren, d. h. sehr er
hebliche Arbeit zu leisten. Das Gerat hat also sowohl 
fiir eine geniigende Sauerstoffzufuhr ais auch fiir die 

selbsttatige Entfernung der Kohlensaure zu sorgen. Ebenso 
muB die Sauerstoffumlaufmenge im Gerat jederzeit das 
starkste Atembedurfnis befriedigen. Die durch die Kohlen- 

saureabsorption freiwerdende Warme muB bis auf ein 
ertragliches MaB abgefiihrt werden, die Atmungswider- 
stande miissen moglichst klein sein. Sind sie zu groB, so 
konnen ebenso wie durch undichte Stellen auch an den 
Abdichtungsstellen des Gesichtes Luft von auBen und 
damit Kohlenoxyd oder andere Giftgase durch den beim 
Einatmen an einigen Stellen entstehenden Unterdruck an- 

gesaugt werden und das Leben des Mannes gefahrden.

Kohlenoxyd ist das Erzeugnis unvolIstandiger Ver- 
brennung und befindet sich stets in den Rauchschwaden 

von Branden, in der Nahe von Schornsteinen, im Leucht- 
gas, in Bergwerken nach Methan- und Kohlenstaub- 

explosionen. Es ist ein geruchloses Gas mit keinerlei 
die Lungen reizenden Wirkungen, und es scheint physio- 
logisch vollstandig trage und harmlos zu sein, mit der 

einzigen Ausnahme, daB es zu den roten Blutkorperchen, 
die, wie eingangs erwahnt, den Sauerstoff zu den Ver- 
brauchsstellen befordern, eine etwa 250 fach hóhere che

mische Anziehungskraft hat ais Sauerstoff.

Das in die Atmungsluft und damit in die Lunge 
eindringende Kohlenoxyd fallt deshalb iiber die im Blut 
an den Lungenblaschen vorbeiziehenden Blutkorperchen, 
die den Sauerstoff aufnehmen sollen, her und besetzt sie 

250 mai schneller ais der Sauerstoff oder es verdrangt ilin 
daraus. Da die Luft 21 %  Sauerstoff enthalt, wird bereits 

bei 0,1 %  Kohlenoxyd aus der Halfte der roten Blut- 
kórperchen der Sauerstoff durch Kohlenoxyd verdrangt.

Wahrend der Ruhe betragt der Sauerstoffverbrauch 

unserer Gewebe ungefahr ein Drittel der ihm vom Blute 
zugefiihrten Menge, bei korperlicher Anstrengung dagegen 
schon etwa zwei Drittel. Dementsprechend mag unser 

Blut wahrend der Ruhe ungefahr mit einem Drittel Kohlen- 
oxyd beladen sein, ohne daB wir es merken. Sobald 
wir uns jedoch zu korperlicher Arbeit anschicken, geniigt 

der freigebliebene Teil der roten Blutkorperchen nicht 
mehr, um den gesteigerten Bedarf an Sauerstoff herbei- 
zuschaffen. Die Folgę ist ein śchnelles Zusammenbrechen. 

Ist mehr ais die Halfte der roten Blutkorperchen mit 
Kohlenoxyd belegt, so kann der Zusammenbruch schon 
wahrend der Ruhe erfolgen. Bei langerer Dauer dieses
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Zustandes konnen die sehr empfindlichen Nervenzellen 

des Gehirns durch den fortgesetzten Mangel an Sauer
stoff verletzt werden, was BewuBtlosigkeit hervorzurufen 
vermag.

KohIenoxydvergiftung erkennt man leicht an der kirsch- 
roten Gesichtsfarbe des Verungliickten. Die geringe 

Menge von 0,4 - 0,61 Koh!enoxyd genugt, um den Menschen 
bewuBtlos zu machen, In einer Luft, die, wie es bei 

Koh!enstaubexplosionen vorkommt, 2 - 5 %  Kohlenoxyd 
enthalt, werden schon wahrend der ersten wenigen Ateni- 
ziige die gesamten roten Blutkorperchen des Blutes vorn 

Kohlenoxyd in Beschlag genommen; der,Tod kann sofort 
eintreten. Wenn die schadliche Wirkung des Kohlen- 

oxyds darin besteht, da.fi es den Sauerstoff aus dem Biute 

verdrangt, so folgt daraus, daB ungeniigende Sauerstoff- 
zufuhr oder Mangel an Sauerstoff im Atmungsstromkreise 
dieselben Erscheinungen hervorrufen muB wie das Ein- 

atmen von Kohlenoxyd. Dies ist in der Tat der Fali. 
Die Erscheinungen ahrieln in vieler Hinsicht aber auch 

denen der Alkoholvergiftungen. Die grofite Gefahr un- 
geniigender Sauerstoffzufuhr liegt darin, daB das MaB 

an Vorsicht und Urteilsfahigkeit schnell abnimmt. AuBer
dem ist meistens die Atmung zuerst so wenig beein- 
trachtigt, daB man ungewarnt bleibt, bis man plotzlich zu 

schwanken beginnt und hilflos zusammenbricht. Folgende 

Versuche von H e n d e r so n  und P a u l 1 zeigen die Wir- 
kungen ungeniigender Sauerstoffzufuhr.

A. D ie  W i r k u n g  u n z u r e i c h e n d e r  S a u e r s t o f f 

z u f u h r  z e i g e n d e V e r su c h e .

1. Aus- u nd  E i n a t m u n g  in e inem  40 1 Luft  

ę n t h a l t e n d en  g e s c h lo s s ene n  Beute l  bei Ruhe. 
Die ausgeatmete Kohlensaure wurde durcli eine Kali- 

patrone aufgefangen, so daB man nur die Wirkungen 

der allmahlichen Abnahme des Sauerstoffgehaltes beob- 
achten konnte. Der Versuch dauerte 18 min. Zu keiner 

Zeit war bei der Versuchsperson, einem jungen Mannę, 

an der Atmung, was sowohl Tiefe ais auch Schnellig- 

keit anbelangte, etwas zu bemerken, auch sonst nichts, 
bis der Sauerstoffgehalt unter die kritische Grenze von 
13 %  fiel. Nach 12 min wurden die Lippen blau, die 
Hande fingen an zu zittern, so daB sie unfahig waren, 

irgend etwas zu halten. Wahrend der letzten 3 oder 4 min 
wurde der Mann aufgeregt, schlug mit den Handen um 

sich und versuchte zu sprechen. Obgleich auf der Hdhe 

des Z u s a m m e n b r u c h s ,  wunschte er nicht, daB der 
Versuch unterbrochen wiirde, da er sich seiner eigenen 

Lage nicht bewuBt war, wie man es oft bei Leuten be- 
obachtet, bei denen ungeniigende Sauerstoffzufuhr oder 

KohIenoxydvergiftung vorliegt, wenn sie ein Rettungsgerat 
tragen. Es kam ihm kein Unbehagen zum Bewufitsein, 

sondern er handelte und fuhlte wie unter dem EinfluB 
des Alkohols, Ais man ihm das Mundstiick aus dem 
Munde nahm, tat er einige Atemziige und schien fiir 

einige Sekunden bewuBtlos zu sein. Er war auch hinter- 
her fiir kurze Zeit unfahig, zu stehen oder zu gehen, und 

muBte gefiihrt werden. Am nachsten Tage fuhlte er sich, 

ais ob er betaubt gewesen ware; jede Bewegung war 
mit empfindlichem Kopfschmerz verbunden. Nach zwei 
Tagen war diese Wirkung vollstandig voruber. Analysen

1 a. a. O.

ergaben, daB die Luft des Versuchsbeutels 2 min vor 

Beendigung des Versuches 7;55 %  Sauerstoff und 0,16 % 
Kohlensaure und bei Beendigung des Versuches 6,1 % 

Sauerstoff und 1,54 °/o Kohlensaure enthielt.
2. Ein- und  A u s a tm u n g  in e inen  g e s c h l o s 

senen Behi i l ter  w a h re n d  der Arbe i t .  Ein junger 
Mann wurde auf ein ortfestes Fahrrad gesetzt und die 

Kohlensaure wieder absorbiert. VerabredungsgemaB sollte 

der Beutel bei Beginn des Versuches mit reinem Sauer
stoff gefiillt sein, versehentlich wurde er indes nur mit Luft 
gefullt. Nach ein paar Minuten kraftiger Anstrengung auf 
dem Fahrrad war der Sauerstoffgehalt im Beutel schon 
soweit gesunken, daB der jungę Mann, der keinerlei 

Ahnung von dem lrrtum hatte, plotzlich das BewuBtsein 
verlor, voni Fahrrad stiirzte und sich in Krampfen wand. 

In der frischen Luft erholte er sich nach einigen Minuten 
wieder und fuhlte nur einen leichten Kopfschmerz. Er 

hatte keinerlei Erinnerung an das, was vorgefallen war.
3. Ein- und  A u s a t m u n g  in e inen  g e s c h l o s 

senen Beh i i l te r  bei Ruhe. Die Versuchsperson, 
ein junger Mann, war gewarnt worden, den Versuch zu 

weit zu treiben; da er jedoch nicht fuhlte, daB irgend 
etwas bedenklich sei, setzte er den Versuch fort, bis seine 

Lippen blau wurden und seine Hande sich krampften. 
Ais man ihn ersuchte, aufzuhóren, behauptete er, daB er 

sich wohl fuhle. Einige Minuten spiiter wurde er ohn- 
machtig und muBte sich fiir einige Stunden hinlegen. 

Wahrend der ersten Stunde wurde er von ausgesprochenen 

Atembeschwerden (Cheyne-Stocksches Atmen1) und zeit- 
weise von BewuBtlosigkeit befallen; darauf folgten heftige 

Kopfschmerzen.
Im Zusammenhang mit diesen Versuchen mogen drei 

gleichfalls von H e n d e r s o n  und Pau l  verzeichnete 

kennzeichnende Falle aus der Praxis erwahnt werden.
Ein Rettungsmann, der im Begriffe war, einem ver- 

ungluckten Kameraden zu Hilfe zu eilen, vergaB, das 

Sauerstoffventil zu offnen, und brach wenige Schritte nach 
Betreten des Stolleneinganges bewuBtlos zusammen. In 

frischer Luft erholte er sich sofort wieder und konnte 
sich, nachdem er das Sauerstoffventil angedreht hatte, 

wieder am Rettungswerk beteiligen.
Ein Mann vergaB, vor Betreten einer Rauchkammer 

das Sauerstoffvcntil zu offnen, und fiel bewuBtlos nieder, 

An die frische Luft gebracht und von seinem Geriit be- 
freit, blieb er noch 3 min lang betaubt. Nach Wieder- 
erlangung des BewuBtseins hatte er keinerlei Erinnerung 

an das, was vorgefaIlen war.
Der Fuhrer einer Rettungskolonne hatte bei Aufbruch 

zu einer Ubung vergessen, das Sauerstoffventil zu offnen, 
und fiel, noch im Freien, nach ungefahr 30- 40 Schritten 

bewuBtlos nieder. Die Gefahr war ihm wahrend dieser 

Zeit nicht soweit zum BewuBtsein gekommen, daB er 
wenigstens seine Hand zur Nase gehoben und den Nasen- 

verschluB abgerissen hatte, um frische Luft einatmen zu 
konnen.

Die hier angefuhrten Versuche und praktischen Falle 
erklaren manche oft unbegreiflichen Ungliicksfalle. Die 
gróBte Gefahr einer Kohlenoxydvergiftung oder der ihr 
gleichwertigen Sauerstoffentziehung liegt also darin, daB

1 Mit Langen Aterapausen, nach denen die Atmung in ganz kleinen, rasch 
groBer werdenden Atemzugen wieder einsetzt und sich bis zu ganz tiefen, 
angestrengstesten Atemzugen stelgert, um dann langsam wieder abzunehmen.
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der Gerattrager vdllig ungewarnt bleibt und sich wohl 
gar wie ein Betrunkener wohl fiihlt, bis er uberraschend 
zusamnienbricht.

Neben der Móglichkeit einer ungeniigenden Sauer- 
stoffzufuhr oder der Einatmung von KohIenoxyd durch 

Undichtigkeiten des Gerates besteht die Gefahr darin, 
daB die Fortschaffung der ausgeatmeten Kohlensaure un- 

genijgend ist, sei es, daB die Absorptionsfahigkeit der 
Kalipatrone nicht ausreicht, sei es, daB der Umlauf an 

einzelnen Stellen des Atmungsstromkreises (z. B. bei Helm- 
atmung im Heim infolge des groBen toten Raumes) 

schlecht ist und die aus diesen Stellen des Atmungsstrom
kreises eingeatmete Luft infolgedessen zu viel Kohlen- 

saure entlialt.

Mit der Steigerung des Kohlensauregehaltes der 
Einatmungsluft tritt hochgradige Atembeklemmung mit 
Schwindel und Ohrensausen ein; das BewuBtsein 

schwindet, der Blutdruck steigt. Geht die Steigerung 

weiter, so stellen sich Lahmungen ein; die Atemziige 
werden langsamer und trager, der Blutdruck vermindert’ 
sich, die Temperatur sinkt, sclilieBlich tritt der Tod ein. 

Zu hoher Kohlensauregehalt der Einatmungsluft kann 
infolge der dadurch erheblich erhóhten Atmungsbewegung 
bei Geraten mit begrenzter Sauerstoffzufuhr auch Sauer- 

stoffmangel zur Folgę haben. Sauerstoffmangel und 
Kohlensaureiiberladung kónnen sich also wechselseitig 
bedingen.

Ein Mann, der ganz ruhig sitzt, kann bis zu 3 % 

Kohlensaure einatmen, ohne daB er etwas von Atemnot

(Herzklopfen) merkl. Bei genauer Messung sieht man 

jedoch, daB sich die Atmungsluftmenge betrachtlich ver- 
groBert hat. Will man bei 3 °/o Kohlensauregehalt Arbeit 

verrichtęn, so fiihlt man sich stark gehemmt, und die 
Atmung wird stark erschwert. Bei mehr ais 5 °/o ist 
keine betrachtliche Arbeitsleistung mehr moglich. Die 

ganze Kraft erschópft sich in der Aufrechterhaltung der 
Atmung. Ein Kohlensauregehalt von mehr ais 8 °/o in der 
Einatmungsluft erzeugt neben hochster Atemnot stechende 

Kopfschmerzen, Benommenheit und Unfahigkeit, klar zu 
sehen. Obgleich die unmittelbare Lebensgefahr bei hohem 
Kohlensauregehalt nicht so groB ist wie bei Sauerstoff

mangel und sieli die Nachwirkungen bei ersterm in soviel 
Minuten verlieren wie sie bei letzterni Stunden dauern, 

ist doch die unmittelbare Vergiftung und Schwachung 
des Urteils in beiden Fallen fast die gleiche.

Der Kohlensauregehalt der Einatmungsluft im Gerat 
sollte nicht iiber l°/o steigen, wenn moglich unter xh  °/o 
gehalten werden. Praktische Erfahrungen haben gezeigt, 

daB bei zu hohem Kohlensauregehalt der Einatmungs

luft die Brustmuskeln und die sogenannten Atmungshilfs- 
muskeln infolge Reizung des Atemzentrums durch die 
Kohlensaure besonders stark beansprucht zu sein scheinen. 

Der Gerattrager ist leicht geneigt, dies auf die Beengung 
durch das Gerat zuriickzufuhren und keine Gefahr zu 
argwohnen. Kommt eine solche Beengung durch das 
Geriit in Wirklichkeit noch hinzu, so ist die Bedriingnis 

natiirlich um so gro Ber. (SchluB f.)

Geschaftsbericht des Rheinischen Braunkohlen-Syndikats, Koln, 

iiber das Geschaftsjahr 1922/23.
(im Auszuge.)

Bis zur Ruhrbesetzung hatte die rheinische Braunkohlen- 

industrie die in den voraufgegangenen Jahren genommene 

Entwicklung fortsetzen kónnen. Alsdann bereiteten die sich 

taglich verscharfenden OewaltmaBnahmen, namentlich die fast 

ganzliche Einstelluug des Bahn- und Schiffsversandes, dem 

Fortbetrieb der Gruben immer gróBere Schwierigkeiten, so 
dafi am Schlusse des Berichtsjahres (31. Mrirz 1923) nur noch 

das Kóiner Gebiet ais Absatzgebiet ubrig blieb.
Die Entwicklung der Braunkoh l enfórderung  und der 

PreBkohlenherstellung zeigt seit dem letzten Vorkriegsjahr 

folgendes Bild:

Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung von Roh-und PreB-Braunkohle.

Jahr Rohbraunkohle
t

PreBkohle
t

1913/14 21 183 990 5 941 763
1914 15 18 898 088 5 208 569
1915/16 21 642 845 5 797 473
1916/17 23 628 210 5 876 368

1917/18 25 350 068 5 995 114

1918/19 25 704 250 5 965 784
191920 .25 225 831 5 759 624
1920,'21 32 102 291 7014317
1921/22 34 776 470 7 543 445

1922/23 36 996 004 7 549819

Hiernach hat das verflossetie Geschaftsjahr eine Steigerung 

der Rohkohlenfórderung um 6,38 % und der Brikettherstellung 

um 0,08 °/0 zu verzeichnen. Diese Steigerung ist lediglich ein

Ergebnis der ersten zehn Monate, die gegeniiber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahres in der Braunkohlenfórderung ein 

Mehr von 11,46%, in der PreBkohlenherstellung von 1,92 °/0 

aufzuweisen haben, wahrend in den letzten zwei Monaten in

folge der Ruhrbesetzung ein Riickgang der Fórderung um 

17,20 %, der PreBkohlengewinnung um 9,17 °/0 gegeniiber dem 

gleichen Zeitraum des Vorjahres zu verzeichnen ist. Vergleicht 

man das Ergebnis des verflossenen Geschaftsjahres mit den 

Vorkriegsziffern, so ergibt sich eine Hebung der Braunkohlen

fórderung um 74,64 0/„, der PreBkohlenherstellung um 27,06 V

Da durch die erhebliche Abgabeverpflichtung auf Grund 
des Friedensvertrages der Mangel an Brennstoffen im lnlande 

anhielt. glaubte die Regierung, die zwangsweise Bewirt- 

schaftung der Brennstoffe auch im vergangenen Jahre bei- 
behalten zu mussen. In der Verteilung der im rheinischen 

Braunkohlenbezirk gewonnenen Brennstoffe trat infolgedessen 

keine Anderung ein; der Reichskohlenkommissar bzw. die 

Amtliche Kohlenverteilungsstelle fiir das besetzte westliche 

Gebiet in Koln setzten bis zum Einmarsch in das Ruhrgebiet 

ihre Tatigkeit auf Grand der mit der Rheinlandkommission 

vereinbarten Richtlinien fort. Verschiedene seitdem von der 

Rheinlandkommission herausgegebene »Ordonnanzen« hatten 

auch fur die Brennstoffwirtschaft des altbesetzten Gebiets sehr 

nachteilige Folgen.
Die Nachfrage nach Rohbraunkohle war wahrend des 

ganzen Jahres bis in die Zeit der Ruhrbesetzung unvermindert 

stark. infolgedessen hat der A b s a t z ,  wie Zahlentafel 2 zeigt,
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auch im vergangenen Jahr wieder eine nennenswerte Steige
rung erfahren.

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz an Rohbraunkohle.

Jahr Absatz 

1000 t

+
gegen das
Vorjahr

°/lo

Jahr
Absatz 

1000 t

+
gegen das
Vorjahr

°/#0

1913/14 1 658 24,23 1918/19 6148 8,64
1914/15 1 S04 8,85 1919/20 6226 1,26
1915/16 2 594 43,76 1920/21 9 269 48,87
1916/17 4 237 63,32 1921/22 10214 10,20
1917/18 5 659 33,58 1922/23 12 345 20,87

Der Mehrabsatz gegen das Vorjahr belauft sich danach 

auf 20,S7 % ; bezogen auf das letzte Vorkriegsjahr hat der Absatz 

eine Steigerung um 644,70 °/o aufzuweisen. Nimmt man die 
letzten beiden Monate des verflossenen Oeschaftsjahres aus 

dem Gesamtergebnis heraus, so stellt sich der Mehrabsatz in 

den ersten zehn Monaten gegeniiber der gleichen Zeit des 

Vorjahres auf 28361441 oder 34,92 °/0. Bald nach der Ruhr- 

besetzung ging der Rohbraunkohlenabsatz infolge niangelnder 

Beforderungsmóglichkeit ganz erheblich zuriick, der Bahnver- 
sand z. B. um 70—S0 °/0. Der Absatz an die im Bereich der 

Gruben gelegenen Elektrizitatswerke und industrielien Betriebe 
blieb zunachst noch in unverminderter Starkę bestehen; erst 

gegen Ende des Geschaftsjahres trat durch das Abflauen der 
gewerblichen Tatigkeit im besetzten Gebiet ein Riickgang im 

Absatz auch an diese Abnehmer ein.

Der Vertrieb der Rohbraunkohle lag zum weitaus groBten 

Teil auf Grund langfristiger Vertrage zwischen Gruben und 

Verbrauchern in den Handen der Werke. Die durch das 

Syndikat vertriebenen Mengen beliefen sich im abgelaufenen 

Geschaftsjahr auf nur 586642 t gegeniiber einer Menge von 

462236 t im Vorjahre, was immerhin einer Steigerung von 

26,91 % gleichkommt. Der Anteil des Syndikats am Gesamt- 

rohkohlenvertrieb betrug demnach nur 4,75 %.

Der PreBkohlenabsatz war bis zur Besetzung des Ruhr- 
bezirks unvermindert stark; auch in diesem Jahr konnten die 

Anforderungen der Industrie und des Hausbrandes nur zum 

Teil befriedigt werden.

Die Lieferungen von Unionbriketten auf Grund des 

Friedensvertrages an die Verbandsmachte entsprachen an- 

nahernd denen des vorhergehenden Jahres, jedoch wurde durch 

Verhandlungen wenigstens erreicht, daB die monatlichen An

forderungen sich gleichmaBiger gestalteten.

Durch den Einmarsch in das Ruhrgebiet wurde, wie be
reits erwahnt, auch der Absatz an PreBkohle schwer getroffen. 

Nicht nur wurde ab Ende Januar der Versand in das unbe- 

setzte Gebiet verhindert und konnte ferner ein groBer Teil des 

besetzten Gebietes infolge Stillegung von Eisenbahn und 

Schiffahrt nicht erreicht werden, sondern auch der Absatz nach 

den noch erreichbaren Gebieten wurde von Tag zu Tag ge

ringer. Besonders war im Hausbrandgeschaft ein Riickgang 

bemerkbar, der in der warmen Witterung der Monate Februar 

und Marz sowie in der Erwartung einer Preisermafiigung 

seine Ursache hatte. An manchen Tagen des Monats Marz 

konnten nur 30—40% der normalen Herstellung abgiesetzt 

werden, so daB der Lagerbestand am Ende des genannten 

Monats auf 250563 t angewachsen war.

Welche Folgen die Unterbindung der Lieferungen be

sonders in den Randgebieten fur spater haben wird, ist heute 

noch gar nicht abzusehen. Um den infolge der franzosischen 

Ruhrpolitik von ihren gewohnten Brennstoffzufuhren von Ruhr 

und Rhein abgeschnittenen Gebieten zu helfen, wurde vom 

Reichskohlenkomtnissar die Lieferung von mitteldeutscher und 

ostelbischer PreBbraunkohle in diese notleidenden Gebiete 
angeordnet.

Der Versand nach der Schweiz und nach Holland hielt 

sich ungefahr im Rahmen der vorjahrigen Lieferungen. Nach 

Osterreich kamen auch im vergangenen Jahre nur geringfiigige 

Mengen zum Versand. Nach den iibrigen neutralen Landern 

wurden die Lieferungen noch nicht wieder aufgenommen.

Der PreBkohlenabsatz des Syndikats vertei!te sich seit 

dem Jahre 1913/14 wie folgt:

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

Jahr Landabsatz
Eisenbahn-

absatz
Schiffs-
versand

Gesamt-
absatz

1000 t % lOOOt % 1000 t «/o 1000 t

1913/14 296 5,68 4265 81,90 647 12,42 5208
1914/15 343 7,30 3583 76,12 780 16,58 4706
1915/16 230 4,05 4575 80,54 875 15,41 5681
1916/17 359 6,33 4331 76,50 972 17,17 5662
1917/18 456 7,87 3972 68,52 1369 23,61 5797
1918/19 601 10,34 3697 63,64 1512 26,02 5810
1919/20 '854 15,66 3363 61,65 1238 22,69 5454
1920/21 585 8,89 4381 66,59 1613 24,52 6579
1921/22 625 8,85 4844 68,57 1595 22,58 7065
1922/23 580 8,53 4522 66,52 1696 24,95 6798

Zum ersten Małe seit einer Reihe von Jahren wickelte 

sich die Befórderung ohne nennenswerte Schwierigkeiten ab. 

Die Wagenstellung der Eisenbahn besserte sich gegen das 

Vorjahr nicht unwesentlich, und zwar wurden im Tagesdurch- 
schnitt der ersten zehn Monate 3653 Wagen^gestellt, gegen 

2949 im Vorjahr, was einer Zunahme um 23,87 % entspricht. 

Auf der andern Seite war der Wasserstand des Rheins wahrend 

des ganzen Berichlsjahres fiir den Schiffsversand auBerordent- 

lich gunstig, so daB trotz der in den Monaten Februar und 

Marz infolge der Ruhrbesetzung erfolgten Einstellung der 

Schiffahrt der Wasserversand um 6,33 °/0 gegeniiber dem Yor

jahr gesteigert werden konnte.
Wie schon in den vorhergehenden Jahren, hat das Syn

dikat auch im Beriehtsjahr wieder in den Sommermonaten Mai 

bis September auf sein„en oberrheinischen Platzen Mannheim 

und Karlsruhe gróBere PreBkohlenmengen gelagert. Diese 

MaBnahme hat sich in fruhern Jahren sehr gut bewahrt, da 
es nur dieser Lagerungspolitik zu verdanken war, daB die 

regelinaBige PreBkohlenzufuhr an die siiddeutschen Ver- 
braucher auch in den Zeiten schlechten Rheinwasserstandes 

sowie mangelhafter Wagenstellung und Verkehrssperren im 

Herbst und Winter gesichert war.
Vom Gesamt-PreBkohlenabsatz gingen im Beriehtsjahr 

42,67 % an die Industrie, der Rest von 57,33 % diente Haus- 

brandzwecken. Die absolute Steigerung der von der Industrie 

verbrauchten Menge gegeniiber dem Vorjahr betrug 5,85%, 

wahrend der Hausbrandverbrauch sich um 9,88% verminderte. 

Die Ursachen dieser Verschiebung im Absatz liegen darin, 

daB infolge der Ereignisse an der Ruhr einerseits die Haus- 

brandlieferungen nach den auBerhalb des Kolner Bezirks ge

legenen Gebieten ganzlich eingestellt werden muBten, ander- 

seits die Industrie im Kolner Gebiet in der ersten Zeit der

Z a h l e n t a f e l  4. Verteilung des PreBkohlenabsatzes 

auf Industrie und Hausbrand.

Jahr Industrie Hausbrand

1000 t °l 1000 t / 0

1913/14 1945 37,34 3263 62,66
1914/15 1601 34,02 3105 65,9S 

62,541915/16 2128 37,46 3553
1916/17 2422 42,78 3240 57,22

1917/18 2501 43,14 3296 56,86
62,641918/19 2171 37,36 3639

1919/20 2204 40,42 3250 59,5S
1920/21 2326 35,36 4253 64,64
1921/22 2740 38,79 4324 61,21
1922/23 2901 42,67 3897 57,33
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Ruhrbesetzung in groBerm Umfange PreBbraunkohle an Stelle 
der ganzlich ausfallenden Steinkohle bezog.

Itn Berichtsjahr sind wieder zahlreiche Betriebe atif die 

Verwendung von Rohbraunkohle und PreBkohle unigestellt 
worden. Die Anderung von Kesselanlagen mit hoher Dampf- 

leistung auf Rohbraunkohle und PreBbraunkohle gab den 

Ingenieuren des Syndikats Oelegenheif, wertvolle Mitarbeit 

beim Durchbilden von Hochleistungsfeuerungen sowie von 

Lager- und Befórderungseinrichtungen fiir diese Brennstoffe 

zu leisten und der Erweiterung ihres Verwendungsgebietes 
wirksam vorzuarbeiten.

Die Vergasung von Rohbraunkohle mit und olmeTeer- 

gewinnung hat in den Hiittenbetrieben der chemischen, der 

Olas- und der Zinkindustrie weitere Fortschritte gemacht. 

Auch in der keramischen Industrie hat das Rohkohlengas 

durch Schaffung einer neuen Ofenbauart Eingang gefunden. 

Von der technischen Abteilung des Syndikats ist ein neuer 

Oaskammerringofen herausgebracht worden, der die Verwen- 

dung von Rohbraunkohlengas bei verhaltnisiiiaBig hohen 
Garbrandtemperaturen und unler Voraussetzungen gestattet, 

die sonst nur bei Einzelófen gegeben sind. Auch am Bau 

neuer Gasringófen hat die Ingenieurabteilung maBgebend 

mitgewirkt. Aus diesen neuen Ofenbauarten werden haupl- 

sachlich die nahe gelegenen Steinzeug- und Falzziegelwerke 

Nutzen ziehen. In den Hiittenfeuerungen ist die Verwendung 

von Braunkohlenstaub aus dem Zustand der Versuche heraus- 

gewachsen. Namhafte Werke der Eisenhiittenindustrie feuern 

heute ihre Schmiede-, Roli-, StoB- und Teniperófen ausschlieB- 

lich mit Staub aus der rheinischen Braunkohle. Der hohe 

Schmelzpunkt der Asche macht die rheinische Braunkohle fiir 

die Verwendung in der Staubfeuerung besonders geeiguet.

Die Versuche mit Staubkohlenfeuerung an Dampfkesseln 

sind nicht in demselben MaBe vorwartsgekomrnen; sie werden 
fortgesetzt.

Die V e r k a u f s p r e i s e  muBten im Berichtsjahr, ent- 

sprechend der Geldentwertung und den dadurch bedingten 

Lohnerhóhungen, nicht weniger ais zwólfmal heraufgesetzt 

werden. Sie erreichten bei der letzten Erhohung am 9. Febr. 1923 

bei PreBkohle 7S700j£/t. In jedem der beiden Monate No- 

vetnber und Februar, in denen eine besonders starkę Geld

entwertung einsetzte, war sogar eine zweimalige Preiserhdhung 

erforderlich. Die Grundlage der Preiserhohungen bildete wie 

bisher die ErhShung der Schichtlóhne, zu denen gemaB den 

stark gestiegenen Materialkosten entsprechende Zuschlage 

traten. Die Verkaufspreise wurden durch den Reichskohlen- 
verband und den groBen AusschuB des Reichskohlenrates 

festgesetzt. Die Entwicklung der Preise im Berichtsjahr zeigt 

nachstehendes Bild. In den Yerkaufspreisen sind 37,7 °/0 an

Zah l en t a f e l  5. Rheinische Braunkohlenpreise.

Zeitpunkt
PreBkohle

JC

Fórder-
kohle
JC

Siebkohle
PreBkohlen-

abrieb
JC

1. 4.1922 451,30 119,70 129 129
20. 4. 1922 555 154,30 163,60 163,60
1. 7.1922 734,70 214,20 223,50 223,50
1. 8. 1922 908 258 267 267
1. 9. 1922 2 357 657 6S1 1 768
6. 10.1922 2 862 786 835 2 146
1. 11.1922 4 589 1273 1322 3 442

16. 11.1922 8192 2 299 2 348 6 144
1. 12.1922 13 320 3 749 3 798 9 963

12. 1.1923 21 850 6 161 6210 16 355
1. 2.1923 43 280 12 268 12317 32 461
9. 2. 1923 78 700 22346 22 395 59 025

Kohlensteuer, Umsatzsteuer, Abgaben fur Bergarbeiterheim- 
statten, BahnanschluBkosten und Handelsnutzen enthalten, so 

daB der den Gruben verbleibende Erlos 62,3 °/0 des Yerkaufs-

preises betragt.

Die NoveIle zum Koh l ens t euergese t z  vom 8. April 1922 

setzte die Giiltigkeitsdauer dieses Gesetzes bis zum 31. Marz 1923 
fest und erhohte die Grundsteuer von 20 auf 40 des Wertes. 

Bereits im vorjahrigen Bericht wurde erwahnt, daB die Kohlen

steuer fiir die Erzeugnisse des rheinischen Reviers mit Wir- 

kung ab 1. April 1922 auf 111,5 °/0 der Grundsteuer festgesetzt 
worden ist. Den fortgesetzten Bemiihungen des Syndikats, 

denen aus dem mitteldeutschen Braunkohlenbezirk starkę 

Widerstande entgegengesetzt wurden, ist es gelungen, daB 

durch Reichsgesetz vom 20. April 1923 mit Wirkung ab 1. April 

1923 der Steuersatz auf 100 % der Grundsteuer ermaBigt 

wurde. Diese ist durch die an demselben Tage wirksam 

gewordene Verordnung vom 1. April 1923 von 40 °/0 auf 30 °/0 

des Wertes herabgesetzt worden.
Die E i senbahn f r ach t en  wurden im Berichtsjahr elfmal 

erhóht, und zwar jeweils um 20— 150 % . Trotzdem hat der 

Reichsverkehrsminister sein Ziel, Einnahme und Ausgabe 

des Eisenbahnhaushalts ins Gleichgewicht zu bringen, nicht 

erreicht, denn von der fortschreitenden Geldentwertung sind 

jedesmal, ganz abgesehen von den auch fiir die Eisenbahn- 

einnahme vernichtenden Folgcn der Ruhrbesetzung, alle Vor- 

anschliige uberholt worden, so daB die Einnahme der 

plótzlich steigenden Ausgabe nicht folgen konnte. Die all

gemeinen Giitertarife erfuhren am 1. Jan. 1923 eine orga- 

nische Umbildung mit Anderung der wagerechten und senk- 

rechten Staffelung; ferner wurde ejne weitere Wagenladungs- 

klasse fur hochwertige Giiter eingefuhrt, dagegen blieb 

der Kohlenausnahmetarif 6 mit seiner am 1. Febr. 1922 ein- 

gefiihrten starken Abstaffelung unverandert. Die absolute 

Steigerung der Kohlenfrachten ist aus folgendem Beispiel fiir 

die Strecke Liblar—Mannheim-Hbf. (246 km) zu ersehen. Fur 

diese Strecke betrug die Fracht fiir 10 t PreBbraunkohle bis 

zum 31.3.1918 61 ; am 31.3.1922 1720^ un dam 31.3.1923

280 40 0 ^ . Demnach betragt die Erhohung gegeniiber der 

Friedensfracht das 4600fache und gegeniiber der Fracht zu 

Beginn des Geschaftsjahres das 162fache. Aus nachstehender 

Gegeniiberstellung ist auch die Wirkung des Staffeltarifs in 
den einzelnen Entfernungen ersichtlich. Die Gegeniiberstellung

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

fur verschiedene Entfernungen.
_____ _ —

Fracht je t Vielfaches der
Entfernung

im Frieden ab 15.2.23
neuen Fracht

satze gegen 1914

km JC ' M (1914- 1)

10 0,90 4 520 5022
50 1,80 8 500 4722

100 2,90 17 500 4655
200 5,10 23 460 4600
300 7,30 33 440 4581
400 9,10 40180 4415
500 10,40 42 520 4088
700 13,30 44 080 3914

zeigt, daB die Frachterhohungen mit wachsender Entfernung 

abnehmen. Die starkę Staffelung des Kohlentarifs und der 

allgemeinen Gutertarife hat denn auch zu einer Abwanderung 

des Verkehrs von der Binnenschiffahrt auf die Eisenbahn 

gefiihrt. Auf diese Verkehrsabwanderung sind die Stockungen 

in den deutschen Seehafen zu Anfang des Berichtsjahres 

zuruckzufiihren. Den Bemiihungen der Schiffahrtsbeteiligten 

ist es nach langwierigen Verhandlungen endlich gelungen, 

einen Ausgleich fur die schadlichen Wirkungen des Staffeltarifs 
im gebrochenen Verkehr durch das grundsatzlicheZugestandnis 

von Umschlagtarifen fiir die oberrheinischen Hafen zu erlangen. 

Eine unter Mitwirkung von Vertretern der Schiffahrt aus- 

gearbeitete Vorlage des Reichsverkehrsministers zur Schaffung 

eines Tarifes fur Kohle ab oberrheinischen Umschlagplatzen 

fand die tZustimmung des Reichseisenbahnrates. Die Ein-
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fuhrung isl zum 1. Mai 1923 beschlossen, jedoch infolge der 

Ereignisse an der Rulir uochmals hinausgeschoben worden. 

Die andern Guter sollen in den Kreis der Wasser-Umschlag- 

tarife ebenfalls eingeschlossen werden; der Reichseisenbahn- 

rat hat die Reichsbahnverwaltung mit der Einbringung einer 

dahingehenden weitern Vorlage beauftragt.

Die Gesamtjahresfórderung der Wes t e r wa l de r  G r uben  

betrug 471 S I5 t; gegenuber dem Vorjalir ist eine Steigerung 

um 15,46 % zu verzeichnen. Von der Fórderung cntfallen auf 

den Verbrauch in den mit den Gruben in Verbindung stehenden 

industriellen Werken einschl. des Werkselbstverbrauchs sowie 

der Deputate 221 645 t. Der Kontingentabsatz hat sich 

gegen das Vorjahr um 30,87 % erhóht und insgesamt 249 617 t 

betragen. Der um 554 t gestiegene Lagerbestand betrug am 

SchluB des Berichtsjahres 2862 t.

Die Nachfrage nach Westerwalder Braunkohle war das 

ganze Jahr hindurch gut. Gegen Ende des Geschaftsjahres 

fand besonders gesiebte Rohkohle guten Absatz, wahrend die 

Nachfrage nach Forderkohle zuriickging, und zwar in einem 

MaBe, daB yerschiedene nicht mit Aufbereitungsanlagen ver- 
sehene Werke den Bau solcher Einrichtungen in Angriff nehmen 

muBten, um den Anforderungen entsprechen zu konnen.

Die Entwicklung der Verkaufspreise fiir Kobie der Gruben 
des Westerwaldes gestaltete sich wie folgt.

Z ah l en t a f e l  7. Westerwalder Braunkohlenpreise.

Zeitpunkt Preis fiir 11 in M Zeitpunkt Preis fiir 1 t in JC

1. 4.22 213,30-527,30 1. 11.22 3 100- 7 200
10. 5.22 220-747,60 16.11.22 5 700-11 500
1. 7.22 450-960 1.12. 22 9 300-17 905
1. 8.22 769-1 279 12. 1.23 15 400-30 000
1. 9.22 1 835-2 795 1. 2.23 33 100-52 280
6. 10. 22 2 300-4 500 9. 2.23 46 000-83 000

Auch bei den hess i schen  G r u be n  haben sich dieFórder- 

ziffern gegeniiber dem Vorjahr erhoht. Bei einer Gesamt- 

fórderung von 402 8251 ergibt sich eine Steigerung gegen das 

Vorjahr um 30,09 “/o- Ais Substanz- und Kesselkohle zur 
Herstellung von PreBkohle und NaBpreBsteinen, einschlieBlich 

des Werkselbstverbrauchs und der Deputate, sowie zur Ver- 

sorgung der mit den Gruben verbundenen industriellen Werke 

wurden insgesamt 328 909 t verwandt. Der Yersand an Kohle

betrug 61 380 t. Der Lagerbestand hat sich um 12 536 t er

hóht und betrug am Ende des Berichtsjahres 19372 t.

An PreBkohle wurden von den hessischen Gruben 32686 t 
hergestellt. Die Gesamtherstellung ist damit um 29,42 % 
gestiegen. Von den PreBkohlenmengen entfallen auf den Selbst- 

verbrauch, einschlieBlich der Deputate und des Verbrauchs 

in den mit den Gruben in Verbindung stehenden industriellen 

Werken, 3636 t. Der Bahn- und Landabsatz erfuhr eine Steige

rung um 36,80 °|0 und betrug insgesamt 29 050 t.

Die Herstellung an NaBpreBsteinen betrug bei 13 090 t 

4,62 “/o mehr ais im Vorjahr. Der Selbstverbrauch einschlieB

lich der Deputate und des Verbrauches der mit den Gruben 

yerbundenen industriellen Werke belief sich auf 8079 t. Auf 

dem Bahn- und Landwege wurden 4381 t abgesetzt. 6301 

waren am SchluB des Jahres auf Lager.

Die von den hessischen Gruben zur Verfiigung gestellten 

Brennstoffe konnten im allgemeinen trotz ihres verhaltnis- 

maBig hohen Preises ohne Schwierigkeiten abgesetzt werden, 
abgesehen von einigen Tausend Tonnen minderwertiger 

Forderkohle, die, soweit sie nicht zur Herstellung von NaB

preBsteinen Verwendung fand, auf Halde genommen werden 

muflte. Die Siebkohle wurde das ganze Jahr hindurch glatt 

abgesetzt, ebenso war der Absatz an PreBkohle gut. Lager- 

bestśinde an PreBkohle waren zu Beginn und am SchluB des 

Berichtsjahres nicht vorhanden. Die Nachfrage nach NaBr 

preBsteinen war auBerordentlich lebhaft und konnte nur zum 

kleinern Teil befriedigt werden.

Die Verkaufspreise der hessischen Gruben stellten sich 

folgendermaBen.

Z a h l e n t a f e l  8. Preise hessischer Braunkohle.

Zeitpunkt Kohle PreBkohle NaBpreBsteine

JC JC JC

1. 4.22 264-681,50 789,70 662,10
1. 5.22 357,90-861,20 1 033,20 933,40
1. 7.22 536- 1 335 1 445 1 375
1. 8.22 698- 1 700 2 045 1 606
1. 9.22 1 440- 3 764 4 328 3 561
6.10. 22 2 496- 6598 7 459 6 187
1. 11.22 4 083- 10422 12 048 8 974

16.11.22 6 384- 18 018 18 950 14S02
1.12.22 9 437- 26 067 28111 22 466

12. 1.23 13 380- 47 430 47 690 35 310
29. 1.23 26 530- 78 550 75 220 61 660
9. 2.23 44 500-124 000 126000 119 100

U M S C H  A U.
Wirtschaftlichkeit verschiedener Besatzverfahren.

Auf dem niederschlesischen Steinkohlenbergwerk ver. 
Gliickhilf-Friedenshoffnung, dessen Floze wegen ihrer groBen 

Festigkeit ausnahmslos durch Schram- und SchieBarbeit ge- 

wonnen werden miissen, sind zur Herabminderung des sehr 

hohen Sprengstoffverbrauches verschiedene Besatzmittel erprobt 

worden. Zuletzt hat man Versuche mit Papierschlauch und Flug- 

aschenbcsatz nach dem Verfahren von Kruskopf in Dortmund 

angestellt und an feuchten Orten die sich bei Wasseraufnahme 

zusammenballende Flugasche durchgebrannten Puderton ersetzt. 

Diese Besatzweise hat sich, wie aus den nachstehenden Betriebs- 

ergebnissen hervorgeht, so gut bewahrt, daB sie allgemein zur 
Einfuhrung gelangt ist.

Die K o s t e n 1 stellen sich bei den einzelnen Verfahren 

wie folgt: 1 Ztr. Letten kostet 270 JC, 1 cbm =  rd. 24,5 Ztr. 

6615 JC; 1 Ztr. Puderton einschlieBlich Fracht 832 JK, 1 cbm =  
rd. 13,4 Ztr. 11 149 i ;  Im  Papierschlauch 124 JC.

1 Den Berechnungen sind die Preise vom Februar 1923 zugrundegelegt.

Bei einer durchschnittlichen Lange des Besatzes von 60 cm 
lassen sich mit 1 cbm Letten rd. S60 SchuB besetzen. Demnach 

kostet unter der Annahme gleicher Fórderstrecken zum Ver- 

brauchsort der Lettenbesatz je SchuB 7,70 JC und der Flug- 

staubbesatz 74,40 JC. Der Puderstaubbesatz fiir 60 cm Schlauch 

wiegt 210 g, wozu noch 25 °/0 Verluste zu rechnen sind, das 

Gesamtgewicht von 263g (190SchuB je Ztr.) kostet also 4,38*#, 

dazu kommen 0,6 m Papierschlauch =  74,40 JC , so daB sich die 
Kosten fiir den Puderstaubbesatz auf 78,78 JC je SchuB belaufen.

Im Monat Februar sind 19845 Kapseln fiir Sicherheits- 
sprengstoff verbraucht und ebensoviel Sprengschiisse abgetan 

worden. Die Kosten fur Besatzmaterial betrugen mithin fur: 

i Schlauch mit Schlauch mit
Flugstaub Puderstaub 

152 806 J t  1 476 46S JC 1 563 389 JC

gegen Lettenbesatz + 1 323 662 + 1 410 5 8 3 ^

Puderstaub gegen Flugstaubbesatz + 86 921 JC
Den Mehrausgaben beim Puder- und Flugstaubbesatz stehen 

folgende V o r t e i 1 e und E r s p a r n i s s e  gegenuber: 1. Bessere
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Sprengwirkung bei gleicher Sprengstoffmenge infolge des in 

der Sprengkammer auftretenden hohern Druckes, der eine Zer- 

storung der umgebenden Gestein- oder Kohlenmasse liervorruft.

2. Vermeidung von Kohlenverlusten durch den- heftigen Schlag.

3. Reibungslose Einfiihrung des Papierschlauches und Ver- 

meidung der beim Feststampfen des Lettenbesat7.es durcli vor- 

zeitiges Losgehen des Schusses zu befiirchtenden Unfalle.
4. Móglichkeit, bei Versagern den bis an den Bohrlocligrund 

rcichenden Papierschlauch herauszuzielien und eine neue Ziind- 

patrone auf die Sprengladung aufzubringen; daher Fortfall des 

gefaliriicheii, von den Bergleuten trotz des Verbotes haufig 

geiibten Ausbohrens des Besatzes bei ScliuBversagern sowie 

Ersparnis der hierftir erforderlichen Zeit und Sprengstoffmenge.

5. Verringerung der Gefahr von Kohlenstaub- und Schlagwetter- 

expfosionen infolge der kleinern Sprengladung und Einhaltung 

der in den Versuchsstrecken ermittelten Sicherheitsgrenze.

6. Erleichterte Anbringung des Besatzes.

Bei den im Dezember 1922 und Anfang Marz 1923 vor- 

genommenen Versuchen ist mit 106,5 Patronen in55 Bohrlochern 

mit Flugstaubbesatz eine Wirkung erzielt worden, die nach den 

genauen Ermittlungen bei Anwendung von Lettenbesatz 137 

Patronen erfordert hatte. Demnach hat man 30,5 Patronen oder 

22,26 "/„ Sprengstoff weniger verbraucht. Nimmt man rd. 20 \ 
an, so wiirde die Ersparnis im Februar bei 5109 kg Verbrauch 

1021,8 kg betragen haben. Da 1 kg Ammoncahuzit 12800*# 

kostet, ergibt sich fiir Februar eine Ersparnis von 13079040*#, 

wovon die Mehrkosten fiir den Papierschlauchbesatz in Hohe 

von 1 323 662 M  abzuziehen sind, so daB noch 11 755 378 *# 

verbleiben.

Ein mit 3 Patronen Ammoncahuzit von je 100 g beladener 

SchuB kostet mit Lettenbesatz3847,70*#, mit Flugstaub 3914,40*# 
und mit Puderstaub 3918,78*#. Berucksichtigt man in den beiden 

letzten Fallen den um 20 °/0 geringern Sprengstoffverbrauch, so 

ergeben sich hierfiir3146,40und3150,78*#, inithin eine Ersparnis 

von 701,30 und 692,00 *# je SchuB.

Die nachstehenden Gegeniiberstellungen geben Betriebs- 

ergebnisse wieder, wobei angenommen ist, daB dem Verbrauch 

einer Sprengkaspel ein SchuB entspricht.

Im Februar sind in einer Betriebsabteilung auf 10262 Zund- 

kaspeln 2787,5 kg Sicherheitssprengstoff verbraucht worden, 

d. h. 0,2761 kg je SchuB, wahrend im Juli, dem letzten Monat, in 

dem ausschlieBlich Lettenbesatz Verwendung fand, auf 10 923 

Kaspeln 3264,5 kg Sprengstoff, mithin auf den SchuB 0,2989 kg 

entfielen. Die Sprengstoffersparnis betrug daher 27,3 g oder 

349,44 *# je SchuB und fiir den ganzen Monat 3 585953 *#. 

Zieht man hiervon die Mehrkosten fiir den Papierschlauchbesatz 

von 66,70 *# je SchuB, also insgesamt 684 475 *# ab, so verbleibt 

eine Ersparnis von 2901478 .#. Die Gegeniiberstellung der 

Monate Februar und Juni ergibt bei einem Minderverbrauch 

an Sprengstoffen von 2714178*# und einer Mehrausgabe fur 

Besatz von 752309*^ eine Ersparnis von 1961 869*#. Vergleicht 
man die Monate Juli und Januar, so erhalt man bei einer 

Sprengstoffersparnis von 2456087 *# und 46390*# hohern 

Besatzkosten einen UberschuB von 1809 697 *#.
Die groBere Wirtschaftlichkeit des Papierschlauchbesatzes 

ist also durch Betriebserfahrungen erwiesen, so daB seine Ein- 

fiihrung empfohlen werden kann.
Dipl.-Ing. L. Eh r l e r ,  Hermsdorf.

Schmiervorrichtungen. Auf verschiedenen Zechen des 

Ruhrbezirks haben sich die nachstehend kurz beschriebenen 

neuern Vorrichtungen‘ im Betriebe bewahrt.
Bei der Fó r de r wag en s chm i e r vo r r i c h t u n g  Sarudor 

wird das zum Schmieren verwandte Fett mit Hilfe von PreB- 

luft durch einen MeBzylinder hindurch in die Lager gedriickt. 

Der MeBzylinder ist so angeordnet, daB bei einem Kolbenhub

1 Hergestellt von Stratmann & Rube in Dortmund.

der einen Radachse und beim entgegengesetzten Kolbenhub 
der andern je eine bestimmte, gleichbleibende Fettmenge 

zugefiihrt wird. Fiir ausreichende Schmierung wird somit 

gesorgt und zugleich ein iibermaBiges Schmieren, ein Hervor- 

quellen des Fettes an den Lagerenden, vermieden. Die Vor- 

riclitung ist leicht und rasch zu handhaben. Sie beansprucht 
kein geiibtes Personal und arbeitet sparsam und sauber.

Der S c h m i e r t o p f  Sarudo ISBt eine schon vor Jahren 

bekannte Bauart, Schmiertopf mit Nadel, wieder aufleben. 
Wahrend jedoch die friihere Anorduung fiir Ólschmierung 

bestitnmt war, ist dieser Schmiertopf fiir Fettschmierung ein- 

gerichtet. Er laBt sich mit Vorteil verwenden und arbeitet 

dort sehr sparsam, wo die Lager richtig bemessen sind, also 

keiner Wartung bediirfen, und die Lufttemperatur nicht zu 

starken Schwankungen unterworfen ist.
Dipl.-Ing. M. K u h l m a n n ,  Essen.

Vorlaufige Amtsfortdauer der Mitglieder des Betriebs- 

ausscliusses bis zur Neuwahl (BeschluB des Oberbergamts 

Dortmund vom 19.'Juni 1923, 11498).

Am 17. Oktober 1922 nahm der Vorsitzende des Betriebs- 
ausschusses der Zeche Z. seine Abkehr. An seine Stelle im 

Betriebsrat trat das nachste Ersatzmitglied seiner Vorschlags- 

liste. Da noch ein anderes Mitglied des Betriebsausschusses 
zuruckzutreten beabsichtigte, wurde die Neuwahl des Betriebs

ausschusses bis zu diesem Riicktritt hinausgeschoben. Die 

Neuwahl fand alsdann am 30. Oktober 1922 statt. Der neu- 

gewahlte BetriebsausschuB trat am 1. Novetnber 1922 sein 

Anit an.
Die vier Mitglieder des friihern Betriebsausschusses ver- 

langten nun fur die Zeit voni 18.—31. Oktober die Aufwands

entschadigung, die nach Ziffer 9 der in der Bezirksgruppe der 

Arbeitsgemeinschaft fiir den rheinisch-westfalischen Bergbau 

vereinbarten Richtlinien zum Betriebsrategesetz vom 1. Sep

tember 1922 den Mitgliedern des Betriebsausschusses zur 

Abgeltung der nach § 36 BRG. voni Arbeitgeber zu tragenden 

Entschadigung zugebilligt worden ist. Die Zechenverwaltung 

hat ihnen die Aufwandsentschadigung verweigert, weil der 

BetriebsausschuB durch das Ausscheiden eines Mitgliedes 

aufgelost gewesen sei und sofort hatte neugewahlt werden 

mussen.
Auf die Beschwerde des Betriebsrates hat der Bergrevier- 

beamte unter dem 10. April 1923 entschieden, daB die 
Zecheiwerwaltung verpflichtet sei, den vier BetriebsausschuB- 

niitgliedern die beanspruchte Aufwandsentschadigung zu zahlen.

Gegen diesen Bescheid hat die Verwaltung des Stein- 
kohlenbergwerks Z. form- und fristgerecht weitere Beschwerde 

eingelegt und um Aufhebung des Bescheides gebeten.
Diese Beschwerde ist ais unbegriindet zuriickgewiesen 

worden.
Unstreitig ist, daB beim Ausscheiden auch nur eines 

Mitgliedes des Betriebsausschusses der ganze BetriebsausschuB 
neugewahlt werden muB. Streitig ist hier, ob die Mitglieder 

des alten Betriebsausschusses so lange im Amte bleiben, bis 

der neue gebildet ist, und ferner, innerhalb welcher Frist die 

Neuwahl des Betriebsausschusses erfolgen muB, In dieser 
Hinsicht fiihrt der angefochtene Bescheid des Bergrevier- 

beamten zutreffend aus, daB die Vorschrift des § 43 BRG., 
wonach bei einer Neuwahl des gesamten Betriebsrates die 

Mitglieder des alten Betriebsrates bis zur Bildung des neuen 

im Amte bleiben, auf den BetriebsausschuB entsprechend an- 

zuwenden sei, weil sonst der Fali eintreten konnte, daB, wenn 
auch in der Regel vielleicht nur fiir ganz kurze Zeit, die 

Arbeitnehmerschaft kein ausfiihrendes Organ ihrer Betriebs- 

vertretung besaBe. Wenn der Beschwerdefiihrer zur Ent- 

kraftigung dieser Ausfiihrungen auf den § 38 BRG. hinweist, 

nach dem «auf die Geschaftsfiihrung des Betriebsausschusses
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die §§  29—37 BRG. entsprechende Anwendung finden«, und 

geltend macht, daB deshalb der § 43 BRG. nicht anzuwenden 

sei, so ist dem entgegenzuhalten, daB das Betriebsrategesetz 

in dem Abschnitt A »Der Betriebsrat (Arbeiterrat und An- 

gestelltenrat)« in der zweiten Unterabteilung unter der Be- 

zeichnung Geschaftsfuhrung<; nur die §§2 6 —38 zusanimenfaBt, 

den § 43 dagegen in der dritten Unterabteilung »Erlósclien 

der Mitgliedschaft« auffuhrt. Daraus ergibt sich aber, wenn 

auch nur auBerlich, daB das Betriebsrategesetz die Vorschrift 

seines § 43 nicht ais Bestimmung uber die Geschaftsfiihrung 

auffaBt, und daB dereń entsprechende Anwendung auf den 

BelriebsausschuB jedenfails durch den § 38 BRG. nicht aus- 

geschlossen worden ist.

Was die weitere Frage anbelangt, innerhalb welcher Frist 

die Neuwahl des Betriebsausschusses erfolgen muB, so ent

halt das Betriebsrategesetz keine Bestimmung, die den Betriebs

rat zur sofortigen Anberaumung der Neuwahl des Betriebs

ausschusses verpflichtet. Anderseits kann die Amtsverlangerung 

des alten Betriebsausschusses nicht bis ins Ungemessene 

gehen. Man wird daher den Standpunkt vertreten miissen, 

daB der Betriebsrat die Neuwahl im ordnungsmaBigen Ge- 

schaftsgange einzuleiten hat, sobald dereń Voraussetzungen 

vorliegen, und daB es ihm tiberlassen ist, den Zeitpunkt der 

Neuwahl nach seinem pflichtmaBigen Ermessen zu bestimmen. 

Beides ist vorliegend der Fali gewesen. Der Vorsitzende 
des Betriebsrates hat, wie vom Bergrevierbeamten festgestellt 

worden ist, alsbald nach dem Riicktritt des bisherigen Vor- 

sitzenden des Betriebsausschusses am 17. Oktober 1922 dem

Betriebsfiihrer der Zeche Z. mitgeteilt, daB der Betriebsrat 
die Neuwahl des Betriebsausschusses vornehmen, diese jedoch 

zur Vermeidung einer alsbaldigen nochmaligen Wahl erst an- 

beraumen wolle, wenn der fiir die ailernachste Zeit bevor- 

stehende Riicktritt eines weitern Mitgliedes des Betriebsaus

schusses erfolgt sei. Da die Neuwahl des Betriebsausschusses 

am 30. Oktober 1922 stattgefunden und der neue Betriebs- 

ausschuB sein Amt am 1. November 1922 angetreten hat, so 

ist unbcdenklich mit dem Vorbescheide anzunehmen, daB die 

Bildung des neuen Betriebsausschusses in angemessener Frist 

erfolgt und deshalb die Amtsverlangerung des alten Betriebs

ausschusses bis dahin zu Recht bestanden hat. Wenn die 

Zechenverwaltung, die danials nicht nur gegen die Unter- 

lassung der sofortigen Neuwahl keine Beschwerde erhoben, 

sondern sich durch ihren Betriebsfiihrer mit dem Aufschub 

der Neuwahl geradezu einverstanden erklart hatte, jetzt den 
Einwand erhebt, daB der alte BetriebsausschuB nach dem

17. Oktober 1922 nicht mehr bestanden habe, so war nach 

alledem dieser Einwand, wenn nicht ais verspatet und deshalb 

jetzt unzulassig, so doch auf jeden Fali ais unbegriindet zuruck- 

zuweisen. Damit ist aber auch der Einwand der Zechen- 

verwa!tung hinfallig geworden, den sie gegen den Einspruch 

der Mitglieder des alten Betriebsausschusses auf Aufwands- 

entschadigung gemafi Ziffer 9 der Richtlinien zum Betriebs

rategesetz vom 1. September 1922 fur die Zeit vom 18.—31. Ok

tober erhoben hat. Hiernach ist die Entscheidung des Berg- 

revierbeamten in allen Punkten gerechtfertigt und die dagegen 

erhobene Beschwerde wie geschehen zuriickgewiesen worden.

W I R  T S C H  A F T L I C H  E  S.
Der deutsche Arbeitsmarkt.

Auf 100 offene Stellen kommen 

raUnnliche j weibliche 
Arbeitsuchende

Arbeitsuchende
insges.

1922
J a n u a r .................... 1S2 97 150
Februar . . . . 171 98 145
M a r z .................... 125 89 113
A p r i l .................... 121 95 113
M a i ......................... 114 94 107
J u n i ......................... 109 91 103
J u l i ......................... 111 97 106
A ugus t.................... 115 99 109
September . . . 129 109 122
Oktober . . . . 144 125 138
November . . . 175 148 165
Dezember . . . 219 155 195

1923
Januar .................... 266' I631 223*
Februar . . . . 321' 163' 2511
M a r z .................... 3401 1501 250' '
A p r i l .................... 3651 1641 2721

* vorlaufige Zahlen.

Nach Mitteilung des Reichsarbeitsblattes sind die Monats- 

berichte der Arbeitsnachweise fur die Monate Januar bis 

April nur liickenhaft eingegangen. Die Meldungen aus 

den besetzten Gebieten fehlen fast ganzlich. Daher ist ein 

Vergleich dieser Angaben mit den friihern Zahlen nicht zu- 

lassigf, wie auch nur mit groBer Vorsicht Schliisse aus ihnen 

auf die Gestaltung der Arbeitsmarktlage zu ziehen sind.

Ankaufspreise der Reichsbank fur Gold seit Beginn 

der Goldankaufspolitik.

In der Zeit vom
2Q-Ji-
Stiick

In der Zeit vom
20 -JC- 
Stiick

1921 31. Juli —6. Aug. . . 2 000
1.-11. Juni .  . . . 260 7.-20. Aug. . . . 2 500

12.-25. 280 21.-27. „ . . . 3 500
26. Jun i-3. Jul i . . . 300 28. Aug.-8. Okt. ■ . 5 000
4.-10. Juli . . . . 310 9.-15. Okt. . . . 6 500

11.-31. Juli . . . . 320 23.-29. „ . . . 10 000
1. Aug. —11. Sept. 340 30. Okt.—5. N ov.. . 13 000

12. —18. Sept. . . . 390 6. Nov.—31. Dez. . 20 000
19. Sept.-2. Okt. . . 450 1923
3.-16. O k t.. . . . 480 1.—7. Jan................. 20 000

17.-23. „ . . . . 540 8.-14. 26 000
24. O k t.- 6. Nov. . . 600 15.-21. „ . . . . 35 000
7.—U. Nov. . . . 720 22. Jan.—4. Febr. . . 70 000

12. Nov.—4. Dez. . . S50 5.—11. Febr. . . . 150000
5.-31. Dez. . . . 720 1 2 .- 1 4 . .................. 140000

1922 15.-18. „ . . . 100 000
1.—20. Jan.................. 720 19. Febr.—6. Mai . . 85 000

21. Jan .—5. Marz . , 780 7.-13. Mai . . . 125 000
6.—20. Marz . . . 850 14.-20. „ . . . . 140 000

21.-26. 950 21.-27. „ . . . . 180000
27. Marz-4. Juni . . 1200 28. M ai—3. Juni . . 200 000
5. —18. Juni . . . . 1100 4.—10. Juni . . . 260000

19.-25. „ . . . . 1250 11.-17. „ . . . 300 000
26. Juni—2. Jul i . . . 1400 18.-24. „ . . . 350 000
3.-9. Juli . . . . 1500 25. Jun i—1. Juli . . 450 000

10.-23. „ . . . . 1700 Ab 2. Juli . . . . 550 000
24.-30. „ . . . . 1900
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Roheisenerzeugung der wichtigsten Lander (metr. t).

Ver.
Staaten

t

GroB
britannien

t

Frank
reich

t

Belgien

t

1913
Oanzes Jahr . . . 31 463 310 10 424 993 5 207 197 2 484 690
Monatsdurchschnitt 2 621 943 868 749 433 933 207 05S

1921
Ganzes Jahr . . . 16 955 970 2 658 292 3 416 953 876 390
Monatsdurchschnitt1 1 412 998 221 524 284 746 73 033

1922
Januar .................... 1 671 352 292 622 311 815 94 210
Februar.................... 1 656 152 304 917 323 093 91 710
Marz......................... 2 068 597 396 056 384 885 118 360
April......................... 2 105 371 400 629 383 266 113 820
M a i ......................... 2 343 701 414 447 442 206 118 940
J u n i ......................... 2 398 922 375 126 415 752 114 940
J u l i ......................... 2 443 971 405 506 428 115 127 220
August.................... 1 845 320 418 308 447 350 153 880
September. . . . 2 066 361 437 206 461 833 163 120
Oktober . . . . 2 680 181 489 228 503 443 174 690
November. . . . 2 895 441 501 827 513 562 172310
Dezember . . . . 3 136 443 542 266 513 288 160 450

Ganzes Jahr . . . 27 311 813 4 978 137 5 228 577 1 585 038
Monatsdurchschnitt1 2 275 984 414 845 435 715 132 087

1923
Januar .................... 3 281 439 577 015 4S6 210 165 210
Februar.................... 3 042244 552122 305 526 151 340
Marz......................... 3 577 791 643 769 316146 169 920

1 Nach den berichtigten Jahreszahlen errechnet.

Entwicklung der Roheisenerzeugung der wichtigsten Lander.

Wdclientliche Indexzahlen1.

GroBhandelsindex 
der Industrie- und 
Handels-Zeitung

0ro01iandelsindex 
des Berliner 
Tageblatts

Teuerungszahl
»Essen«

(ohne Bekleidung)

(Wochendurchschnitt) (Stichtag Mitte der 
Woche)

(Stichtag Mitte der 
Woche)

± ± ±
1913=1

gegen
Vor\voche

%

1913=1 gegen
Vorwoche

°/o

1913 =  1
gegen

Vor\voche
%

1923
Januar

1. Woche 1 798 + 4,26 — — 748 + 12,21
2. ł) 2 049 + 13,90 2 038 796 + 6,47
3. )> 3 293 + 60,75 2 339 + 14,79 997 + 25,17
4. J» 4 081 + 23,93 3 428 + 46,52 1 275 + 27,89
5. M 6 875 + 68,50 4 185 + 22,09 1 790 + 40,44
Februar

1. Woche 7 575 + 10,19 6 972 + 66,60 2 222 + 24,13
2. >> 7 051 -  6,92 7 493 + 7,50 2 849 + 28,22
3. 6 650 — 5,69 6 996 — 7,00 2 721 -  4,50
4. )) 6816 + 2,49 6 700 -  4,00 2 836 + 4,26

M arz

1. Woche 6 363 — 6,64 6 676 — 0,50 2 831 — 0,18
2. i» 6 235 2,02 6 365 4,70 2 900 + 2,44
3. u 6 169 -  1,06 6 124 -  3,79 2 750 -  5,18
4. 6149 -  0,33 6 345 + 3,61 2 776 + 0,95

April
1. Woche 6143 — 0,10 6310 — ' 0,55 2 734 -  1,53
2. J1 6195 + 0,86 6 343 + 0,52 2 761 + 1,00
3. i ) 6 647 + 7,29 6 398 + 0,87 2 793 +  1,39
4. JJ 7 119 + 7,09 7 162 +  11,94 2 942 +  5,33

Mai
1. Woche 7 830 +  10,00 7 790 +  8,77 3 156 + 7,27
2. JJ 8419 + 7,52 8 424 + 8,14 3 574 + 13,22
3. JJ 9685 + 15,04 9 153 + 8,65 3 920 + 9,69
4. ») 11 435 +18,07 10 771 + 17,68 4 26S + 8,87
5.

Juni
13 099 + 14,55 12195 + 13,22 4417 + 3,50

1. Woche 15 905 + 21,42 14 715 + 20,66 6 243 + 41,35
2. t) 19 102 + 20,10 17 630 + 19,80 7 806 +  25,04
3. 26 554 +  39,01 25 700 + 45,77 10197 + 30,63
4. »» 31 952 + 20,33 2S310 + 10,16 13112 + 28,59

Juli
1. Woche 39 069 + 22,27 38 030 + 34,33 17 251 + 21,57
2. jj 50128 + 2S,31 49 660 + 30,58 21 989 + 27,46
3. j j 67 990 + 35,63 . 24 698 + 12,32
4. a . . • 37 715 + 52,70

1 Erlauterung der Indexzahlen s. Oluckauf 1923, S. 302.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse.

In der Woche endigend am

13. Juli 20. Juli

Benzol, 90er, Norden 1 Gall.

s
1/7

£

1/7
„ Siiden „ 1/7 1/7

T o lu o l............................... 21- 21-
Karbolsaure, roh 60 °/0 „ 3/4 3/4

„ krist. 40 %, „ 1/3 1/2—1/3
Solventnaphtha, Norden „ 1/5 1/4

„ Suden „ 1/5 1/5
Rohnaphtha, Norden „ /9>/2 19
K reosot.................... „ no /91/?
Pech, fob. Ostkiiste 1 1. t 132/6 132/6

„ fas. Westkiiste „ 122/6 132/6
T e e r ........................ ..... 90 85

Der Markt in Teerer zeugn i ssen  war in der Berichts- 

woche lustlos; die vorherrschend niedriger gehaltenen Preise 
vermochten nicht eine Geschaftserleichterung herbeizufuhren. 

Benzol lag still, fur die Ausfuhr zeigte sich eine weit bessere 
Haltung ais bisher. Naphtha und Karbolsaure, besonders aber 

Kreosot, waren trage. Wahrend Pech fur die Ausfuhr gut 

gefragt war, gestaltete sich das Platzgeschaft schwach.
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Die Marktlage in s c li w e f e I s a u r e ni A ni m o n i a k  

entwickelte sieli, wenn auch langsam, etwas giinsliger. Das 

Ausfuhrgeschaft crfuhr eine betrachtliche Belebung zu vollen 

Preisen. Die chinesische Nachfrage scheint sich zu entfalten.

Notierungen auf dem englischen Kohlen- und Frachtenmarkt.

1. K oh  1 e n m ark  t.

Bórse zu Newcastle-on-Tyne.

In der Woche 

13. Juli

endigend am 

20. Juli

Beste Kesselkohle:

s
I l.t (fob.)

i
1 1. t (fob.)

Blyth ............................. 26/6-27 26-27
T y n e .............................. 27.-29 27-28

zweite Sorte :
H ly th .............................. 24-25 24-25
T y n e .............................. 24-25 24-25

ungesiebte Kesselkohle 21-23 21-23
Kleine Kesselkohle:

Blyth .............................. 16/6 16/6
T y n e .............................. 14-14/6 14-14/6
be sonde re .................... 17-18 17

beste Gaskohle . . . . 28-30 28
zweite S o r t e .................... 26-27 25-26
besondere Gaskohle . . 30 29
ungesiebte Bunkerkohle: 

D u rh a m ......................... 28 28
Northumberland . . . 23-25 23-25

Kokskoh le ......................... 26-28 26-2S
Hausbrandkohle . . . . 27/6-32/6 27/6-32/6
GieBereikoks.................... 55-60 55-57/6
Hochofenkoks.................... 55-60 55-57/6
bester Gaskoks . . . . 37/6-38/6 38-39

Der Markt hat unter der standig schwachen Haltung sehr 

gelitten. Den AnlaB hierzu gaben vorwiegend der in den 

verschiedenen Hafen ausgebrochene Hafenarbeiterausstand 
sowie der dadurch hervorgerufene Mangel an verfiigbarem 

Schiffsraum. Die Folgę davon war eine Anhaufung der Kohlen- 

mengen, der ein starkes Angebot in allen Sorten zu nominellen 

Preisen kurze Zeit darauf folgte. Wahrend sich die Marktlage 

gegen Ende der Vorwoche infolge einer verstarkten Versand- 

nachfrage festigte, setzte am Montag abermnls eine Abschwa- 

chung e in ; die besten Marken aller Sorten erfuhren einen 

Preisruckgang von ungefahr 1 s Infolge der ungewissen Lage 

in Deutschland zeigien die Kaufer Zuriickhaltung. Die Ver- 

schiffungen waren ziemlich unregelmaBig. Unter den im Laufe 

der Woche eingegangenen Abschliissen befanden sich 10000 t 

bester Gaskohle August-Dezember-Lieferung zu 27/— fob fiir 

die Bergener Gaswerke und 6000 t bester Kesselkohle zu 32/5 cif 

Stockholm fur die schwedischen Schiffsbehórden.

P A  T E N T

Paten t-Anmeldungen,

die zwei Monate Ijjng in der Auslegehalle des Reichspatentamtes ausliegen.

Vom 18. Juni 1923 an :

1 b, 6, H. 83 999. Henry Stafford Hatfield und The Im 
perial Trust for the Encouragement of Scientific and Industrial 
Research, London. Verfahren und Vorrichtung zum Scheiden 
von fein verteilten Stoffen in einer FI iissigkeit. 26.1,21. GroB- 
britannien 7.2.20 und 4.11.20.

5a, 1. H. 92538. Frederic Waldorf Hild, Los Angeles 
(V. St. A.). Verfahren und Vorrichtung zur Reglung des Bohr- 
vorschubes bei Erdbohranlagen. 31.1.23.

5b,7. P. 43784. Emil Pinos, Zastavka b. Brunn. Ver- 
bindungsschlofi fur auswechselbare Bohrerkronen von Gestein- 
bohrern. 2.3.22. Tschechoslowakei 25.11.21.

5 b, 8. H. 87278. Dipl.-Berging. Ernst Hennemann, Char- 
lottenburg. Wagen fiir Bohrspanngestelle mit Querstrebe.
6. 10. 21.

2. F r a c h t e n m a r k t .

Zu Anfang der vergangeuen Woche wurde der verfiigbare 
Schiffsraum sehr knapp, jedoch besserte sich die Lage in den 

folgenden Tagen. Das Festlandgeschaft war am lebhaflesten, 

Rotterdam notierte 5/3, Hamburg 5/9 und Antwerpen bis 

zu 5/5. Das baltische Geschaft, das in der voraufgegangenen 

Woche eine betrachtliche Zunahme erfahren hatte, gestaltete 
sich in der Berichtswoche nur nominell fest, es kamen sozu- 

sagen keine Abschliisse zustande. Der wallisische Markt 
war, mit Ausnahme einer kurzeń Unterbrechung zu Anfang 

der Woche, trage und untiitig. Die Frachtsatze fiir die 

mittellandischen Hafen waren abgeschwacht, gut behauptet 

lagen dagegen die Satze fiir die Nahhafen. Port-Said notierte 

10/6 und Algier 9/—. Das Chartergeschaft fiir sudamerikanische 

Hafen war flau, La Plala sowohl wie Rio de Janeiro er- 

reichten nur 14/—. Das schottische Geschaft zeigte sich 
ebenfalls leblos.

Es wurden angelegt fiir:
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1914: s s s s s S S

Juli . . . 7/2 Vj 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/51/4 4/71/2

1922:

Januar. . 12/2 6/63/4
.

13/574 6 /5 1/2 6 /674
Februar . T3/Va 6/83/4 16 13/6 6/53/4 6/10 9

Marz . . 13;9>/2 6/63/4 16/4 15/23/, 6 /1 1/4 6/6 8/9

April . . 13/31A 5 /8 '/4 16 I 6 /51/2 5/2 '/2 5/23/4

Mai . . 11/11 «/* 5 /7 1/4 15/53/4 14/U/4 5/3 5/2 ‘/a 7/71/2

Juni . . IO/6Va 5/4 >/a 13/8 13/103/4 5/3 >/s 5/5 6/9
Juli . . 10/6‘/a 5/4'/2 12/5 15/3 5/4 5/61/2 7/3

August . 11 /11 5/8 14 15/101/2 5/63/4 5/111/2 6/9
September 11/53/* 5/1U/4 14 16/4 5/61/2 5/9s/4 7/4 >/2
Oktober . 1 1 / 1 1 'U 6/43/4 14/4 15/6l/2 5/43/4 5/81/2 8/3
November 11/7 6/5 13/43/4 13/8*/2 5/3 5/8
Dezember 10/5 5/7 >/4 12/7‘/i 1 1/9 l/2 5/11/4 4/11

1923:

Januar. . 10/11% 5/6 12/3 1 2 /43/4 4/91/4 4/8V4
Februar . 10/93 A 5/31/4 12 /21/2 14/9 5/31/4 5/53/4
Marz . . 12/2 'h 7/53/4 14 17/1 1/2 6/672 7/3/4 8/33/4
April . . 10/10 6/3 13/71/2 5/101/4 5/81/4 8/1/2

Mai . . 11/3/4 5/8 12 13/11 5/23/4 5/8
Juni . . 
Woche end.

10/43/4 5/4 V4 10/9 13/7 4/1172 5 /1 /4 5/9

am 6. Juli 10 5/4 1 1 /1 3 /4 5/13/4 5/6
13 >1 1 ł ł 9/113/4 j 11 15/10V2 6 5/8V4
13 9/7 7* 5/6 ] 10/10 5 / 3 ’ /4 5/6

E  R  I  C  H  T.
5b,8. H.S7279. Dipl.-Berging. Ernst Hennemann, Char- 

lottenburg. Gestellspreize fiir Bohrmaschinen. 6.10.21.
5d, 9- L. 54695. Friedrich Albin Loebel, Beuthen (O.-S.). 

Rohrverbindung bei Spiilversatzleitungen. 6.1.22.
12 c, 2. M. 78628. Maschinenbau-A. G. Bakke, Bochum. 

Kaminkuhler zum Kuhlen heiBer Losungen. 7.8.22.

12 c, 2. T. 26390. Thyssen & Co. A .G ., Miilheim (Ruhr). 
Salzlaugenkiihler; Zus. z. Pat. 367 609. 22.3.22.

35a, 9. C, 31 539. Fritz Voerster und Carl Cremer, Werne 
(Bez. Munster). Aufhaltevorrichtungfur Fórderwagen. 2 4 . 1 2 . 2 1 .

40a, 46. D. 40651. Deutsche Gluhfadenfabrik Rich. Kurlz
& Dr.-Ing. Paul Schwarzkopf G. m. b. H., Berlin. Verfahren 
zur Herstellung zusammenhangender Wolframkórper. 8.11.21.

74 b, 4. H. 87 616. Gustav Hausgen, Bochum. Vorrich- 
tung zum Anzeigen schlagender Wetter, bei der eine Membran 
unter dem EinfluB von Grubengasen einen einstellbaren Kontakt 
eines elektrischen Signalstromkreises schlieBt. 4.11.21.
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74b,4. P.43648. Max Miiliau Paduch,Mórs(Rhein). Vor- 
richtung zum Anzeigen von Gasen bzw. schlagenden Wettern 
mit Hilfe vorgeheizter katalytischer Kórper. 11.2.22.

78e, 2. S. 57145. Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
Verfaliren zur Herstellung eines Ziinders. 25.7.21.

78e,4. M. 80661. Alfons Mainka, Zaborze (O.-S.). Ziind- 
hiitchen mit Festhaltevori ichtung fiir die Zurtdschnur. 24. 2.23.

78e, 5. S. 46349. Sprengluft-Gesellschaft ni. b. H., Berlin. 
Sprengluftpatrone; Zus. z. Pat. 301 800. 15.2.17.

78 e, 5. S. 61563. Sprengluft-Gesellschaft in. b. H., Berlin. 
Verfahren zur Herstellung von Sprengluftpatronen. 2.12.22.

Vom 21. Juni 1923 an:

5 a, 2. T. 27556. Tiefbohrbedarf A. G., Lehrte. Vakuum- 
Ausgleichzylinder fiir Seilschlagbohrapparate. 22.3.23.

5b,6. R. 54410. Lndvik Rasch, Christiania (Norw.). Schlag- 
werk fiir Gesteinbohrer. 14.11.21. Norwegen 2.9.21.

5d, 3. W. 62619. Hugo Weymann, Essen-Altenessen. Ge- 
steinstaubschranke fur Steinkohlenbergwerke. 28.11.22.

lOa, 18. 1.22182. lllingworth Carbonization Co. Ltd.,Man
chester. Verfahren zur Erzeugung von dichtem, hartem Halb- 
koks; Zus.z.Anm. I. 21286. 19.11.21. England 2.2.21.

20b, 6. W . 60347. Willms & Zeuner, Kommandit-Gesell- 
schaft, Dusseldorf. Verfahren zum Betrieb von Druckluft- 
lokomotiven. 24.1.22.

20 i, 9. B. 107043. Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis. 
Kletterweiche. 4 11.22.

20i, 9. R. 56718. Franz Rudolph, Essen. Doppelzungen- 
weiche fiir Hangebahnen. 4.9.22.

20 k, 7. P. 42644. Albert Prein, Essen-Bredeney. An einem 
auf einem Gleis verfahrbaren Wagen angeordnete Vorrichtung 
zur Verbindung der Schienenstófie von elektrischen Bahnen, 
besonders Grubenbahnen, durch elektrische Widerstand- 
schweiBung. 8 . 8. 21.

26 d, 8. H. 90162. Dipl.-lng. Hans Holzwarth, Miilheim 
(Ruhr). Verfahren zum Abscheiden von Kohlensaure und 
Benzinen aus Schwelgasen; Zus.z. Anm. H. 88913. 13.6.22.

35a, 16. B. 106905. Wilhelm Burmann, Mengede (Westf.). 
Fangvorrichtung fur Forderkorbe. 24.10.22.

40 a, 4. St. 33 822. Wilhelm Strzoda, Brieg. Stufenofen 
fiir chemische und metallurgische Zwecke; Zus. z. Pat. 339506. 
26.11.20.

40a,9. Z. 13214. Viktor Zieren, Berlin-Friedenau. Ver- 
fahren zum Beheizen von Muffelófen. 26.6.22.

40a, 13. V. 16906. Jeanne Varlez, Deurne (Belg.). Ver- 
fahren zur Behandlung von Mineralien und Metallabfallen.
6 . 10. 21 .

61 a, 19. D. 39605. Dr.-Ing. Alexander Bernhard Drager, 
Liibeck. Freitragbares Atmungsgerat mit durch Atinungsventile 
gesteuertem Luftumlauf. 6.5.21.

74 b, 4. Sch. 65134. Heinrich Schiirmann, Bochum. Vor- 
richtung zum Anzeigen schlagender Wetter mit Hilfe eines 
elektrischen Gliihdrahtes. 8.6.22.

81 e, 15. H. 87 651. Gebr. Hinselmann, Essen. Schuttel- 
rutschenantrieb. 1.11.21.

81 e, 15. H. 91 287. Gebr. Hinselmann, Essen. Aushilfs- 
biigel fur Schiittelrinnen. 29.9.22.

81 e, 24. B 107966. Adolf Bóttcher, Schlachtenseeb. Berlin. 
Belade- und Entladevorrichtung fiir Gaswerke, Huttenwerke, 
Kesselhauser mit mehrern parallelen Ofenreihen. 11.1.23.

Vom 25.Juni 1923 an:

la , 11. D. 37 661. The Dorr Company, Denver (V.St. A.). 
Vorrichtung zum Waschen und Sichten von Erzen. 28.5.20.

1 a, 25. G .55607. Gelsenkirchener Bergwerks-A.G., Gelsen
kirchen. Schaumschwimmverfahren zur Entfernung der Asche 
aus Kohle und kohlehaltigen Stoffen. 11.1.22.

5d,5. P. 45370. Bruno Proksch, Breslau. Bremsberg- 
haspel fiir eine zweitriimtnige Abbaufórderung. 9.12.22.

lOa, 12. B. 105 784. Arnold Beckers, Kóln-Kalk. Abdich- 
tung fiir die Ofenkópfe von Koksófen. 20.7.22.

10 a, 26. L. 56912. Karl Prinz zu Lówenstein, Berlin. 
SchweWorrichtung; Zus.z.Anm. L. 51 537. 30.11.22.

12o, 1. V. 14978. Albert Vita, Friedenshutte (O.-S.). Ver- 
fahren zur Herstellung von gereinigtem Rohbenzol durch Aus- 
frieren. 27.9.19.

20a, 12. H .84 670. Heinrich Helfer, Herne (Westf.). Hange- 
bahn zur Befórderung von in Fórderwagen zugefiihrten Massen- 
giitern. 14.3.21.

35 c, 3. J. 22 302. Dr.-ing. Franzjordan, Berlin-Lichterfelde. 
Ventil fiir Lufthaspel. 17.12.21.

"60, 15. A. 37173. Apparate-Bauanstalt Axmann & Co. 
G .m .b . H., Bochum-Riemke, und Erhard Scholl, Allenbochum. 
Indirekter Regler mit Drosselorgan fiir Druckluftmotoren.
9.2.22.

74b,4, F. 49172. Dr. Hans FleiBner, Leoben. Schlag- 
wetteranzeiger in Gestalt einer Sicherheitslampe mit tónender 
Flamme. 28.4.21.

78e,3. F.50738. Fabrik elektrischer Zunder G .m .b .H ., 
Koln-Niehl. Verfahren zum Abtun gróBererSerien vonSpreng- 
schiissen oder Signalzeichen, 6.12.21.

81 e, 14. M. 79714. Maschinenfabrik Buckau A.G ., Magde
burg. Vorrichtungzuni Umstellen von Wendeklappen. 24.11.22.

81e,25. K. 81811. Bruno und Hermann Krietsch, Liblar- 
Donatusdorf. Vorrichtung zum selbsttatigen Beladen von 
Fórderwagen. 1.5.22.

Deutsche Patente.

la(29). 374839, vom 21. Mai 1921. H u g o  Har r as  in 

Do r tmund .  Klaubeband oder -łisch fu r Lesegut.

Die auBern Teiie des Bandes oderTisches sind von dessen 
mittlerm Teil durch feststehende Wandungen getrennt und 
dienen ais Ablegestreifen fiir die tauben Stiicke, die z. B. durch 
die umgebogenen Enden der feststehenden Wandungen ab- 
gestreift und alsdann fiir sich fortgeschafft werden.

5b(7). 373359, vom 17. Februar 1922. A l o i s  G r e i l  

in Gl ad  beck (Westf.). Stufenweise abgesetzter Schlangenbohrer 
zum Sckrdmen.

An den AuBenkanten der durch das Absetzen des Bohrers 
gebildeten Flachen sind scharfkantige, der AuBenkante des 
Bohrers entsprechend gekriimmte A^eiBel (Schneiden) fest oder 
abnehmbar angeordnet.

5 b (9). 373360, vom 23. September 1921. Maschfnen- 

fabri k West f a l i a  A .G . in Ge l senk i r chen .  Stangenschram- 
maschine.

Zwischen der Schramstange der Maschine und dereń 
Antriebsmotor ist ein Zahnradergetriebe eingeschaltet, vondem 
zwei miteinander in Eingriff stehende Rader nach Abnahme 
eines Deckels des Maschinengehauses so zuganglich sind, daB 
sie von jhren Wellen abgezogen und gegen Rader mit einem 
andern Ubersetzungsverhaltnis ausgewechselt werden konnen.

5b(12). 373840,w om 27. Januar 1922. Au gu s t  Bruckner  

in Cast rop  (Westf.). Verfahren zur Kohlengewinnung.

Die Kohle soli dadurch in voller Strebhóhe in Richtung 
des Streichens gewonnen werden, daB man zuerst iiberein- 
anderliegende Strecken in den ArbeitsstoB vortreibt und als
dann das zwischen diesen beiden Strecken anstehende Gut 
durch endlose Hereingewinnungsmittel (z. B. Schramketten) 
in voller Hóhe gewinnt. Die Umfuhrungs-(Lint-)rollen fiir 
das endlose Hereingewinnungsmittel, die zur Anderung dei 
Abbauhóhe gegeneinander verstellbar sind, werden dabei all- 
mahlich in den Strecken vorgeschoben.

10 a (21). 373497, vom 28. Juni 1922. J e n s  R u d e  in 

W i e s b a d e n .  Verfahren zur Aufbesserung des Heizwertes 
und zur YergrójSerung der Menge des Gases, welches bei dem 
Schwelen durch unmittelbare Einwirkung heifier Gase auf das 
Schwelgut gewonnen wird. Zus. z. Pat. 369885. Langste Dauer:

18. Marz 1936.
Das Ól, welches nach dem durch das Hauptpatent ge- 

schiitzten Verfahren zwischen der Verbrennungsstelle der 
Heizgase und dem Schwelraum in die verbrannten Gase ein- 
gefiihrt wird, soli vor seiner Einfuhrung in die Gase in einer 
von diesen beheizten, zwischen ihrer Verbrennungsstelle und 
dem Schwelraum angeordneten Retorte vergast werden. Das 
Ólgas laBt sich ganz oder zum Teil vor oder hinter dem 
Schwelraum in das diesem zustrómende oder das aus dem 
Raum abziehende Gas leiten. Falls man das Ólgas in das 
aus dem Schwelraum abziehende Gas einfuhrt, soli die fur 
den Schwelvorgang erforderliche Brenngasmenge der aus dem
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Schwelraum. tretenden Gasmischung entnommen werden. An 
Stelle von Olen lassen sich andere, z. B. feste Brennstoffe mit 
gleicher Wirkung verwenden.

121 (4). 374017, vom lO.September 1920. Fried.  Kr upp  

A. G.  G r u s o n we r k  in Mag de bu r g -Bu c k au .  Verfahren 
zur Zerlegung eines aus leicht- und schwerlóslichen Salzen be- 
stehenden Kalisalzgemisches in seine Besiandteile,

Die Zerlegung soli durch ein mechanisches Trennen nach 
dem spezifischen Gewicht und durch ein HeiBlóseverfahren 
erfolgen. Die mechanische Scheidung bezweckt die Reinigung 
des Salzgemisches oder des Chlorkaliumschlammes, wahrend 
durch das Lóseverfahren das beim Trennen erhaltene freie 
Chlorkalium ganz oder zum Teil getóst werden soli. Das 
nicht gelóste Chlorkalium kann man dabei zur Bildung grófierer 
Kristalle in der kristallisierenden Lósung in der Form von 
Erregerkristallen in der Schwebe halteti.

23b (1). 374928, vom 15. Dezember 1920. Dr. H u g o  

Hu t z  in Mi i nchen.  Verfahren zum Raffinieren von Mineral- 
olen, Urteeren u. dgl.

Die Fraktionen der Ole, Teere usw. sollen nach dereń 
Destillation bei etwa 100 — 200° m.it Metąllen der Alkalien be- 
handelt werden. Darauf wird das Ó1 der Ólfraktionen, welches 
uber dem die nicht verbrauchten Metalle enthaltenden Ruck- 
stand steht, durch Abgiefien, Filtrieren oder auf einem andern 
Wege von dem Ruckstand getrennt. Falls man die Fraktionen 
der Ole o. dgl. mit Natrium behandelt, kónnen die vom Ruck
stand getrennten Fraktionen mit heiBem Wasser ausgewaschen 
werden.

35a (9). 373869, vom 22. Februar 1921. H e i n r i c h  

P f a n n k u c h e  i n O b e r h a u s e n  (Rhld.). Fiihrung fu r 
Rolladenverschliisse von Fórderkorben.

An den Seiten der Rolladen der Verschliisse sind T-fórmige 
Leisten, die in entsprechend geformte ortfeste Fiihrungsnuten 
eingreifen, so angebracht, dali sie sich nach auBen und innen, 
d. h. seitlich verschieben lassen.

42F(24). 372 955, vom 13. November 1920. S i e m e n s

& H a l s k e  A .G . in  S i e m e n s s t a d t  b . Be r l i n .  Yorrichtung

zur Kontrolle des Gewichts von Gegenstanden, besonders der 
Beladung uon Kohlenwagen in Bergwerksbetrieben.

Eine zur Aufnahme der bezuglich ihres Gewichtes zu 
kontrollierenden Gegenstande (z. B. Fórderwagen) dienende 
Plattform ruht auf einem oder mehrern von einer unter Druck 
stehenden Fliissigkeit getragenen Kolben. Die die Druck- 
fliissigkeit zu den Druckzylindern dieser Kolben fiihrenden 
Leitungen sind an einen Behalter angeschlossen, der mit 
einem gasfórmigen Druckmittel (z. B. Druckluft) gefullt ist. 
Die Druckfliissigkeit wirkt so mit einer zur Beeinfiussung einer 
Aufzeichnungsvorrichtung dienenden elektrischen Kontakwor- 
richtung zusammen, dafi diese bei einer Belastung der Plalt- 
Form mit einem Gegenstand in Tatigkeit tritt, dessen Gewicht 
gleich oder kleiner ist ais ein bestimmtes Mindestgewicht. 
Der Behalter fiir das gasfórmige Druckmittel kann mit einer 
verschlie8baren Einfiillóffnung sowie mit einem durch ein 
Riickschlagventilverschlossenen AnschluBstutzen fur eine Druck- 
leitung versehen sein.

78c (18). 373097, vom 9. Februar 1916. Dr. Kar l  Hof- 
m a n n  in Cha r l o t t e n bu r g .  Yerfahren zur Herstellung von 
Sprengladungen unter Venvendung von fliissiger Luft.

Bei den Ladungen ist ais Kohlenstofftrager rohe oder teil- 
weise verkohlte Kiefernborke in fein verteiltem Zustand, d.h. 
jn Pulver- oder Mehlform verwendet.

78c (18). 373098, vom 25. Mai 1918. Dr. Karl  H o f man n  

in C h a r l o t t e n b u r g .  Verfahren zur Herstellung von Kohlen- 
stofftrdgern fiir  Sprengladungen m it fliissiger Luft.

Borkenmehl, Torfmull, weiche Hólzer oder andere pflanz- 
liche Stoffe sollen unter vermindertem Druck teilweise ver- 
kohlt werden.

81e(25). 374608, vom 27. Januar 1921. H i n se l mann ,  
Kokso f enbau-Gese l l s cha f t  m. b. H. in Kón igswi n t er .  

Koksverlader.
Der mit einer Fórdervorrichtung versehene Verlader ist 

langs des Koksplatzes verfahrbar und lósbar mit einem Fahr- 
gestell verbunden. Dieses tragt zwei hintereinander ange- 
ordnete Kokskiibel, die sich durch die Antriebsvorrichtung 
des Yerladers auf dem Fahrgestell verschieben lassen.

* B  U  C  H  E

Zur Besprechung eingegangene Bucher.
(Die Schriftleitung behalt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

C l o o s ,  Hans: Das Batholithenproblem. (Fortschritte der 
Geologie und Palaontologie, H. 1.) 80 5. mit 24 Abb.
Berlin, Gebr, Borntraeger.

E i l  er und K o p p e :  Die Kórperschaftssteuererklarung auf 
Grund des Geldentwertungsgesetzes vom 20. Marz 1923 
und des neuen Formulars. Mit ausgefulltem Muster- 
formular fiir die Steuererklarung, Erlauterungen und An- 
leitungen. 3. Aufl. 125 S. Berlin, Industrieverlag Spaeth
& Linde.

Z  E  I  T S  C  H  R I
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in  N r, /  vi

Mineralogie und Geologie.

K o h l e n g e o l o g i e  de r  ó s t e r r e i c h i s c h e n  Tei l -  
s t a a t e n .  111. D ie  m i t t e l -  u n d  w e s t b ó h m i s c h e n  
S t e i n  k o h l e  n becken .  Von Petrascheck. (Forts.) Mont. 
Rdsch. Bd. 15. 1.7.23. S. 204/74*. Schichtenaufbau und Flóz- 
fuhrung des Sudteiles der Pilsener Muldę. Schrifttum. (Forts. f.)

P r i n c i p a l e s  m e t o d o s  s e g u i d o s  en el  I n s t i t u t o  
G e o l o g  i co de  Es p a n a  p a r a  l as  i n v e s t i g a c i o n e s  
de p e t r o g r a f i a  q u a n t i t a t i v a .  Von Rubio. Rev. min. 
Bd. 74. 24.6.23. S. 334/9*. Mitteilung der im spanischen 
geologischen lnstitutangewendetenVerfahren zur quantitativen 
Gesteinsuntersuchung.

S  C  H  A U.

Festschrift des Ósterreichischen Ingenieur- und Architekten- 
Vereines. Hrsg. aus AnlaG der Feier seines 75jahrigen 
Bestehens im Mai 1923. Wien, Ósterreichischer Ingenieur- 
und Architekten-Verein.

G e r n g r o B ,  O. und B r e c h t ,  H. A.: Hydrolytischer Abbau 
des Glutins und Leimprufungsverfahren. (Vortrag,gehalten 
auf der Hauptversammlung des Internationalen Vereins 
der Leder-Industrie-Chemiker in Frankfurt (Main) von 
O. GerngroB. )  (Sonderabdruck aus »ColIegium«, 1922, 
Nr. 629.) 20 S. mit 9 Abb.

T E  N  S C  f i  A U.
tlicht, | bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Bergwesen.

U b e r  A u s w e r t u n g s m ó g l i c h k e i t  d e r  B r a u n 
koh l e .  Von Plasche. Schlagel Eisen. Bd.21, 1.7.23. S. 113/7. 
Grenzen der Bauwurdigkeit von Braunkohlenlagern. Zusammen- 
setzung und Bewertung. Entwicklung und Erfolge der Schwel- 
industrie. (SchluB f.)

A u s w e r t u n g  de r  A b b a u v e r l u s t e  i m B r a u n 
k o h l e  n tie fb au. Von Haenel. Braunkohlenarch. 1923. H.7. 
S. 22/34*. Berechnung der tatsachlichen Verluste an Hand 
eines Grubenfeldes, das im Tiefbau in erster Scheibe abgebaut 
und darauf im Tagebau freigelegt wurde: Ausrichtung, Aus
wertung der abgebauten Flachen eines freigelegten Teiles
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des Bruchfeldes, Gesamtverluste in den einzelnen Abbau- 
scheiben, Verluste infolge der unregelmaBigen Ablagerung, 
Einflufi der GróBe der Briiche auf die Abbauverluste.

B e m e r k u n g e n  i i be r  d en  Ko h l  e h ' b e r g b a u  in 
den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n .  Von Ritson. Schlagel Eisen.. 
Bd.21. 1.7.23. S. 126/30. Uberblick iiber die Abbauverhaltnisse 
und Erklarung der viel gróBern Leistung je Arbeiter gegen- 
iiber andern Landem. (SchluB f.)

Ta l e  a n d  s o a p s t o n e .  Von Ladro. Buli. Bur. Min. 
1923. Nr. 213. S. 1/133*. Gewinnung, Aufbereitung und Ver- 
wendung von Talk und Speckstein. Die wichtigsten Gewin- 
nungsstatten. Erzeugnisse.

Ub e r  d i e  A n w e n d u n g  v on  S c h l a m m s p i i l u n g  
bei O l b o h r u n g e n .  Von Knapp. Z.Ver. Bohrtechn. Bd.31.
1.7.23. S. 97/9. Die verwendete Vorrichtung. Versuche mit 
Tonschlamm, Zementschlamni, Eisenoxydschlamm sowie Ton- 
lind Zementschlamm bei einem mit Ol befeuchteten Sand.

Das G e f r i e r ve r f  ah ren be im S c h a c h t a b t e u f  en. 
Von Landgraeber. Mont. Rdsch. Bd. 15. 1.7.23. S. 263/4. 
Geschichtlicher Riickblick. Die Gebhardtsche Lotvorrichtung. 
DerBohrloch-Neigungsinesservon Anschutz-Kampfe. (SchluB f.)

D ie  E n t w i c k l u n g  des S c h a c h t a b t e u f e n s  n a ch  
dem Gef r i erver f ahren  wahrend  der l et z ten 20 Jahre.  
Von Erlinghagen. (Forts.) Schlagel Eisen. Bd.21. 1.7.23. 
S. 119/23*. Das absatzweise Gefrierverfahren. Erzeugung 
tieferer Kaltegrade. Bestimmung der Art und GróBe der An
lage. (Forts. f.)

N e u e r u n g e n  u n d  E r f a h r u n g e n  im B e t r i e b e  
von G r u b e n s e i l b a h n e n .  Von Stipantis. (SchluB.) Mont. 
Rdsch. Bd. 15. 1.7.23. S. 259/63*. Anschlagvorrichtungen. 
Fórderung aus einer mehrfach gekriimmten Strecke. Signal- 
vorrichtungen.

B e t r i e b s e r g e b n i s s e  b e i m  U b e r g a n g e  v o n  
A z e t y l e n - G e l e u c h t e  auf  e l e k t r i s c h e  L a m p e n .  Von 
Pernecker. Schlagel Eisen. Bd.21. 1.7.23. S .125/6. Vorteile 
der elektrischen Grubenlampe.

Der Au f b au  des Grubens i cherhe i t s-  und Gruben- 
ret t ungswesens  in PreuBen.  Bergbau. Bd. 36. 28.6.23. 
S. 213/6. Aufgaben und Arbeitsgebiete des Grubensicherheits- 
amtes, der Grubensicherheitskommission und des Ausschusses 
fiir Grubenrettungswesen.

M e t a l - m i n e  f i res .  Von Pickard und Wolflin. Buli. 
Bur. Min. 1923. Techn. H.314. S. 1/20*. Erfahrungen bei 
Branden in Erzgruben: Ursachen, Schaden, Abdammung,
Wetterfuhrung, SicherheitsmaBnahmen.

Z u r  U n t e r s u c h u n g  von  G r u b e n w e t t e r n  u n d  
G r u b e n b r a n d g a s e n .  Von Walther und Bielenberg. Braun- 
kohlenarch. 1923. H .7. S. 17/21*. Das von Wein angegebene 
Verfahren, das sich besonders fur Brandgase eignet. Vorschlag 
einer vereinfachten Apparatur zur Untersuchung von Oruben- 
wettern.

Kohlen- und  Kokszerk l e i nerung .  Kohle Erz. 2.7.23. 
Sp. 193/8*. Ubersicht iiber verschiedene Bauarten von Brechern 
und Muhlen.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
D ie Ver suchsan l age  der  warmewi r t scha f t l i chen  

Ab t e i l u ng  des Br aunkoh l en f o r s chungs i n s t i t u t s  auf 
der Re i chen  Zeche  bei  Freiberg.  Von Seidenschnur. 
Braunkohlenarch. 1923. H.7. S. 1/9*. Aufgaben und Einrichtung 
der Versuchsanlage.

T he  i n f l u e n c e  of  r a d i a n t  h e a t  on  f u r n a c e  
des i gn .  Von Christie. Power. Bd. 57. 29.5.23. S.851/4. 
Bedeutung der aus Kesseln und Ofen ausstrahlenden Hitze. Ihre 
Absorption beeintrachtigt den Wirkungsgrad der Anlage nicht.

Po wer p r ób i e  m s o f v i t a l i n t e r e s t  to execut i ves.  — 
The poss i b i l i t i es  of  pu l ver i z ed  coal  as fuel . Von 
Beard. Ind. Management. Bd. 65. Juni 1923. S. 369/74*. Die 
wirtschaftlichen Vorteile von Kohlenstaubfeuerungen. Tech- 
nische Ausfiihrung verschiedener Anlagen.

Son i e  u n n u s u a l  s t e a m  p l a n t s  in Tuscany .  Von 
Jahn. Power. Bd. 57. 5.6.23. S. 882/5*. Beschreibung eigen- 
artiger Kraftanlagen in Toskana. Betriebe mit Braunkohlen- 
feuerung und Naturdampf.

C a l u  me t  s t a t i o n  to h a v e  1,200-lb b o i l e r .  Power. 
Bd. 57. 29.5.23. S. 838*. Beschreibung einer Kesselanlage 
fur sehr hohen Dampfdruck.

The Benson  super-pressure plant .  Its sc i ent i f i c 
basis. Von Swain. Power. Bd.57. 29.5.23. S .842/6*. Unter- 
suchungen iiber die Nutzbarmachung hoher Dainpfdriicke und 
Temperaturen am Diagramm.

D ie  T a t i g k e i t  des E i s e n b a h n z e n t r a l a m t s  und 
des L o k o m o t i v - V e r s u c h s a m t s  a u f  d e m  G e b i e t e  
der  Ve r s u c h e  mi t  D a m  pf  l o k o m o t i  ven se.it 1914. 
Von Nordmann. Ann.Glaser. Bd.93. 1.7.23. S.l/7. Uberblick 
iiber die angestellten Versuche mit Dampflokomotiven.

The Di ese l -powered central  stat ion.  Power. Bd.57.
29.5.23. S. 856/8*. Die Bedeutung der Dieselmaschine fiir 
groBe Kraftzentralen.

Do e s  an e n g i n e  b e a r i n g  n eed  a c a p ?  Von 
Bosch. Power. Bd.57. 5.6.23. S. 893/5*. Untersuchungen 
iiber die Belastungs- und Druckkrafte in den Hauptlagern 
von Horizontalmaschinen.

S t e a m  t u r b i n ę  g o v e r n o r s  a n d  v a l v e  g e a r s  - 
C h a r a c t e r i s t i c s  of  h u n t i n g .  Von Thompson. Power. 
Bd.57. 5.6.23. S .898/901*. Untersuchungen iiber das fehler- 
hafte Arbeiten der Regulatoren und Ventile von Dampfturbinen, 

H i g h - s p e e d  c a r b o n - d i o x y d e  c o m p r e s s o r  
i n s t a l l a t i o n .  Von Stevenson. Power. Bd.57. 29.5.23. 
S. 855*. Beschreibung einer leistungsfahigen Kohlensaure- 
Kiihlanlage.

N ew  he av y  d u t y  r o l l e r  b e a r i n g .  Von Cammen. 
Iron Age. Bd. 111. 14.6.23. S. 170S/10*. Beschreibung eines 
Kugellagers fiir schwere Maschinen.

Elektrotechnik.

E l e k t r i s c h e  und m e c h a n i s c h e  S c h w i n g u n g e n .  
Von Schuler. E.T.Z. Bd.44. 5.7.23. S. 637/40*. Schwingungs- 
kreise. Ausgleich von Blindleistung durch Kapazitat und von 
Massendriicken durch elastische Organe. Pendeln von Wechsel- 
strommaschinen. Oszilierende Motoren. Elektrische Hammer. 
Pendelgleichrichter. Der Kappsche Vibrator.

I n d u k t i o n i n e i n e m  m i t  z w e i  W  i c k i u n g e n 
v e r s e h e n e n  R i n ge .  VonSahulka. El.Masch. Bd.41. 1.6.23. 
S. 382/4*. Nachweis, daB in einem gleichfórmig bewickelten 
Ring-Solenoid die Induktion hauptsachlich im Innern des 
Solenoids stattfindet.

D e r S y n c h r o n i s i e r u n g s v o r g a n g  bei  unter  Last  
a n l a u f e n d e n S y n c h r o n m o t o r e n .  Von Fraenckel. El. 
Masch. Bd.41. 1.6.23. S. 377/82*. Der Synchronisierungs- 
vorgang. Das Einschalten im giinstigsten Augenblick. Be- 
rechnung der erforderlichln Erregung. (SchluB f.)

Br ush-sh i f t i ngpo l yphaseser i e s- typea l t e r na t i ng-  
current  m otors . II. Von Jones und Anuett. Power. Bd.57,
29.5.23. S. 847/50*. Bauart und Betriebsweise der Motoren. 
Wirtschaftlicher Vergleich mit Gleitringmotoren.

O p e r a t i o n  of  g e a r l e s s  t r a c t i o n ’ e l e v a t o r  c o n 
t ro l ler.  Von Zepernick. Power. Bd.57. 5.6.23. S .886/92*. 
Betriebsweise des getriebefreien Kontrolleraufzuges.

React i on  t u rb i nę  uses axi a l  c l earance in high- 
pressure bl ad i ng.  Power. Bd.57. 29.5.23. S. 839/40*. 
Beschreibung einer neuen Reaktionsturbine von 5000 Kw.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik. 

Cur ren t  pract i ce of mak i n g  elect r i c steel.  Von 
Stoughton. Chem. Metali. Engg. Bd.28. 4.6.23. S.983/6. Die 
moderne Elektrostahlerzeugung. Ofenbauarten. Qualitaten von 
Elektrostahl. Behandlung des Schmelzflusses. Raffinieren. 
Saure und basische Ofen.

N e w  f u r n a c e  f o r  m a l l e a b l e  c a s t i n g s .  Von 
Gradenwitz. Iron Age. B d .lll. 21.6.23. S. 1781/2*. Beschreibung 
eines kleinen, mit hohen Temperaturen arbeitenden Siemens- 
Martinofens zur Herstellung diinner und komplizierter GuB- 
stucke.

P r a c t i c e  on r e c u p e r a t i v e  a n n e a l i n g  f u r n a ce s .  
Von Gustafsson. Iron Age. Bd . l l l .  21.6.23. S. 1782/3*. 
Neuerungen an Rekuperativ-Temperófen zum Ausgluhen von 
Stahldraht. Ihre Wirtschaftlichkeit gegenuber Óifeuerungen.

I n f l u e n c e  of  t e m p e r a t u r e  i n s t ee l  m a k i n g  
p rocesses .  Iron Age. Bd . l l l .  14.6.23. S. 1710/1. Der 
EinfluB hoher Temperaturen bei der Stahlerzeugung. Das 
Verhalten von Eisenoxyd und seine Lósbarkeit. Phosphor ais 
Reduktionsmittel.
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Chrome-n i cke l  steel  in t rack work.  Von Hibbard. 
Iron Age. Bd. 111. 15.3.23. S. 753/7*. Die Verwendung von 
Chromnickelstahl fur Schienenwege. Chernische Zusammen
setzung, Betriebserfahrungen. Vergleich mit andern Stahl- 
arten. Kosten.

M a n u f a c t u r e  of  99 per cent  n i c k e l  t u b i n g .  Von 
Prentiss. Iron Age. Bd. 111. 15.3.23. S. 743/4*. Herstellung 
und Priifung von Nickelrohren.

Co r r o s i o n  of  meta l s  in acid j n i ne  water .  Engg. 
Bd. 116. 6.7.23. S. 25. Mitteilung von Versuchsergebnissen 
uber die Korrosion verschiedener Metalle und Legierungen 
in sauern Grubenwassern.

M a n u f a c t u r e  a n d  a p p l i c a t i o n  of  1 i g h t w e i g h t  
c o n c r e t e  s l abs .  Von Wikoff. Chem. Metali. Engg. Bd.28.
4.6.23. S. 975/6*. Die Herstellung und Verwendung leichter 
Betonplatten.,

C o a l  c a r b o n i s a t i o n  as a p p l i e d  to p o we r -  
p l a n t  p r ac t i ce .  Von Caracristi. Power. Bd.57. 29.5.23. 
S. 831/7*. Die Anwendung der Tieftemperaturverkokung in 
Kraftanlagen. Bau und Betriebsweise von Anlagen. Erfahrungen 
und Richtlinien.

B r a u n k o h l e n g a s  u n d  s e i n e  V e r w e n d u n g  in 
d e r c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e .  Von Faber. Z.angew. Chem. 
Bd.36. 27.6.23. S. 336/7. Regeln fiir den Gaserzeugerbetrieb 
zur Herstellung eines móglichst heizkraftigen Gases von 
gleichmafiiger Zusammensetzung.

M a n u f a c t u r e  of  a c t i v a t e d  c a r bon .  Von Ray. 
Chern. Metali. Engg. Bd.28. 4.6.23. S. 977/82*. Die ver- 
schiedenen Erzeugungsverfahren. Struktur und Eigenschaften.

T he  a ir  s l a k i n g o f  l i me .  Von Rhodes, Jones und 
Dougan. Chem. Metali. Engg. Bd.28. 18.6.23. S. 1066/9*. Das 
Verhalten von geloschtem Kalk an der Luft. Untersuchung 
verschiedener Kalkę. EinfluB der Verunreinigungen.

P r o d u c t i o n  of  h y d r o g e n  by  t he  t h e r m a l  d e - 
c o m p o s i t i o n  of  oi l .  Von Weaver. Chem. Metali. Engg.

Bd.28. 18.6.23. S. 1072/5*. Beschreibung einer Anlage z_ur 
Wasserstofferzeugung durch thermische Zersetzung von Ól. 
Ihre Arbeitsweise und die Gewinnungskosten.

T he l aw s  of  h e a t  t r a n s f e r .  Engg. Bd. 116. 6.7.23. 
S. 1/3*. Entwicklung von Formeln iiber den Warmeaustausch 
zwischen einer heiBen Rohrleitung und strómendem Wasser. 
(Forts. f.)

Oesetzgebung und Verwaltung.

D as  G e l d e n t w e r t u n g s g e s e t z .  Von Pistorius. 
Jur. Wochenschr. Bd. 52. 15.6.23. S. 561/5. Ałitteilung des 
wesentlichen lnhaltes des bezeichneten Gesetzes.

Wirtschaft und Statistik.

De u t s c h l a nd s  W i r t s cha f t s l a ge  unter  den Nach- 
wi r kungen  des We l t k r i eges .  Von Albrecht. E .T.Z. Bd.44.
5. 7. 23. S. 640/2 *. Bild der Verarmung Deutschlands auf 
Grund der Veroffentlichungen des Statistischen Reichsamts.

Verkehrs- und Verladewesen.

S c h w i m  m e n d e  K o h l e  n v e r l a d e a n l a g e n  fi i r 
S e e h a f e n .  Von Krahnen. Kohle Erz. 2.7.23. Sp. 201/4*. 
Dampfdrehkrane und Kohlenheber zum Loschen und Bekohlen 
von Datnpfern. Ais Kohlenschiff ausgebildeter Kohlenheber 
zum Bekohlen von Danipfern.

B u l k  m a t e r i a l s  h a n d l i n g ,  a n d  t he  c o m m o n  
l a b o r  sh o r t  age . Von Potts. Ind. Management. Bd. 65. 
Juni 1923. S. 33S/45*. Das vielseitige Anwendungsgebiet fiir 
mechanische Fordereinrichtungen. Elevatoren, Fórderbander, 
pneumatische Befórderung.

Verscliiedenes.

Im  Z e i c h e n  d e r  B e t r i e b s e r s p a r n i s s e .  Von 
Giinther. Chem. Zg. Bd. 47. 5. 6. 23. S. 573/7. Ersparnisse 
auf dem Gebiete der Wasserversorgung, der Warmewirtschaft, 
Kraftiibertragung, Beleuchtung. Besondere Falle von Ersparnis- 
moglichkeiten. (SchluB f.)

P E R S Ó N L I C H E S .
Versetzt worden sind:

der Bergrat M e h l h o r n  von der Kohlenwirtschaftsstelle 

Koln an das Bergrevier Waldenburg-Mitte,

der Bergrat Z i m m e r  von dem Oberbergamt in Breslau 

an das Bergrevier Ost-Waldenburg.

Zur voriibergehenden Beschaftigung sind uberwiesen 

worden:

der Bergrat Dr. Obe r s chu i r  von dem Steinkohlenberg- 

werk Zweckel dem Steinkolilenbergwerk Gladbeck,

der bisher beurlaubte Bergassessor W i g g e r t  der Berg- 

inspektion III in Zaborze (O.-S.),

der bisher unbeschaftigte Bergassessor Heinrich Schmi d t  

dem Steinkohlenbergwerk Gladbeck.

Der Bergassessor Nahnsen ,  beurlaubt zur Gewerkschaft' 

GroB-Kraftwerk Main-Weser in Borken bei Kassel, ist zum 

Bergrat ernannt worden.

Beurlaubt worden sind:

der bei dem Bergrevier Ost-Waldenburg beschaftigte Berg

rat Dr.-lng. Thi el  vom 15. August ab auf ein Jahr zum Eintritt 

in die Dienste der Knappschafts-Berufsgenossenschaft ais 
technischer Direktor der Sektion V zu Waldenburg,

der Bergassessor Dr. Johannes M u l l e r  vom 1. Juli ab 

auf weitere vier Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 

den Kaliwerken Kriigershall und Salzmiinde in Halle,

der Bergassessor Dr.-lng. Bretz vom 15. August ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 

Hauptverwaltung der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- 

und Hutten-Aktiengesellschaft zu Dortmund,

der Bergassessor von Ma l l i n ck r od t  vom 1. August ab 

auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 

Gewerkschaft ver. Constantin der GroBe in Bochum,

der Bergassessor G r u m b a c h  vom 15.Juli ab auf ein wei

teres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Bergischen 
Stahlindustrie Remscheid,

der bisher zum Reichspatentamt beurlaubte Bergassessor 

Kae mme r e r v om 1. Juli ab auf sechs Monate zur Ubernąhme 

einer Stellung bei der Gewerkschaft Frielendorf, Bez. Kassel, 

der Bergassessor A l b r e c h t  vom 1. Juli ab auf ein  Jahr 

zur Ubernąhme einer Stelle ais wissenschaftlicher Hilfsarbeiter 

beim Arbeitgeberverband der Kaliindustrie in Berlin,

der Bergassessor Soga l l a  vom 1. Juli ab auf weitere sechs 

Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Geschaftsfiihrer 

der Berliner KohlengroBhandels-Organisationen in Berlin, 

der Bergassessor von  D a s s e l  vom 15. Juli ab auf ein 
Jahr zur Ubernąhme einer Stelle ais Geschaftsfiihrer der 

Rheinischen Bergbaugesellschaft rn.b. H. & Co. in Koblenz, 

der Bergassessor S c h u l t z e - R h o n h o f ,  bisher bei der 

Kohlenwirtschaftsstelle Magdeburg, vom 20. Juli ab auf drei 
Jahre zur Ubernąhme einer Stelle bei der Westfalischen Berg

gewerkschaftskasse in Bochum ais Hilfsarbeiter an der Ver- 

suchsstrecke Derne.

Der bisher zum Reichspatentamt beurlaubte Bergassessor 

Fr icke ist, nachdem er zutn Regierungsrat im Reichspatentamt 

ernannt worden ist, in den Reichsdienst ubergetreten.
Dem Bergassessor ReiB ist zur Fortsetzung seiner Tatig

keit bei der Harpener Bergbau-Aktiengesellschaft zu Dortmund 

die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst erteilt 

worden.

Bei der Geologischen Landesanstalt in Berlin sind der 

Assistent Dr. M i c h e l s  sowie die Geologen auf Probe 

Dr. Eber t ,  Dr. Schr ie l ,  Dr. Dah i g r i i n  und Dr. von Bu l ów 
in die Reihe der auBerplanmaBigen Geologen ubergefiihrt 

worden.


