
te . 49. XXXIV. Jahrgang. Gliickauf Essen (Rulir), 3. Dezember 1898.

Be rg-  und H i i t t enmann i s che  W o c h e n s c h r i f t .
Z e itu n g s* F re iilia to  Nr. 2 9 7 9 .) -  A b o n n  e m e n  t»  p r e  i > v iertelj»hrlic ll: *) in der E ipod ition  3 M a rk ; b) durch  die P ost bezogen 3,75 M ark ; c) /ro i u n te r S tre ifb in d  fiir 
D eu tsch land  und O esterreich  4,50 M a r t ;  fiir das A usland 5 M a rk ; Einzelnum m er 0,50 M ark . — I n s  e r a  t  e :d ie  y ie rm aigespa ltene  Nonp.-Zeile oder dereń R au m  25 P fg

I ii li a I ( :
Seite

D er e l e k t r i s e l i e  Co n t r a  1 be t r  ieb (lor G e w e r k - 
sebaf t  „ Gl i i c ka u f "  zu So n (1 u rs li aus  en.  Vou
Bergrat Grbbler. llierzu Tafel XXXXVl  bis I. . 953

U e b e r  d i e  A n l a g e  o b e r i i d i s o b o r  S p r e n g -
s to Tfl i l g e r .....................................................................  907

Tec ł i  u i k : Selbstthiiligo Abstell vomchtung fiir FOrder*
m a s e b i n e n .............................................................. 0G8

G c s e t z g e b u n g  und  V e r w a l t u n g :  Verleibung des 
Rangcs der Riite IV. Klasse an die pieulsiscben 
Bergriile. Verei»igung der Berg-Uoviere Oestlicli 
und Westlicli - W a ld e n b u rg ............................... 909

V o l k s w i r t s c h n f t  und  S l a t i s t i k :  Nachweisung
der iii den Haupt-Bergbaubezirken Preufsens im
III. Vierteljalire 1898 verdientcn Bergarbeiter- 
liOline. Weśtl iilische Steinkohlen, Koks und 
Briketts iii Hamburg. Altona, Harburg etc.

Solte

909

P a t e n t - B e r i c h t e  .............................................................. 970

M a r k t b e r i c h t e :  Esseuer Borse. Boise zu Dussel
dorf. Marklnotizen iiber Nebenprodukte . . . 971

B u c h e r s c b a u ........................................... ...... . . . 9 7 2

Der elektriselie Ceni rai betrieb der Gewerksehaft „Gliickauf44 zu Sowlershausen.
Vortrag des Direktora Bergrat G r o b l e r ,  gehaltcn a . f  dem VII. allgemeinen deutschen Bergm annstage in Miinchen.

(llie rzu  Tafel XXXXV[ bis L .)

Seitdem die elektriselie Kraftiibcrtragung auf weite 
Entfernungen die ersten Erfolgc zu yerzeiclinen hat, 
bat sie im Bergbau eine machtige Stiilze und mancherlei 
Anregung zu ihrer weiteron Ausbildung erhalten. Bieten 
doch gerade die bergbaulichen Verhaltnisse. ihrer Vcr- 
wendung cin so weit es Feld und sind doch so vicle 
und erhebliche Bćtriebscrlcichterungcn im Bergbau erst 
durch sie iiberhaupt crmtiglicht worden, sodafs es heute 
kaum eine Grubenanlage von einigem Uiiifange mehr 
giebt, welche nicht aus der clektrischen Energie Nutzen 
liir ihren Betrieb ziige. D er Einzelanwendtitigcn sind 
so mannigfaltige, die Arten der Ausfuhrung so ver- 
schieden und auch wohl oft genng boschricben, dals 
anzuńehmen ist, ihre Kenntnis sei im grofsen Ganzen 
nunniehr Gemeingut des praktischen Bergmannes geworden.

Es soli auch der Zweck der nachfolgenden Aus- 
fuhrungęn nicht sein, neue Anwendungen der clektrischen 
Energie zu bcschreiben; wir wollcn vielmehr die Elektri- 
zitiit im Dicnsle des Bergbaues von einem anderen 
Gesichtspunkte aus betrachten und uns an Iłam i eines 
praktisch gcwordencn Falles vor Augcn fiihren, wie 
dieselbe nicht sowohl ais Kraftiibertragurigsmittcl, sondern 
in ganz hervorrageii(ler W eise ais Centralisationsmittel 
geeignet ist, auf den Betrieb eines Bergwerkes und der 
dam it vcrbundcnen Anlagcn umgcstaltend und fórdernd 
einzuwirken.

Mehr und mehr ist man bei neu anzulegenden 
Bcrgwerksbetricben dazu iibergegangen, die Kraftcnt- 
wickelung zu centralisiercn und von der Centrale aus 
die an den verschiedenen B etriebspniik ten  bcniitigte 
motorische Kraft —  sei es direkt durch Transm issionen, 
sei cs au f  dem W egc der Umformung vcrmittel?t 
W asserdruck, Luftdruck oder Elektrizitat — zu iiber-

tragen. Die Uebertragung durch Transmissionen wird 
sich immer nur auf einen ortlich engbegrenzten Umkrcis 
beschranken miissen, soli sie nicht zu gezwungenen und 
unbcqucmen Anordnungeri fiihren; bei beabsichtigter 
Ueberleitung von Kraft in die Grubenbaue vcrsagt sie 
ganz und cs ist demnach neben der Uebertragung durch 
Transiliissionen, wo diese angewendet wird, fast stets 
noch eine solche durch Uinformutig notwendig. Eine 
Yollstatidige Bewegungsfreiheit in der Anordnung der 
Anlagcn erzielt man erst, wenn man von vornherein 
von der ersteren Art der Uebertragung absieht und 
Iediglich die Uebertragung durch Umformung wahlt. 
Nun haben gcwils W asserdruck und Luftdruck ais 
Kraftumformungsmittel im Bergbau ihre historischc 
Kxistenzberechtigung, wcrtvolle Dienstc liaben sie iliin 
gclcistot; doch hat ihr jiingerer Geno,«se, die Elektrizitat, 
sie vielfach iiberlliigelt und man kann sagen, dafs da, 
wo ihre Anwendung nicht durch elementarc Not- 
wendigkeit, wic bei Schlagwettern, ausgeschlossen ist, die 
Elektrizitat zu allen dcnkbaren Zwccken der Kraftuber- 
tragung benutzt werden kann, wahrend die Anwendung 
Yon Luftdruck und W asserdruck bisher imnierhin mehr 
oder weniger einseitige Ziele verfolgt hat. W ill man 
demnacii einen Centralbetrieb schalferi, der die grofst- 
mogliche BeWeglichkcit in der Anordnung der x\nlagen 
mit der geringsten Komplikatión des Betriebes durch 
Anwendung nur eines Kraftubertragungsm ittels vcrbindct, 
so wird man, sofom elementarc Ilindernisso dem nicht 
entgegenstehen, am besten .auf die E lektrizitat zuriick- 
greifen, und zwar umsomehr, ais die verwendbare A us
bildung des Drehstromsystems im Anfang dieses Ja h r-  
zehntes den clektrischen Kraftbetrieb besonders in Berg- 
werken von mancherlei Schwierigkeiten befreit hat, welche
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friiher bei ausschlicfslicher Verwendung des Gleichstromes 
Yjgjfach Anlafs waren, dafsvon seiner Einfiilirung abgesehcn- 
wurde. Der Gewerkschaft „Gliickauf" kam zu statten, 
dafe ihre Anlagen zu einer Zeit entstanden, in der sie 
von den unm ittelbar vorlier beziiglich des Drehstromes 
gemachten Errungenschafien am besten profitieren konnte.

Nachdem der 675 m tiefe Scliaeht der Gewerkscha ft 
bei Sondershausen in der Zeit vom 1. August 1893 bis 
zum 28. September 1895 niedergebracht und ein proYi- 
sorischer Fiirderbetrieb eingerichtet war, benutzte man 
die Ja h re  1896 und 1897 zur Einriclitung der defini- 
tiven Tagesanlagen und zur Ausrichtung des Kalisalz- 
flotzes. Man beschlofs, den gesamten deflnitiven K ralt- 
und Lichtbetrieb des W erkes mit Ausnahm e der grofsen 
Salzfordermascliine mit Iliilfe grofser Dampfmaschineń 
elektrisch zu centralisieren. In welcher W eise, mit 
welcher Begriindung und mit welchem Erfolge soli in 
Naclistehendem gezeigt werden.

Die grundlegenden Vorteile der elektrisclicn Kraft- 
centralisation bestehen bekanntlich in der wesentlich 
besseren Ausnutzung der Dam pi kraft durch grofse, 
rationell gebaute und arbeitende Dampfmaschinen gegen- 
iiber den kleincn. einfachen und viel Dampf ver- 
brauchenden Einzelmaschinen; in der entfallenden Fern- 
leitung des Dampfes von der Dam plkesselanlage nacli 
den zuweilen weit abliegenden verschiedenen Dampf- 
jnascliine.li, welche durch Kondensation in den Leitungen 
Dampfyerluste bew irkt, wahrend man die Central- 
niaschinen unm ittelbar neben die K essdanlage legen kann; 
und endlich in der oftmals zu erzielenden Uebergehung 
lastiger und kraltyerzehrender Zwischcntransinissionen-

Diesen Vorteilen stehen gegeniiber die Yerluste, 
welche entstelien durch die Umformung der von der 
Centraldampfmascliine abgcnommenen Kraft inElektrizitiit, 
durch die Fernleitung derselben und durch ihre Riick- 
formung in motorische K raft.

Ob die Vorteile die Y erluste iiberwiegen, ist in 
jedem  einzelnen Falle rechnerisch zu priifen; ist dies 
der Fali, so erscheint die elektrische Kraftcentralisation 
ais berechtigt. Dafs sich hieran unm ittelbar die Ab- 
nahme des elektrisclicn Stromes von der CentraImaschine 
zu Beleuchtungszweckcn (soweit direkter Strom ver- 
wendbar ist) schliefst, ist selbstverstandlich. So hat 
man dic elektrische K raft- und Lichtcentrale.

Belrachten wir nun Centrale und Betriebsobjekte der 
gewerkschaftlichen Anlagen der Reihc nach.

D ie  C e n t r a l e .
F iir die Beurteilung der Zahl und Grofse der auf- 

zustellenden Central-M aschinenaggregate waren folgende 
zwei Gesichtspunkte ins Auge zu fassen.

Einm al mufste die Centrale so angelegt werden, dafe 
sie bei voraussichtlicher Yollbelaslung des Betriebes im 
Falle des Schadhaftwerdens einer Maschine sofort cine 
Reserrem aschine zur Verfiigung hatte ; von diesem 
Gesichtspunkte allein ausgehend, ware das Einfachste 
und in der Anlage Billigste gew esen, zwei gleiche

Aggregate auizustellen, von denen jedes fiir die Voll- 
belastung betnessen war. Dem widersprach aber die 
zw eite, an die Centrale zu stellende Anforderung, 
nanilich die, dafs sie auch dann noch, wenn der Betrieb 
nicht in vollem Umfange ging, okonómisch arbeitcn 
mufste. Aus diesem Grunde wurde einc Dreiteilung 
der Centrale gew ahlt in der W eise, dafs man die voraus- 
sichtliche Belastung bei vollem Betriebe bereclmete und 
drei M aschinen-Aggregate aufzustelicn beschlofs, yon 
denen jedes die Halfte dieser Belastung zu leisten im- 
stande war. Mit diesem System yerband sich aufserdem 
der Vorteil, dafs man nicht die ganzc Centrale auf 
einmal zu errichten brauchte, sondern dafs man wahrend 
der Entwickelung des Betriebes zunachst nur zwei 
Aggregate, das dritte aber erst dann aufzustellen brauchte, 
wenn die wraehsenden Anforderungen des Betriebes es 
erheischten.

Es mag hier eingeschaltet sein, dals mithestimmend 
fiir die Einfiilirung der elektrischen Centralisation der 
anfangliclie Plan der Anlage einer Reseryewasserhaltung 
im  Schacht war. Im  Schacht selbst sind die Wasser 
vollstiindig abgeschlossen; die Baue im Salzflijtz sind 
der N atur der Sache nach staubtrocken. Die Wasser- 
haltung hatte demnaeh nur im Falle eines unvermuteten 
W assereinbruches in Thiitigkeit zu treten; der bedeutenden 
Teufe wegen und ihrem Charakter ais Reserveanlage 
entsprechend, ware hier eine elektrisch angetriebene 
unterirdische W asserlialtung am P latze gewesen, die in 
jedem  Augenblick durch die allzeit betriebslahige Primar- 
station angelassen werden konnte und deren Ausfiihrung 
keine besonderen Schwierigkciten geboten hatte.

Allein die inzwisehen im Ja h re  1895 au f Schacht III 
der K aliwerke Aschersleben, sowie auf dem Salzwerk 
der Konigl. Salinenverw altung zu Friedrichshall ein- 
getretenen W asserkatastrophen batten gezeigt, dafs auch 
ausgiebig bemessene und in betriebsfahigem Zustande 
befindliche Reserve-W asserhaltungen nicht immer einen 
Salzbau, in welchem einmal die W asser eingebrochen 
sind, vor dem vollstandigen Ersaufen schiitzen konnen; 
zudein w ar durch das Schachtabteufen festgestellt, dań 
das K alilager von rund 550 m inachtigem, durchaus 
wasserlreiem und kompaktem Gebirge iiberlagert war, 
welches an und fiir sich einen W assereinbruch so gut 
wie ausschlielśt, sodafs man davon absah, eine Reserve- 
W asserhaltung von yornherein einzubauen und demnaeh 
auch bei Bemessung der elektrischen Centrale auf einen 
eventuellen Kraftverbrauch fiir dieselbe keine weitere 
R iicksicht nahm.

Es bereclmete sich nun unter Beriicksichtigung der 
Yorauasichtliclien AbsatzYerhaltnisse des W erkes der volle 
K raftbedarf des Betriebes an den einzelnen Betriebs- 
statten (m it Ausnahm e der Forderm aschine) einschliefe- 
lich der zur elektrischen Beleucbtung benotigten Kraft 
im D urchschnitt zu 530 effektiven Pferdestarken; rechnete 
man an V erlust in den Dynamomaschinen, Leitungen 
und Motoren durchschnittlich 25 pCt. (welcher W ert in
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W irkliclikeit jedocli niclit erreiclit w ird), so hatten die 
Dampfmascliiiien rund 700 Pferdestarken an die Wellen 
der ersteren abzugeben. Es hatte demnach die Centrale 
aus drei M aschinen-Aggregaten von je 350 effektiven 
Pferdestarken der Dampfmaschinen zu bestehen; riclitete 
man die Aggregato so ein, dafs dic Dampfmaschinen 
maximal 400 effektivc Pferdestiirken an die nicht zu 
knapp bemessenen Dynamos abgeben konnten, so war 
aucli ein ausrcichendor Spielraum fiir zeitweisen Mohr- 
bedarf an Kraft geboten.

Er erhellt aus dem Gesagten, dafe, wenn cincrseits 
durcli die Grofse der gewiihlten Maschinen eine Gewahr 
fiir dic erstrebtc Ockonomie im Dampfverbrauch gegeben 
war, andererseits die Teilung der Kraftabgabe geniigend 
weit durchgcfiihrt erscheinen mufste, um eine moglichst 
Yollkoinmeiie Anpassung an die Scliwankungen des Be- 
triebes zu ermoglichcn.

Demgemafs bestand die elektrische Centrale zuerst 
aus 2 Prim araggregatcn, denen vor einigen Wochen noch 
ein drittes hinzugefiigt wurde. (Taf. X X X X V I.)

JedesA ggregat besteht aus einer vertikalen Compound-
- Dampfmaschine mit Kondensation, welche imstande ist, 

bei 7 1/2  Atmospharen Admissionsdampfspannung normal 
350, maximal 400 cffektive Pferdestarken an die W elle 
der direkt m it ihr gekuppelten Primardynamomaschine 
abzugeben. Ihre Cylinderdurchmesser sind 500 und 
785 mm, ihr Ilub  betriigt 700 111111. Jede Maschine 
hat an beiden Cylindern Schiebcrsteucrung, und zwar 
am H ochdruckcjiinder lliedersche und am Niederdruck- 
cylinder Tricksche Steuerung. Die Dynamomaschinc 
jedes Aggregates ist eine Dreiphasen-W echselstrom- 
maschine fiir eine Leistung von 327 Kilo watt bei 
induktionsfreiem aufeerem W iderstande und im Dauer- 
betrieb, fiir 125 Touren pro Minutę und 500 Volt 
Spannung zwischen je  zwei Leitern. Der rotierende 
Teil der Dynamomaschinc hat einen Durclimesser von
3 m. Zwischen Dynamo- und Dampfmaschine sitzt auf 
der gemeinschaftlichon Achse das 11 000 kg schwere 
Schwungrad, auf der anderen Seite der Dynamo auf 
derselben Achse die Erregermaschine. D ie Stromabnahme 
geschieht vom feststchenden Teil der Dynamo. Fiir die 
Wickelungen ist die Sternschaltung in Anwendung ge- 
kommen.

Die uns hier interessierenden Zalilen iiber den 
Dampfverbrauch und W irkungsgrad der Maschinen gehen 
aus der nachfolgenden Tabelle heryor:

bei Normal- bei Maxim«l-
leistung leistung
416 PS. i 465 PS. i

=  350 PS. e =  400 PS.e

Darapfverbr&uch pro PS. i Std. . . 7.2 kg 7,7 kg 
86 pCt.Wirkungsgrad der Dampfmaschinen 84 pCt.

DampfTerbrauch pro PS. e S td . . . 8,57 kg 8,95 kg
Wirkungsgrad der Primardynaiuos

92 pCt.inki, E r r c g u n g ............................. 92 pCt.
Dainpfverbrauo.h pro PS. Std. an den

9,72 kgSchienen des Schaltbrettes . . 9,35 kg

Eine Garantie war dagegen von der liefernden Firm a 
Siemens & Halskc dahin iibernommen, dafs fiir jede an 
den Schienen des Schaltbrettes gemessene Pferdestiirke 
bei VollbeIastung der Dampfmaschinen mit 350 effektiven 
Pferdestarken und induktionsfreiem W idcrstand der 
Dynamomaschinen nicht melir ais 9,5 kg Dam pf pro 
Stunde rerb rauch t wiirden.

Nimmt man mit Beriicksichtigung des Umstandes, 
dafe von den 530 im Betrieb benotigten Pferdestarken 
etwa 6/7 auf Motorenbetrieb und i/ 7 auf Lichtbetrieb mit 
direktem Priniarstrom  entfallen, eine mittlere Phasen- 
verschiebung von cos. <p =  0,82 an, wie sie sich that- 
saclilich durch die spateren Beobachtungen im Mittel 
ais richtig herausgestellt hat ,  so hatte die Prim ar- 
Dynamo bei Normalbeanspruchung der Dampfmaschine 

350 . 736 . 0,92
0,82

289 000 W att

und bei M aximalbeanspruchung derselben 
400 . 736 . 0,92

0,82
=  330 000 W att

zu leisten.
Unter Beobachtung der Thatsache, dafe die Dynamo- 

maschine eine dauerndc Ueberlastung nicht gut yertragt 
und ihr Nutzeffekt innerhalb der Grenzcn von der halben 
bis zur Vollbelastung nur wenig variiert, die Dampf- 
maschine aber ohne Schwierigkeit fiir eine ausnahms- 
weise melir ais normale Belastung gebaut werden kann 
und ihr Nutzcffekt bei abnehmender Belastung rerhiilt- 
nismafeig schneller sinkt, inufe die Dimensionierung der 
Prim ar-Dynanios auf eine Leistung von je  327 000 W att 
demnach ais richtig bezeichnet werden

Am 9. Ju li 1898 fand der Abnahmeversuch an einer 
der Centralmaschinen sta tt; die beiden anderen Maschinen 
sind zur Zeit noch nicht abgenommen worden. An der 
gepriiften Maschine ergab sich bei Normalbelastung ein 
Damj)fverbraucli von 9,495 kg fiir jede an die Schienen 
des Schaltbrettes abgegebene Stunde-Pferdestarke, die 
Garantie ist also ais erfullt anzusehen. Den durch- 
schnittlichen W irkungsgrad von Leitungen und Motoren 
kann man nach den bisherigen Beobachtungen zu nicht 
unter 87 pCt. ansetzen, da die grofeeren und aus- 
Bchlaggebenden Motoren durchweg einen naclige- 
wiesenen W irkungsgrad von 90 bis 93 pCt. besitzen 
und die reichlich bemessenen Leitungen (m it Ausnalime 
der Schachtleitung) rechnungsmafsig noch nicht einmal 
einen Spannungsabfall von */2 pCt. ergeben; es wird 
demnach bei Normalbelastung der Centralmaschinen jede 
an den Motoren abgegebene Stunde - Pferdestiirke im

9,5
D urchschnitt

0,87
=  10,9 kg Dam pf beanspruchen.

Betrachten wir denigegeniiber den verm utlichenDam pf- 
verbrauch beim Betriebe mit Einzelmaschinen, so ist 
in Betracht zu ziehen, dafe man nur unter Umstanden 
im stande sein konnte. an Betriebspunkten m it grofeerer 
und konstanter Kraftentnahm e Compoundmaschinen m it 
Kondensation aufzustellen; in den uberwiegenden Fallen
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inufetcn zur Y crm ćidung von Komplikationen cinfach 
konstruierte Maschincn gew ahlt werden, welche denn 
auch in der Dampfijkonomic manches zu wiinsclien 
iibrig lassen mufsten. Dazu kommt, dafs das K ali- 
rohsalzgeschiift in ausgepragtcsior W eise S>iisongescha(t 
ist und dafs der Betrieb demgemafs wahrend der Ilalfte 
des Ja lircs sich nur iniihsam yorwarts schleppt, wahrend 
jn der anderen Ifiilfte dic hiichsten Anfordcruiigen an 
ihn gestellt werden miissen. Ist es demnach klar, dafs 
die ntaschinellen Anlagen fiir die Hochstleistung dimen- 
sioniert werden miissen, so erhellt andererseits, dafs sie 
nur zur Iliilfte der Zeit voll ausgeniilzt werden, zur 
anderen Iliilfte aber so gut wie brach liegen, ohne 
dafs man docli im śtande wiire, den Betrieb wiihrend 
dieser Zeitdaucr ganz einzustcllen.

Eine unter Bnriicksichtigung der angcfiihrten Um- 
Stande angestellte Bercchnung bei eventueller Yerwendung 
von Einzeldampfmaschinen hat ergeben, dafs in diesem 
Falle der durchsęliriittliche Dainpfverbrauch sich an- 
rialiernd au f 15 kg pro S tunde-Pferdekraft an der 
B ctriebsstatte belaufen haben w iirde; diese Zahl deckt 
sich m it den Erfahningszahlen in gjeichartigen Betrieben. 
Nun ist j a  wohl auch beim elektrischen Antrieb die

Centrale, nicht immer dcrartig belastet, dafs dic Maschincn 
mit dem giinsligsten Dampfverbrauch arbeiten; doeh 
liifst es sich in jodem Falle cinrichten, dafs kcinc 
Maschine mit weniger ais der halbcn Maximallast 
arbcitet, wodurch der Betrieb sich niemals so unrationcll 
geslalten kann,  ais dies bei Yerwendung von Einzel- 
dani])l'masrhinen zu Zeiten der Pall sein wiirde. Es 
belriigt namlich nach Angabe der Fabrikanten (Siichsischc 
Maschinenlahrik zu Ohemnilz) bei einer Belastung mit. 
300 indizierten ( — 234 ciTektiven) Pferdestiirken der 
W irkungsgrad einer Dampfmnschine noch 0,78, der 
DamplYerbraueh pro indizierte Stundepferdekraft 7,3 
(effektiv 0,3G) kg, demnach bei einem W irkungsgrad 
der Dynainomasehine von 0,00 der Dampfverbrauch pro 
Stundepferdekraft ani Schalthrelt 10,4 und ani Motor

10.4
durchschniltlich =  11.95 kg.

(),o i
Die drei Ceiitraldynamos geben ihren Slrom an cin 

System von drei S|m m elschienen ab (Schaltungsschema 
auf Tafel X X X X V II), wclches hinter dem an der einen 
kurzeń Seite des iMaschincnraums angeordneten Schalt- 
brette verlagert ist. An d<'r Vorderscite dieses letzteren 
(S. Fig. 1) hefinden sich zunachst in von ciiiander ab-

Fi?. 1. Maschfnenhalle.

gegreniten  Feldcrn fiir jede Maschine 1 Stromzeiger,
1 Arbcilszeigcr, 1 Spannungszeiger liir den Ilauptstrom - 
kreis m .d 1 Stromzeiger fiir den Errcgerstromkrei.-.

Unter diesen Apjiaraien im selbcn Feldc sind die Haupt- 
ausschalter und darunter die Ilegulierw iderstande an- 
geordnet. Rećhts daneben in einem besonderen Felde
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bcftnden sich dic 3 I lauptópannungBzcigtr fiir samtliche 
Zweige dos a u f  120 VoIt hcrabtrarilfórinicrten Stromo?, 
sowie der Erdschlufsprufcr. D a ru n te r  sind ferner die 
A ppara te  zum Paralle lschaltcn  der Maschincn und zur 
sellistthatigcn Spahnungsregulierung  angeordnet.

U ie  Y crteilungsschaltbrętter  sind in Fig. 2 dargcstcllt .

Sollen zwei Maschinen parallel gcschaltet werden,
d. li. soli bei wachsendęm Stronihedarf die  L ast  einer 
M aschine au f  zwei vcrteil t werden, so nuissen bekannt-  
lieh ihre T ourenzah len  zuvor genau gleicligestcllt werden 
oder die Pliasen der von den Dynamos erzeuglen W echsel-  
Stromc miissen sieli deeken. E inc  der Firma Siemens

Fig. 2. Y erteilungs-Schaltbretter.

und I la lske  patentier tc  Y orrichtung ermiiglielit nun, dafs 
das Einstcllcn der Maschinen au f  gleiehe Tourenzahl 
und das Paralle lschaltcn von einer Person ausgefiihrt 
wird, die  ihren S tandort am Schaltbrett  hat. An den 
Rcgulatoren der D ampfmaschinen 's in d  niimlich klcihc 
Elektromotorcn angebracht, durch dereń Rećhts- oder 
L inksdrehung dic Gewichtc derselben und hierdurch 
w ieder die Fiillungen der Maschinen beeinllufct werden. 
Die D relm ng der  Elektromotoren wird durch Kontakt-  
w ippen veranlafst, von denen j e  cinc am Schaltbrett 
im Felde jed e r  Maschine angebrach t ist. Dcckcn sich 
die Pliasen  der Striime in beiden Maschinen, was 
wicdcruni an besonderen im gemeinschaftlichen Felde

befindjiclien A ppara tcn  erkannt wird, so kann das I l inzu-  
schaltcn der zweiten Maschine durch Einlegen des 
I laup tausscha lte rs  geschehcn. A uf dieselbe W e is e ’ kann 
m an auch die dritte Maschine zu zwei bereits bclasteten 
M aschinen hinzusehalten. N ach dcm liinzjischalten wird 
d ie  K raft durch Einstellen der Schenkelkreuzerregungen 
gleichmalsig au f  die Maschinen vcrteilt; au f  dieselbe 
W eise  mufs man, bevor man eine Maschine ausschalten 
will, dic L ast  von ihr nehmen und  sie au f  die Maschine 
iiberlragen, welchc im Hetricb bleiben soli.

D ie  sclbstthatigo S]iannungsregulierung bezweckt 
die Netzspanniing auf 5 0 0  Volt zu halten, sobald die- 
selbc infolge von Belastungsiinderungen zu  schw anken
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beginnt. Errcicht wird ' dies durcli cin vcrmittelsi eines 
kleinen Eloktromotors angetriebcnos K linkw crk  mit 
K e tten i ibcr tragnng ,  welchcs dic I landriider  nn den 
Regulierwidcrs tandcn der Ilaupterrjifgerstronikroise bci 
w achsender oder s inkender S pannung  des Drcbstromes 
nach der einen oder der anderen  Scite hindrelit.

Dic Spannungsregulierung  bildet offenbar einen der 
schwicrigsten P u n k te  im elektrischen Ccntralbefriebe 
und so sind aucli dieser sclbsttliiitigon R egulierung 
Schranken gese tz t;  sie w irk t  namlich nur priizisc, wenn 
die Scliwankungen cinc gewisse I lolie im Yorhiiltnis 
zur G esam lbelas tung  nielit ubersteigen. Es ist deshalb 
Yorsorge getroffen, dafs von den griifsten Motoren von 
j e  105 Pferdestiirken vor dem Anlassen und  Absteiien 
ein Gloekeinzeiclien nach der Centrale gegeben wird, 
damit notigcnfalls die  R egu lie rung  des Erregerstroms 
der Prim iir-D ynam os von H and  durch Einstellen der 
Nebenschlnfsstromkreise der E rregerm aschincn u n te rs tu lz t  
werden kann. Dies komm t jedoch  n u r  zu bestimmten 
Tageszeiten vor und  flillt deshalb  nicht liistig.

In  der Schwierigkeit der S pannungsregulierung  mufs 
auch der Gruiul gesucht werden, weshalb dic Aufgabe 
der K onstruktion  grofser Fiirdermaschinen mit elektrischcm 
A ntrieb  im m er noch ungelost ist und hieran liegt cs 
aucli, dafs man au f  „G liiekauf"  d ic  im Mittel etwa 000 
Pferdestarken entwiekclnde Fordermaschinc ais cinzigen- 
Motor vom elektrischen Antrieb ausgeschjossen hat. 
Im m erh in  diirfte auch  iiber diesen P u n k t  in der Elektro
technik noch nielit  das lctzte W o i t  g(‘sprochcn se in ;  
dic A ufgabe ist jedenfalls  der Miilic wort.

W a s  nun die K ombination  von L i fh t -  und Kraft-  
betr ieb  belriITt, so ontschlofs man sieli, den dirckt von 
den Piimiirmascliinen nbgcnomm cncn Drelistrom, indem 
man dic L am pen  zwischen je  zwei Leitor legte, au f  
120  Y olt  transformiert,  ais Wcchsolstroin zu B e- 
Icuchtungszwccken zu benutzon. Um nun aber  einmal 
den L ichtbełi ieb  durch die unglciche B eanspruchung  
dor Motoren und dadurch  cntsteheinle Spannungs- 
schw ankungen moglichst wenig in Mitleidensehaft zu 
ziehen, wiederum aber  den Gliililichtbetrieb durch den 
Bogenlichtbetricb infolge der mangelhaften R egulierung 
der Bogenlampen beim Einsc.halten n ich t nacliteilig 
zu beeinflussen, zweigte m an  dirckt von den Sainmel- 
schienen des Schaltbrcttes aus fiir jeden  dieser Betriebe 
ein besonderes Netz ab (Tafel X X X X V 1 I ) ,  und só 
teilen sich dic Sammclsehienen in folgende Netzc:

t .  D as  Netz fiir den Motorenbotrieb iiber Tage mit 
der urspriinglichcn S pann un g  von 5 0 0  Yolt, fiir eine 
B elastung von G00 Pferdestiirken.

2. Das Netz fi ir  den unterlrdisęllen Betrieb (Schacht-  
kabel)  ebenfalls mit 5 0 0  Volt Spannilrig, wclches am 
Schachtfiillort w eiter  zerlegt resp. transformiert wird, 
fi ir  eine Belastung  von 100 Pferdestiirken.

3. D as Netz fiir den Gliili lichtbetrieb iiber Tage 
mit e iner au f  120 V olt herabtransformierten Spannung . 
fiir eine Belastung von 100  Pferdestiirken.

4 D as  Netz fiir  den Bogenlichtbetricb iiber Tage 
mit derselbcn Span nu ng  von 120 Volt fiir eine Bc- 
laslung von 50 Pferdestiirken.

J e d e s  der vicr Netzc besitz t einen besonderen Aus- 
Fchalter und einen Stromzciger, welchc au f  dem Sćhalt- 
brelt in besonderen Feldern  links von den Apparaten 
fiir dic einzelnen M aschinen angeordnet sind. Siinil- 
liche a u f  dem Schaltb rc l t  angebrach tcn  Mefsapparatę 
sind durch Sichcrungcń geschiitzt,  welchc h inter dcm 
Schaltbrctt  in die  Leitungen  cingcbrach t und iiber- 
siclitlich auf M armor montiert sind. D ie  Netzc 1, 3 
und 4 arbeiten  wiederum au f  je  cin h in te r  dem Scliait- 
brott an der Gebiiudewand au f  Isolatoren verlagertcs 
System von Samm elschicnen, von wo aus die einzelnen 
L eitungen , nachdem sic A usschal ter  und  Sicherungen 
passiert liaben, nach den B etriebspunkten  abgehen.

J e d e  der von Netz 1 abgehenden  Leitungen besitzt 
in einem Zweig  einen Stromzciger, sodafs hinter dem 
Schalibre t t  der K ra l ibed a if  fiir die verschiedenen Betriebs- 
punk tc  au f  das genaueste  kontrolliert w erden kann. Bei 
je d e r  die Centrale vcrlassenden L e itung  is t neben dem 
Ausschalter au f  einem kleinen Schild ilire Best im ni mig 
angegeben, sodafs Verwcchslungen beim E in -  und Aus- 
schalten nielit vorkomnien konnen und  dic Uebersieht- 
lic.likeit des Betriebes eine vollkomm ene ist.

Siimtliche -Apparatc des Schaltbrcttes sind auf 
Marinortafeln montiert,  dic  mit einer eichenen I ’m- 
rahm ung  yerselien sind. Zu beiden Seiten des Sclialt- 
brettes ist eine ebensolehe V erk le idung  bis zu den 
Langswandi>n des M aschinenraum cs gezogen, sodafs der 
Rainn h inter dem Schaltbrc t t  vollsliindig abgcschlossen 
und nur durch eine in der Y crk le idung  angebrachte 
Tliiir zugiinglich ist. Erwiilint sei h ier gleich, dafs 
auch unm itte lbar  vor jedem  Motor in dic Leitung ein 
Ausschalter, S icherungen und  ein Stromzciger cinge- 
sclialtet sind, welche au f  einem kleincn Schaltb rc t t  aus 
Marmor montiert sind. Wiilirend der Betriebspausen 
wird in der  Hegol nu r  der  A usschalter  am Motor aus- 
gelegt, vor griifseren BetriebsintcrvaIIen wird aucli ilic 
L eitung  durcli A usschalten  h in ter  dem Schaltbrctt  der 
Centrale stromlos gemacht.

Ais A nlasser fiir  dic Motoren werden sowohl Stufen- 
anlasser ais auch Fliissigkcitsanlasser b enu tz t ;  die 
letzteren sind wcsentlich b illiger a is  die ersteren und 
liaben sich im Betrieb gu t  bewahrt.

Die bauliehe A nordnung  der Centrale betreflend soi 
bemerkt,  dafs der ganze R aum  un te r  der Sohlo des 
M aschinenraum cs, soweit er nielit durch die freistchenden 
Maschinenfundamonto in A nspruch genom m en ist, untor- 
kellert und  mit K appengcw olben  abgedeckt ist, sodafs 
reiclilich P la tz  fiir  die D am pfle itungen  a u f  der einen 
Seite der  F un dam en te  u n d  fi ir  die elektrischen
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Leitungen  a u f  der anderen Seite derselben geschaffen ist 
(Tafel X X X X V I ) .  Ueber de r  Solile belinden sieli 
innerbalb des eigcntlichen M ascbinenraum es aufser der 
F r ischdam pfle i tung  keinerlei Leitungen. Auch der 
Sclialtbrettraum ist unterkellert; liier sind die Trans*

lbrmatoren fiir dic  Lichtnetze aufgestellt , namlich einer 
zu 2 0  000  W att  L eis tung 1'iir die Bogenlanipen und  
zwei mit zusanunen  50 0 00  W a t t  Leistung fiir  die 
Gliihlampen. Die Keller sind vermittclst einer hinter

I dcm Schaltbrett  li inuntorfiihrendcn T reppe  zuganglich.

Din elektrische Centrale n im m t dic eine 'Langshalf te  
eines grofsen M aschinenhauses ein, in dessen anderer, 
durch eine Z w ischcnm aucr getrennten Iliilfto die Fiirder- 
maschinc u n d  hin ter  dieser der Grubenventila tor unter-  
gebracht ist. U nm itte lbar neben der Centralmaschinen- 
halle liegt das Kessclhaus.

W ir  geben nunm ehr zu r  Botrachtung der vcr-  
Schiedcnen elekirischcn Betriebe selbst iiber.

D e r  G r u b e n v e n t i 1 a  t o r.
Z ur  Bew cttcrung  de r  G rubenbaue is t cin Rateau- 

Ventila tor von 2S 0 0  mm Fliigelraddurchmcsser aufgestellt, 
welcher mit 2 2 0  U m drehungen  eine minutliche Leistung 
von 2 4 0 0  cbm Luft bei 100 mm Wassersaiilc  Depressiort 
eniwickelt. Sein A ntrieb  erfolgt mittelst Rieniens durch 
einen 85pfcrdigen Drebstrommotor, der 480  Umdreliungcn 
pro M inutę  m ach t (Fig. 3).

Es  wird zunachst auffallig  erscheinen, dafs man 
einen A ntrieb  von ii iiinerhin erheblichem, dabei kon
stantom K raftbcdarf  in d irekter Niihe des Kesselhauses 
au f  elektrischem W ege bewirkte, ans ta tt  eine fiir diesen

F ali  gceigncte  Compound-Dampfinaschine aufziistellCn, 
die beziiglich des D ampfverbrauches hier sichcr mit 
dem elektrisclien Antrieb konkurricren  konnte. Dic 
Erkliirung ist die, dalś m an  den Yentilator, der  unaus-  
gesetzt und glcichmafsig der Centrale Kraft entnimnit, 
dieser ais  Fundam cnta lbclastung  an lu in g te , damit 
Schw ankungen des iibrigen Betriebes von der Centiale 
besser aufgenommcii werden und eine zu w e it  gehende 
plotzliche Entlastung, dic Uebelstiinde im Gefolge haben  
kann, verm ieden  wird. Die Mafsnabmc bat sieli ais 
sehr praktisch bisher bewahrt.

D er  Betrieb des Ventilators giebt zu kęinen Be- 
merkungen  Anlafs. Erwiilmt sei nur, dalś durch Auf- 
setzen von  vorr;itig gehaltenen Riemenseheiben ver-  
schiedencr Durchmesser au f  die Achse des Eicktromotors 
sich Tourerizahl und Leistung  des Ventilators Iclcht 
Ysrandcrn lassen.

D i c  R o h s a l z m i i h l e .
In  c twa 70 m Entfcrnung von der Centrale, von 

dieser durch  den W erksbahnhof getrennt, liegt die

Fig. 3. Y entilator.
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Rohsalzmiihlo (L agep lan  Taf. X X X X V I I I j .  E inc oiserno, 
Briickc rerb indo t sic m it  der U angebank .  I lircr innoron 
E inrich tung  nacli bcstcli t sic aus zwoi gctrennten, ncben- 
einandor aufgestcllten und untcr sieli g loubar tigen  Grupjicn 
voti Mahl- und  T ra n sp o r tw c rk c n ; das Muhlengobaudo 
ist jcdoch von vornlicrcin soweit ausgcbaut ,  dafs noch 
eine dritte, gleicliartigc G ruppc  darin Platz findet; 
dasselbe ist aufserdem von cincr dnrchgchciiden Langs- 
m aucr  in zwei Abtóilungen geteilt , von denen die liintore 
und  kleinere A bteilung dic M ahlappara tc  birgt, wahrend 
die nach dem W orksbahnliof zu bolegonc grofsćre 
Abteilung dic Sack- und Vorratsr;iume, sowie 4 Vorlado- 
taschcn ro ń  jc  15 000  kg In h a l t  zum Yerladen von 
losom M ahlgut umfafst.

J o d e  M ahhverksgruppebesteh t aus einem mechanischen 
Kroiselwippor mit d a ru n te r  bcfindlicheni Briartschen Kost. 
einem Steinbreehor, zwei Gloekenmiihlen und vicr Fein-  
niiililcn ( Dismcmbratoren). Die A ppara te  sirid, mit der 
Hangebankhiihc von 1 2  m boginnend, eti igenweisc unter-  
einander angeordnet, sodafs die Fcinmiihleti im Erd- 
geschofs stehen. A us diesen fiillt das M ahlgut in den

K eller und E lc ra to rcn  zu, welchc es bis a u f  den riocli 
iiber llaiigebankliiiho liegemlen iSchneckeiiboden lieben. 
J o  ein E lc ra to r  bed ien t zwei Foimniihlen. Von den 
Elevatoren gelit zunachst j c  eine kurze, qucr  zu r  Liings- 
achsc das Gebiiudcs liegende T ransportschncckc aus, 
welchc das M ahlgut nach ro rn  iiber dic  V orra tsraum c 
bringt; sic* munden alle in einc grofsćre, langs der 
ganzen Vorderwand des Gebiiudcs gelegenen Schnecke, 
verniiltelst welcher dic Ladetaschen chargiert werden 
konnen. Ein Lastenaufziig vcrbindct samtliclic Etagen der 
Miihle vom K eller  bis zum Schncckcnboden.

D er elektrische Anlrieb der Miihle ist de ra r t  bewirkt, 
dafs je d c  M ahlw crksgruppe cinschl.  der dazu gehiirigen 
Elcvatoren und  kurzeń Querschnecken von j c  cinem 
im K elle r  aufgestellten lO ópfcrd igen  Motor bethiitigt 
wird (Fig . 4 ) ,  w ahrend zum gcmcinsam en Antrieb der 
grofsen Liingssclinocko und des Aufznges ein 15pferdigcr 
Motor a u f  dem Schncckcnboden un te rgebrach t ist. Sobald 
dic projektiortc dritte  G ruppc zur Aufstellimg gelangt, 
wird man zum Antrieb  dcrselben noch einen dritten 
Motor z u : 105 P lerdcstarkcn gebrauchen

Fig. 4. Motor iler Rolisalzmuhle.

W a s  ist n un  durcli den elektrischen Antrieb  der 
Miihle crro icht?  Z unachst  ist die schw ere und kraft- 
vcrzchrende l laup ttransm ission  in Wegfall gekommen, 
dic nach Lage dor Saclie eine L ange von iiber 30 m 
liabon und  sehr kriiftig konstruiort sein mufste. Der 
A ntrieb  geschicht vielmehr von den grofsen Eloktro- 
motoren unm itte lbar a u f  die im ersten Stockwerk ge- 
legenen, nur 8 ,2 5  m langcn Zwischentransmissioncn und 
von hier aus weiter nach oben und  unten .

D as  ist aber, ebenso wic der- Wegfall eines eigenen 
Maschincnraumos, nu r  ein nebensachlieher Vorteil,  dic 
I lanp tśache  bleibt dic Ersparnis, die aus der A npassung  
iler Anlage an den iiufserst schw ankcnden Betrieb enl- 
springt. E s  ist nanilich klar , dafs man, ha t te  man 
D am pfbetr icb  eingerichtet, von ro rn he re in  eine Dampf- 
m aschinc aufstell n mufste, welchc sjimtlichc drei 
G ruppen  zu betreiben im stande war. N u n  ist aber 
bereits da ra u f  hirigcwi(‘sen, dafs w ahrend der  Iliilfte des
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Fig . 5. ftesam tansiolit des Bergw erks „ G lu c k a n r , Sondersliansen.

<?ntnahme d e r '  einzelnen A ppara te ,  die j a  im Miihlen- 
betriobe (besonders  bei den S te inbreehem  und den 
V orm uhlen )  n icht zu  re rm eiden  sind, wesentlich gemildert 
werden. D ic  trotzdem auftretenden Schwankungen 
gleichen sich innerhalb  der G ruppen fast vollstandig aus, 
namentiich wirken die m it  90 0  U m drchnngen ]iro Minuto, 
arbeiten  den Feinmiihlcn ais Kraftregulatoren, sodafe bei 
■anniihernd gleichmiifsiger Aufgabe aucli der Strommesser 
a n  den grofeen Motoren keine heftigen B ewcgungen zeigt.

Man soli sich w obl buten, dic T e ilung  des elek- 
tr ischen A ntricbos zu weit ins einzelne zu  ireiben. 
L ieg t die V ersuchung  aucli oft nahe, liier noch einen 
R iem enantriob , dort eine lastige Zwisclientransmission

zu umgehen, so kann doeh niclit genug vor zu weit 
gehendem Einzolantricbc, insbesondere beim Miihlen- 
betriebe g ew arn t werden. AYollte man hier beispiels- 
weiso jeden  A ppara t  durch einen Einzelmotor antroiben, 
so miifste lotzlerer docli dem M axim alkraftbcdarf 
des A pparates  angepafst werden und  m an  wiirde, 
wenn man die Pferdestarken der einzelnen Motoren 
addier t,  au f  eine belraehtlieh grofsere Zahl kommen, ais 
die  Zahl der Pferdestarken darstellt,  welclie ein Motor 
bei G ruppenantr ieb  selbst m it  Beriicksichtigung der 
Zwischentransmissionen zum gleichen Zweckc abgeben 
mufs. Man soli sich niclit tauschen lassen m it  . der 
Yersicherung der Motorcnliefcranten. dafe die  Motoren

Betricbsjahres  das Rolisalzgesćhaft zu Diingezweclccn 
só schwach gelit, dafe eine einzige G ruppe  mit einer 
Le is tung  von 30  D oppelladungen pro 12st i ind ige  Schicht 
noch bei weitem nicht ausreiehende Beschiiftigung findet, 
w ahrend zu r  Zeit des starken Yerkehrs die ganze Miihle 
in Thiitigkeit tritt, also dann erst dic Dampfmaschine 

~voll ausgenu tz t  und okonomisch arbeiten wiirde. In 
de r  geschaftsstil len ll ii lfie des J a h re s  wiirde man dem- 
nach zu einem unrationcllen Betriebe gezwungen sein. 
A nders  beim elektrischen Antriebc. J e  nach Bcdiirfnis 
liifst man eine, zwei oder drei G ruppen  laufen, ohne 
dafs irgend wie Grund oder Gelegenheit Yorhandcn ware, 
den Betrieb  anders ais  rationell zu gestalten.

Die Q uorteilung der maschincllen Muhlcneinrichtung 
ro n  oben nacli unten bedingt kurze, d aher  sehr leicht 
laufendc Transm issionen und keinerlei tote Lasten  laufen 
beim Betrieb einer G ruppe  mit, sondern eben nur  das, 
w as  un m itte lbar  zu dieser G ruppe gehiirt.

V on In teresse  sind lctzthiu an den Miihlenmotoren 
-angestellte Mefeversuche. Es w urde  re rm it te ls t  des 
A rbcitsm esscrs  die Leerlaufarbeit eines Motors, naehdem 
der  A nlriebriem en abgclogt w ar ,  zu 5 Pferdestarken 
gemessen.

D e r  W irkungsgrad  des Motors bei Vollbelastung 
ergiebt sich un ter  Beriicksichtigung des Umstandes, dafe

bei Vollbelasturig die S tromśtarken in der  Wickelun«- 
des feststehendon, sowie des rotierenden Toiles grofeer 
werden und dafe hierdurch, wie rechnerisch festgestellt,  
zu den ii ir  Leerlaufarbeit gemessenen ó Pferdestiirken 
ein wciterer Y erlus t  von ca. 2,5 P ferdestarken li inzu- 

100
kommt, zu y ~ — —- ^ +  2  5  " =  ca ' ’ In  o l(!icllcr

W eise wurde, naehdem der Anlriebriemen wieder aufgclegt 
war, die A rbeit des Motors nebst angehangtcn T rans
missionen der ganzen Gruppe einschl. der Leerlauf- 
scheiben zu 18,7 Pferdestarken festgestellt, sodafe also 
fiir die Transm issionen und Leerlaufscheiben eine Arbeit 
von 18,7 — 5 =  13,7 Pferdestarken rc rb rau ch t  wird. 
Es mufs dies angcsiohts eines Kraftbedarfes der bclastcten 
G ruppe  von rund  100 Pferdestarken und  einer bis
4 fach en Riomcniibertragung ais ein h e n o r r a g e n d  gutes 
R esu lta t  angesehen werdijn und stelit der Oekonomie des 
elektrischen Grupponantr icbcs mit kurzeń Transmissionen 
ein gliihzendes Zeugnis aus.

D as  Mahlen selbst gelit bei diesem Antriob sehr 
zufriedenstellend vor sieli. D e r  Z utr i t t  des Haufwerks 
zu den S te inbreehem  wird durch den Briartschen Rost, 
zu den Glocken- und Feinmiihlćn durcli Aufgabevor- 
rićhtungen geregelt. Hierdurch wird erreicht, dafs die 
anfanglicli gcfiirchteten Schw ankungen in der Kraft-
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eine starkę U eberlastnng yertragen kiinuen, gegeniiber 
der T h a tsach e ,  dafs es im m er gcfahrlieh u nd  der 
Sicłierlieit des Betriebes nachteilig  ist, bei scliwankender 
K raften tnahm e mit Elektromotoren in der N ahe der 
oberen Leistungsfaiiigkeit zu arbeiten.

Die Yorteile des clektrischen Grtippenanfricbes sind 
langst erkami t;  der goldene Mittelweg ist auch liier 
der beste.

D i c  Cli l o r  k u l i u  111 f a b r i  k.

E tw a  70  m von <ler Centrale ab gelegen, durch den 
Schacht vou dieser getrennt,  erscheint die Chlorkalium- 
fabrik  ais ein grofser, zusanmieiihiingonder Gebaudc- 
komplex, dessen Aiifsenrriaucrn eine Flacho von etwa
11 00 0  qm umfassen. (Vergl. den Lageplan , sowie Fig. 5 .)

In  eińsclineidender W eise  mufste der elektriselie 
A n tiieb  in den Betrieb und die A nordnung  mancher 
Abtcilungen eingreifen und  grundsiitzliche Abweichungen 
Yom bisher Gewohnjten herbeifiiliren.

Der Gang der F abrika tion  ist zunaehf t  kurz folgender: 
Die, au s  dcm  Sehachte kóm m enden Rohsalzc werden in 
der  Miihlcnabteilung der Fabrik , in welcher eine genau 
wic dic M ahlw crksgruppen  in der Rohsalzmiihlc kon- 
strnier te  und so wie diese angetr iebcnc Gruppe auf- 
gestellt ist, zerkleitiert. D as M ahlgut gelangt in dic 
Liisckcssel und wird hicr mit L ange  und  D am pf geliist, 
resp. ausgelaugt.  Dic lieifse Liisung wird in die Aachen 
Krystallisicrgefafse gelassen, kiihlt liier ab und scheidct 
Chlorknlii im ais erstes P rodukt ab. Die M utterlauge 
wird dagegen noch mehrfaclien VerdampfungsprozeŚ|t*n 
teils in gewohnlichen Pfannen, teils im Vakuum unter-  
worlen und scheidct beim jedesmaligen Abkiihlen in 
den Krystallisicrgefafscn weiteros Chlorknliiim ab ;  dic 
restierenden Laugen  werden, nachdem sie vorgewarnit 
sind, wieder zum Losen des Mahlgutes vcrwandt. D as 
den K rysla ll is ie rkaslcn  entnomniene Chlorkalium wird, 
nachdem es c ren tnc l l  noch dii; Deckgelafsc passiert hat, 
au f  D arren  getrocknet und ist zum  Versand fertig.

E s  hcrrschtc 111111 und  herrseht zum grofsen Teil 
noch in deu Fachkreisen die Ansicht, dafs ein ratio- 
neller Fabrikhctr ieb  n u r  denkbar sci, wenn man den 
mechanischen Antiieb  der mascliinellen E inrichtnng durch 
eine AuspulTmasehine bcwirktc u n d  den A bdam pf der
selben zu den mancherlei Operatioheu des Vorwarineńs, 
Vcrdampfens und D arrens benutzte .  Rationelle Aus- 
n u tzu ng  des Abdampfes! Darin lag der Schw erpunkt 
der ganzen Fabrikation . W as ab e r  dieser A bdam pf 
kostet,  der,  durch  viele W indungen  gezwangt, einen 
nicht unerheblichen G egendruck erzeugt und den Betrieb 
der Antriebmascliinc hiiclist iinrationcll macht, durch 
welche Mifrwirtschalt in der K rafterzeugung  m an sich 
diesen A bd am p f ers t erkaufen mufs, das ha t man wohl 
n icht geniigend gewiirdigt. Solltc es da nicht rationcller 
sein, die K raftcntw icklung u n te r  W eg la ssung  des A b- 
dampfes okonomisch zu  gestalten  und dagegen die fiir

die  genannten  Opcrationcn benotigtc W arnie ,  soweit 
sie nicht anderw eit  ohne besondere Kosten zu haben 
ist, d irek t der Kohle zu  entnehmen, ans ta t t  den Umweg 
iilier den D am p f zu machen? Dafs dies in der Tliat 
verm it tc ls t der clektrischen Centralisation moglich und 
Yortcilhaft ist, zeigt die  F abrikan lage  au f  „Gliickauf" .

A 11 einer einzigen Stello ents teht aus  bereits an- 
gefiihrten Griinden au f  dcm W erke  A bd am p f in er-
heb licher Menge, niimlich bei der Forderm aschinc , und 
diesen hat man n u tzbar  gcmacht, indem man ihn in 
moglichst wenig gckriimmtem W ege und in weiter Kohr- 
le i tung  zu r  F ab r ik  leitet und  mit ilim die Loselaugen 
vorw;irmt. I 111 iibrigen liifst der elektriselie Atitricb- 
kcinen A bam p f ents tehen ; das Verdani])fcn und Darren 
mufs also ohne solehen yorgenommen werden. Dic 
ers tere O peration  wird in der W eise bcwirkt, dafs man 
die Yerdamplpfannon m it  d irektem  Braunkohlenfeuer 
heizt und den liier ents tchenden Briiden zum Ilcizen- 
der V akuum kochcr und zw ar a  double ellet, benutzt.
Die Ietzten in den Y akuum kochern  ents tchenden Briiden 
werden im K ondensa tor  nicdcrgeschlagen u nd  damit 
erhiilt man wiederum yorgewarmtes W asse r  zum  Speisen 
der  Dantpfkessel.  Das D a iren  des in den Krystallisier- 
kiisten gewonnencn Chlorkaliums gesehieht au f  offencn 
Thńlcnpfannen  ebcnfalls mit direkter Braunkohleufeucrung.- 
Der Erfolg dieser Arbeitsweisc ist, wic sich au s  den ver- 
gleichenden Betriebszahlcn anderer  Chlorkaliumfabriken 
ergiebt, b isher sehr zufriedenstellend gewesen.

Wig' nu(i die A nordnung der A ppara tc  in den
einzelnen Abtcilungen, sowie die  gegcnseitige Lage der 
letzteren zu einander betrifft. so lagen hieriiber von 
Yornherein zwei ausfiihrliche P iane  vor; der eine w ar an- 
geferligt unter der A nnahm c des Antriebes durch eine 
Dampfmaschine, der andere  un te r  der des clektrischen 
Antriebes. W ie grundverschiedcn sind beidc! Dort 
gruppiert  sich allcs, w as motorischer K ra f t  bedarf, also 
Miihlcnabteilung, Liisckcssel mit Riihrwcrken (sog. Dojipel- 
salzliisekcssel), P um pen, D arren , Aufziige etc. entlang 
der 70  111 langen I laupttransniiss ion , die  besonders nach 
liingerem LJetriebo, nachdem  die Lager sich ungleieh- 
miifrig gese tz t  haben, allein schon cin gut Teil Kraft 
zu  ihrer Hewegung b ean sp ru ch t;  dieses Festkleben an 
der Ilaupttransniiss ion bringt. oft gezw ungene Anordnungen- 
zu  tvegc, sodafs das I la lbp roduk t  nicht im m er au f  dem 
kurzcśten W ege von e iner Arbeitsstelle zur anderen 
geschalTt werden kann, m anche W ege doppelt zuriick- 
legen mufs. Es ents teht Yięler Orten toter R aum , der- 
die  Grundfliiche der Fabrik  unntttz yergrofscrt. Anders 
beim clektrischen Antriebe. D a ist niclits Gezwungencs, 
kein R aum  geht y e r lo ren ; jede  A bteilung wird gelegt, 
wie sie am zweckmafsigsten zu  den anderen  liegt, denn- 
jede  A bteilung erhal t  ihren besonderen Antrieb. Dic 
Kraftte ilung kann beliebig weit du rchgeluhrt  werden, 
ohne dafe die Oekonomie in der K raftcn tw ick lung  irgeml- 
wii! darun ter  leidet.  So s t e l i t ]  denn die F a b r ik  m it
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Olektrischem Antrieb cin liarmonisclios Ganzes olinc 
Z wang dar;  der Fessel der Haupttransmission ledig, 
konnte  der K on s tru k tcu r  bei der A nordnung  der viel- 
gesłaitigen M echanismen, welche die F abrik  enthiilt, 
seine g anze  Aufmerksanikeit der Zweckniafsigkeit des 
Betriebes zuwenden.

D e r  Antrieb in der  Fabrik  gcschieht durch 6 Elektro- 
moturen. Aucli h ie r  ist man dem P rinz ip  des G ruppen- 
antriebes iiberall gefolgt; n u r  eine Transmission mi fet 
30 m, dic iibrigen sind allc wcsentlich kiirzer.

D i e  K o h l e n b e s c h i c k u n g .

D as  C entral-Kesseihaus enthiilt in 2 Batteriecn getrennt.
12 Zweillammrohrkcssel von je  9G qm Ileizflachc mit 
T rcppenros tro rfeuerungcn  fiir Braunkohle. Ueber jeder 
F c u e ru n g  befindet sich ein 2 0 0  hi fassender Fiill tr ichter

tr ichter entlang fiilirt und von dem dic K ohle  mittels t 
einzustellender Abstreichung in dic Fiill tr ichter gelangt. 
Im  T h u rm  befindet sich aufserdem ein Aschenaufzug, 
der im Notfall auch dazu benutz t  werden kann, die 
Fiilltr ichter m it  Ilii lfe von K ippw agcn  von einem iiber 
dic T rich te r  gelcgtcn Gcleisc aus  zu bcFchicken.

D er Antrieb des Elevators, des Brcchwerlces und des 
Aufzuges geschicht zusam m en durch einen in der obersten 
E tagc  des T hu rm es  dicht unter dem Dach aufgestellten

mit recliteekigem Quersehnitt,  der dic Charge einer 
ganzen Tagcśfeuernng auf/.unehmen im stande ist. Die 
F ii lltr ichter bcnachbarter  Kessel stofsen mit ihren Seiten- 
wiinden zusam men, sodafs zwischen dcri Triehtern einer 
Batteric  eine Unterbrcchung nicht stattfindct.

Die Beschićkung der Feuerungen mit Kohle findet 
in folgender W eise  statt . An der einen kurzeń Seite 
des K esselhauses  in der Y erlangęrung  der  nach dcm 
W erk sbah nh of  zu gelogcncn Vorderi 'ront befindet sich 
ein thurm art iger  A n b au ,  an dessen Vorderseite cin 
Elcvator angebrach t ist. Die Kobie wird aus den 
W aggons  in die E levatorgrube geschaufelt , aus der sie 
der EIcvator bis un te r  das D ach des T hurm es hebt.  
In  demselben passiert sie ein Brechwerk, dann fiillt sic 
au f  ein -17,5 m langcs T ransportband, welehes in der 
Liingsrichtung des K esselhauses iiber samtlichc^Fiil t-

12,5 pferdigen Elcklroniotor,  der des Transportbatides, 
w clcher des Zuges wegen am anderen Ende des Kessel
hauses bewirkt werden mufs, durch einen 5 pferdigen, 
au f  dem  letzten Fiill trichter aufgesehraubten Motor.

Die A nordnung des Antriebcs ist iiufscrst cinfach. 
W iire  m an  auf D ampfantrieb arigcwiescn gcwcsen, so 
liatte es nicht uncrhebliche K omplikationen  gegeben 
und es ist fraglich, ob man sich dann zu  der A nlage 
i iberhaupt cntschlosscn hiitte.

Fig. 6. Pnm pstation des 'Wasserwerks.
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D a s  W a s  s e r  w e r k .

D a s  W asserw crk  bes teh t aus don beiden  B runnen  
m i t  der Pum psta t ion  u nd  dem !Ioclireservoir; crstere 
liegen in der aufserstcn nordwcstlichen Ecke des W crks -  
Iiofes in e twa 150 m Entre rnung  von der Centrale, 
letzteres au f  e iner nordlich vom Werksliofe gelegenen 
Anhulie, e tw a  150 m von diesem entfernt und  30  m 
iiber der P um ps ta t ion .  V on letz terer zum Resei voir 
fiihrt die  D ruck le i tung  u nd  an diese selilicfsen sieli die 
Yerteiluiigsleitungcn.

Die Pum psta t ion  enthiil t zwei genau gleiclie, von 
e inander unabhang igc  W eise  & Monskische D uplexpunipcn  
m i t  diroktem elektrischem A ntr ieb  von je  500  1 minut* 
lieher Leis tung  (Fig . 6).  D as Anlassen und Abstellen 
de r  p fim pen, zu dereń Elektromotorcn von j e  7 ,5 Pferde- 
s tarken r ó n  der Centrale a u s  getrennte  Leilungen  fiihren, 
ka n n  von dieser aus mittels t zwcier au f  einem besonderen 
kleinen Sclialthrett dort angebrach tcr A nsscbalter  bewirkt 
w erden. Dies wird dadurch crmoglicJit, dafs die Eloktro- 
motoren im P um p en h au s  Cen tri fuga lanlasser besilzen, 
welche nach erfolgtem Schlufs der Leitungen ihre W ider -  
standc m it  I lii lfe eines Pendelregula tors  bei waehsender 
Umdrehungszali l  des A nkers  nach und nach selbstthatig 
aussehalten. N un  is t jedoch nocb einc weitere E in 
r ichtung getroflen, welche bewirkt , dafs jede  der P u m p e n  
sich se lbsllhatig  ausschalte t utul ihren Betrieb einstellt, 
sobaki der hochstc W asscrs tand  im  R ese rro ir  erreiclit 
ist, und  sieli w ieder einsehaltet,  w enn  der W asscrs tand  
um  50 cm unter  den hochsten Stand gesunken ist J e  
zwei D rab  te der S trom kreise  sind iiainiich bis zum 
Reservoir  gefiihrt und  ein Sehwimm cr bewirkt dort je  
nach seinem Stande das Oeffnen oder Scliliefsen bcweg- 
l ichc rK o n tak te ,  w orauf  dic Motoren stehen bleiben oder an- 
gehen (Schaltungsschcm a Tafel X X X X I X ) .  D er  Betrieb 
kann au f  diese W eise  mit einer oder auch mit beiden 
P um p en  gefiihrt werden, oder liian kann  aucli, da dic 
A usschal tcr  in  der Centrale ais U m schalter  ausgcbildet 
sind, eine P u m p e  kontinuierlich und die andere mit 
selbstthatiger A usscha l tung  gehen lassen. D urch  diese 
E inrich tung  is t es erre ich t ,  dafs der Pum penbeir icb  
keinerlei stiindiger W a r tu n g  bedarf.

I I  ii n g  e b a  n k a u f z u  g.

D ic  H a n g eb an k  fiir die  ITauptrordermaschinc mit 
2 0 0 0  kg N utz las t  liegt, wie crwiihnt, 12 m iiber Sehacht-  
hofsohle. E ine  Ilulfsfiirderung fiir 1000  kg Nutzlast,  
fur welchc dic Schachtleitungen bereits Terlegt sind, soli 
noch eingeriebtet w erden  u n d  zw ar derart,  dafs ihr 
Fordcrgeriist,  um die I laup tf i irderung  n icht zu beein- 
traclitigcii, un te rha lb  der H angebank  fiir die lctzterc 
aufgcstellt w ird  u nd  die K a p s  zu  ebener E rde  zu liegen 
kommen. Z u r  Y erb ind un g  des A bzugsnivcaus beider 
F orderungen, sowie auch  zum  H eben  der ais Bergversatz 
benutzten  F abrikr iicks tande  a u f  die H angebank  ist an 
der einen Seite desselben ein elcktrisch angetr iebener

zweitr iimmiger Aitfztig fiir 1000  kg Nutzlast ( =  1400 kg 
B rutto las t)  aufgcstellt.  D ic  Gesehwindigkeit de r  Schalen 
betragt 0 ,4  m pro Sekundo. D er  Antrieb der Aufzug- 
winde gcsehielit re rm it te ls t  eines 25pferdigen Motors 
last lautlos durch einc selir exak t gearbclte te  Sehnecke 
mit Schneckenrad ; crs tere ist aus Tiegclgufsstalil ge- 
schnitten , der Z ahnkranz  des letzteren besteht aus 
Phosphorbronze . D as  Anlassen geschicht durch  ein 
aufserhalb der Fordcrtr i im m er gelegcnes Stcuerseil mittelst 
UniPchalters und Centrifugalanlassers. D as  Abstellen des 
Motors, sobaki die Schalen in einer der Endstellungen 
angelangt sind, geschicht selbstthatig  durch Schrauben- 
ausriickung.

D i e  W e r k s t a t t e n .
Die R a um c  der I laup tschm iede  und Dreherei liegen 

nebeneinander,  die Transm issionen in beiden W erkstatten  
sind m it  9 0 °  Neigung zu  e inander yerlegt.  Dic Trans- 
mission der Dreherei, an welche auch die Bandsiige der 
benaclibartcn Schreinerei gehiingt ist, w ird durch einen
7,5 pferdigen Motor angetriebon. D e r  A usbau  der 
Schmiede ist zu r  Zeit  noch nicht ganz vollendet; ihre 
T ransm iss ion wird vor der  I land  vermitte lst W inkel-  
riementriebes von de r  T ransmission de r  Dreherei mit 
angetrieben, erlialt abe r  nach Aufstcllung weiterer W erk -  
s ta ttenm aschincn einen eigenen Antrieb  durch einen 
15 pferdigen Motor. Vom Einzelantrieb der  W erks ta t ten-  
maschinen hat man abgcsehcn, weil derselbe in der 
Anlage ziemlicli teucr ist, und  weil cr sich bei der 
interm ittierenden und unglcicbmafsigcn K raftentnahm e 
weit w eniger eignet, ais der G ruppcnantr icb , dessen 
Ueberlegenheit auch besonders im W erkstiittcnantrieb 
nnzweifclliaft bcwiesen ist.

D i e  B c l e u c h t u n g .

D e r  von den Ilaup tsam m elsch ienen  der Centrale fiir 
Gliihlicht und Bogenlieht abgenonimene Stroni wird, wie 
bereits ausgcfiihrt,  zuniichst au f  120 V olt  Spannuńg 
herabtransformiert ,  che er den li intcr dcm Schaltbrett 
angeordneten besonderen Sammclschienen fiir dic  einzelnen 
Netze zugcfiihrt w ird  (Taf. X X X X V I I ) .  D as  Gliihlichtnetz 
wird hier zuniichst w eiter  zerlcgt in einzelne I laup ts t rom - 
kreise, von denen jed es  Betriebsgebaude j e  nach Zahl der 
L am pen  c-inen oder zw'ei emprangt. Innerlia lb  der Ge- 
baudc  werden die Stromkreise j e  nach der G ruppierung 
der  Lam pen weiter geteilt . A uch  dic Beleuchtiing der 
B nreaux  und einiger Beanitenwohnungcn wird durch 
diesen direkt yon  den Centralmaschinen abgenommcnen 
Strom bewirkt und  ha t  zu Bemangelungen bisher keinen 
Anlafs gegeben. Bei plotzlichen und  crhehlichen Wechscln 
im S trom verbraueh der Centrale, wie sie beim  E in- und 
A ussehalten grolścrcr Motore eintreten, g ieb t es zwar 
fiir A ugcnblickc  auch Schw ankungcn in der  Belcuchtung: 
dieselben sind aber  n icht so erheblich, dafs sic die 
B ureauarbci t  bei diesem L ich t bceintrachtigen, zumal 
sic n u r  zu bestim mten Tagcszeiten  eintreten. Im  ganzen
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sind a u f  dom W erk  rund  7 50  Gliihlampen installicrt. Die 
Aufsonbelenehtung und zum Teil die innere Bclouchtung 
dos Ilauptmaschińcrigobiiudes wird durch 19 Bogen- 
lampen besorgt, dic  zum eist zu j e  droi hintereinandor 
geschaltet sind. N u r  oine grofsc Bogonlampe zum Be- 
Icuchteii der Fordermaschine ist c in z d n  geschaltet; hier 
wird dic S pannung  durch ciuon klcinen besondoron 
Transformator von 120 au f  4 2  V olt lierablransformiert.

D o r  u n t e r i r d i s c h e  B e t r i e b .

Dic fiir den Grubenbetr ieb  benotigtc elektrische 
Energie  wird, wie crwiihnt, von den Ilauptsamnielschicnen

dor Centralo abgenommcn und vm ńitfę lg t  eines stahl- 
armierten Bleikabelś von Cl mm l>iclie m it  oinem 
Kupferqucrsehiiitt von 3 X 7 0  <1111111 durch den Schacht 
zum Fiillort geloitet. D as K abel wiegt pro laufendes 
Motor 1 1 kg und ist an jodom dor in 6 m senkrechter 
Entlernung  im Scluiohto vorlagortcn und aus I -E isen  
N.P. 3 8  bestehomb'!! I lauptc instr ichc  befestigt. Zu diosem 
Zweck is t oin 30  cm bober flolzklotz an jodom Einstrjćh 
m it  zwoi Schraubcn festgoinaelit, auf welchem wioderiim 
oin ebenso bober Klotz mit vior Schraubcn fpstgoscbraubt 
is t  (Fig. 7 a, 7 b und 7 c); jod e r  der Klotze ha t an dor 
Flacho, an der sio, sich bcriihrcn, einen halli krćislormigen
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Fig . 7  c.

A ussobnit t ,  in welchc das K abe l eingeklommt wird. 
Am Fiillort und an vor?chiedojicn Knoteupunkteii  
in dor Grube  sind vcrschIiofsbarc Schaltbrotter auf- 
geitollt, durch welchc oine woitero Zorlogung des 
Stromes stattfmdot; soweit er zu Bohr- und Boleuchtungs- 
zwecken bonutzt wird, wird er au f  220  Volt Spannung  
borabtransformiert, dic Motóren fiir Grubenhaspol und 
ldeinc Sondorvontilatoron arboiten dagegen mit der u r-  
spriinglichon S pannung  yon 5 0 0  Yolt.

U eber die Vorteile der elektrischen Energie zu 
Grubonzwecken weitcrc W ortc  zu ma oben, wiirc zweck- 
los; os is t genug  dariiber gćsprochen und gcschriobon. 
Wo dic E lektrizitat uberh aup t  zur A nwendung golangon 
ka nn, h a t  sio das vordom in Grubonbauon boliobtostc 
Kraftiibertragungsmittol, die Druckluft,  vo|lst;in<lig ver- 
drangt. und das mit Recht, oinmal wogen ihrer bequomoron 
l lan dh abu ng .  dnnn wogen des bobon NutzofToktes dor 
Eloktromotoron an  sieli, in der I laup tsacbe  abor wogen 
der iiberlegonon Ockonomio der Elektriziti it  boi inter- 
miit iorendom Betriebe, wie ihn der Betrieb von Bohr- 
maschinen, G rubcnbaspcln oto. darstollt. W ahrend  der
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Betriebspauśen, iii denen der einzelae Motor kcine K raft  
gebraucht,  w ird  von der L eitung  und von der Primiir- 
station aucli k e ine  solche liir ihn abgegeben u nd  Verlu?te 
sind ausgeschlossen; dagegen gehen bei der D ruckluft 
le i tung auch  w ahrend  des Stillstaridfs der Motoren die 
durch  Undichtigkciten hervorgerufenen V erlus te  weiter, 
und diese sind bei langen, vielverzweigten Leitungen 
doch rech t bedeutend.

D ie  elektrischen G rubenhaspol finden fiir flacho 
F o rd e ru ng  bei de r  flachwelligen Lagerung  des Kalisalz- 
lliitzes vielfach A nw endung. Sie sind Ycrschiedener 
K o n s tru k t io n ; am  meisten liaben sich w egen beąuenier 
Montage und I lan d h ab u n g  die d irck t gekuppclten  Ilaspel 
mit Z ahnradubertragung  bew ahrt ,  dereń  S teuerung  durch 
den Siemens & Halske.schen ais  U m steue rappara t  aus- 
gebildcten Stufensehalter  mit K ohlenkontak ten  bcw irk t  
wird. Ilaspel u nd  Motor sind nach der Ausfuluung der 
Nordliiiuser M aschincnfabrik /.u NordhauS(‘n au f  einem ge- 
meihschafiliehen R ah m c n .a u s  l_ |-E isen  montiert,  wodurch 
das IJntprgestell moglichst leielit wird. Ein Ritzel aus 
R ohhau t  a u f  der Motorenwelle verhindort iibergrofses 
Gerausch und bew ahrt  sieli auch ais haltbar.

Die kleinen S o n d en en ti la to rcn  werden durch direktc 
K uppelung  von Ventila tor-  und Motorenaehse angetrieben.

Beziiglieh der elektrischen B ohrm aschinen sei be- 
n ie rk t ,  dafs bis je t z t  die Siemens & Halskesclien 
drehemleii Maschinen m i t  Motorenkasten und b iegsam er 
W elle  in A nw end un g  kom m en; w enn auch  gegen die 
Leistung un d  solide K onstruk tion  n ichts e inżuwenden 
ist, so ist der  Yerschleils  der bicgSam en W ellen auch 
bei sachgemafser B edienung  cin ziemlich belrachtlicher, 
sodafs man zu d irek t gekuppelten  Bohrmaschinen, bei 
denen der Motor auf der Spannsiiule sitzt, i iberzugehen 
gedenkt.  Bei E in ju h ru ng  des elektrischen Bolirbetriebes 
a u f  „G luckauf-'  waren diese letzteren Maschinen noch 
nicht p rak t isch  erprobt, haben sich ab e r  inzwischen 
Y crsehiedentlich bew ahrt.

Die Anlage. e iner 5 60  m langen Seilbahn im l la u p t-  
forderquerschlag ist in A ussicht genommen.

W ir  sind am  Endo unseres R undganges.
Schon w ahrend der Y orfiihrung der Einzelbetriebe 

is t  d ie E igentiimlichkeit des elektrischen Centralbetriebes 
geniigend be leu ch te t ;  wenig bleibt demnach noch zu 
sagen.

Im  ganzen laufen au f  dem W e rk e  24  Motoren (1 6  
iiber und  8  un te r  T age)  zwischen '°jx und 105 Pferde
stiirken. D ie  elektrischen A nlagen  unterstehen e i mr  
sachkundigen einheitlichcn Leitung, der ein geschulles 
B eam ten- und  W iirterpersonal zu Gebote steht. N ur 
bei den Motoren g r o t  ten T y p s  in den  Mii hien (1 05  
P ferdes tarken)  ist standige W artu ng ,  im iibrigen werden 
die Motoren durcli am bulan le  W a r te r  au f  taglićlien R und-

gangen bed ien t ,  was yollkommen ausre ichend  ist, da 
siimtliche Motoren R ingschm ierung  besitzen; infolge- 
dessen ist auch  der  Bedarf an  Schmiermaterial ein 
iiufserst geringer.

A llmonatlich findet eine Generalrevision samtlicher 
Motoren, sowie eine W iders tandsm essung  in  den Leitungs- 
netzen un te r  Aufsicht des leitenden Ingen ieu rs  statt , so
dafs sich einstellende U ebelstande im K eim  erstickt 
w erden  konnen.

R epara turkostcn  sind b isher  an  den Motoren nielit 
ents tanden. Sie konnen sich auch nach  liingerer Bctriebs- 
zeit  n u r  a u f  die E rn eu en in g  der Lagerschalen  erstrecken, 
da andere re ibende Teile  n icht Yorhanden sind.

So ha t  der am 1. J u n i  1897 croffuetc elektrische 
Betrieb bis je tz t  zu keinerlei Beniiingelungen Anlafs 
gegeben, die Betriebssicherhei t mufs ais Yollkom m en —  
soweit sie i iberhaup t  erreiclibar ist — angeseben werden. 
A uch  ist iiberall dafiir gesorgt, dafs fiir L eben  und 
G esundheit  der A rbe i te r  je d e  mogliche G efahr beseitigt 
ist. D as Beriihrcn einer Le itung ,  durch  welchc ein 
Slrom von 5 0 0  VoIt gelit, wird u n te r  gewohnlichen 
Umstiiiidcn n ich t tiidlich w irken ; zudcm  sind aber 
siimtliche in den Gebiiuden liegenden Leitungen und 
solche, welche den Arbeitern zuganglich sind, isoliert. 
I l ie rdu rch  wird auch etwaigen B randschaden  durch 
Kurzschlufs wesentlich yorgebeugt. Unter siimtliche von 
der Centrale nach den Befriebsgebauden fiilircndcn 
l lochspannungsle itungcn  sind F angne tze  gespannt,  um 
im F a lle  eines Lcislungsbruches cin llerabfallen zur 
E rd e  und etwaige B eruhrung  m it  Menschen zu ver- 
hindern. Selbstvcrstiindlich ist die  A nlage  auch durch 
Blitzableiter  in ausre ichender W eise  gcschutzt.

W iilirend des Betricbes wird die B elastung der 
Centralmaschinen von den Strommesserh des Schalt- 
brettes r ie rte ls tundlich  abgelesen und  in ein B uch ein- 
getragen. A us diesen Ablesungen wird dio durch- 
schnittliche Belastung  w ahrend  der Tagsch ich t und die
jen ige  wiilirend de r  Nachtschicht berechnet.  U eber die 
Belastung wiilirend eines Monats wird eine graphische 
D ars te llung  entworfen, indem man au f  de r  Ąbscisśe 
zw eier K oordinaten  die Schichten a  12 Stunden, ais 
O rdinaten dic Amperecinheiten  der durchschnittlichcn 
Belastungen w ah ren d  der Schichten auftragt. Die hieraus 
sich ergebenden F lachen  stellen direkt dic gclcistete 
Arbeit w ahrend der Schicht dar.

A uf G rund  dieser D arste llung  wird dann wieder die 
durchschnitt liche B elas tung  je d e r  D ekadę  des Monats und 
diejenige des Monats selbst konstruicrt.  A uf Tafel L  ist die 
graphische D arste llung  des M arzbetriebcs a. c. g egeb en ; 
sie soli lediglich zu r  Ar cranschaulichung des soeben 
Gesagten dienen, im  iibrigen ist dic B elastung der 
Centrale noch keine normale, da  der  Betrieb der am 
24. F eb ru a r  a. c. eroffneten Chlorkaliumfabrik im be- 
treffendęń M onat sich noch in seinen Anfangsstadien
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befindct, der Bergwerksbctrieb seincn I lo h ep u n k t  aber 
erst in den I lerbs tm onaten  erreicht.

Ebenso  wie an den I laup ts trom m essern  werden aucli 
A blcsungen an  denjenigen Strómmcsscrn gemaclit, dic 
in dic nacli don vcrschicdcnen Bctricbeń gclicndcn Lci- 
tungen cingcschaltet sind und  a u f  d iese AVeisc. mit 
abso lu ter G cnauigkeit  festgcFtollt, w ic r ic l  Strom jeder  
Betriebszwcig aus der  Centrale bezogen bat. A u f  Grund 
dieser Aufzcichnungen, welclie in dic graphische D a r
stellung der  M onatslc is tung  eingetragen werden, vollziclit 
sieli dann  die rcclincrischc Verteilung des Kolilen- 
verbrauclics u nd  der Liihnc fiir den Centralbetrieb am 
Schlufs des Botriebsmonates. Ucbcrsicbtliclier und pra- 
ziscr kann wolil in kcincm Betriebe Ycrreclinct werden.

W a s  nun schlicfelich die Anlagekosten eines W crkes  
m it  elektrisclier Centralisation gegoniibcr einem solehen 
olme dieselbe bctrifft. so crschęint allerdings die Aus- 
gabc f i i r  die Centrale m i t  ihren exakt gebanten und daher 
n icht billigen Maschinen au f  den ersten Blick ais eine 
Melirbclastung, wogegen an denBctriebsstcllcn  d ieE lck tro -  
motoren sich niclit entsprecliend bil liger stellen, ais die 
D am pfm aschinen ; m an  d a rf  dabei jedocli niclit yergessen, 
dafs der E lektromotor nu r  einen goringen Bruchtcil von 
dem R aum  einnimmt, ais eine Dampfm aschine gleiclier 
L e i s t u n g , er also niclit  nur dementsprechcnd 
kleinere, und  cinfacherc, in yielen Fallen gar keine be
sonderen F undam entc  bcanspruch l u nd  besonderer Ma- 
schinenraum c niclit bcniitigt. A u f  „ G li ic k a u P  sind die 
Motoren, soweit sic niclit iiberliaupt froi in den 
Betriebsraumen stehen, nu r  durcli Brettcrversclilagc von 
diesen getrennt.  D urch  den elektrischen dirckten oder 
g ruppenw eisen  Antrieb worden ferner schwere Zwischcn- 
transmissionen unigangćn und demgemiife kann auch das 
M auerw crk  der Gcbiiudo. verschiodontlicli le ichter kon- 
s tru ier t werden.

D e r  Vorwurf, dafs elektrische Anlagon toner sind, 
trifft ohne Zweifel nu r  da zu, wo man oiiie kleine 
Anlage nach der anderen anlogtc, wie sie geradć  das 
Bedarfnis erfordorte, um  sich den einen oder don anderen 
Vorteil de r  E lektrizitat zu Ntitzen zu machon. Es ist 
klar, dafs auf  diese W eise  dio Uobersichtliohkeit und 
B illigkcit des Betriebes verloren gelit. W o  man aber  
bei einer zu errichtonden N euanlage dic Bctriebsvorh;il t-  
nisse im grofeen Ganzen von vornherein iibersolion kann 
und  in dor Lagc ist, sieli alle Vorteilc der elektrisclicu 
Centralisation zu nutzo zu maelien, da  wird man aucli 
Oekonomio, Uebersiehtlichkeit und einheitlichc Leitung 
im Betriebe mit normalon Anlagekosten, die nicht hiilier, 
ais die b isher gewohiiten sind, vcrbindon kiinnon.

Ueber dic Anlage obcrmliselier Sprcngstofflliger.*)
Die stiindige franzosische Sprcngstoff Kommission 

a rb e i te t s c i t  cinigen Jab ron  daran, diejenigen Bedingungen 
fcśtzustellcn, <lic im Falle der Explosion eines un te r-  
oder obcrirdischen Sprengstofflagers mdgliclist jede  Gefalir 
aussclilicfsen sollen. Die Arbeiten iiber dic Sprengstofl'- 
lfiger un te r  T ag e  sind mit dom grofeen S prengrcrsucho  
zu JBlancy vom 21. Dezem ber 1895  zum Abschlufe 
gelangt. W ir  haben hieriiber in Nr. 33, Jah rg .  1S97 
unserer Zeitschrift cingehcnd bcrichtet .  D as Ergebnis 
dieses Yorsuches w a r  dic Festste llung dor Thalsacho, 
dafe m an  wobl im stande ist, die E inrichtung von 
SprengstolTlagern u n te r  T age so zu treffon, dafs dio 
Griibenbaue von don verliangnisvollen W irkungen  cinor 
ExpIosion Yorschont lileibcn.

D ic  weiteren Arbeiten  dor Kommission orstreckten 
sieli au f  die SprengstolTl;igcr iiber Tage oder riebligor 
au f  solclic, die  sieli nahe  un ter  der Erdoberfiache befanden. 
Die K ommission studierte  oinersoits dio W irkungen ,  di<! 
Yon Explosionen nahe  un ter  Tage  ho norgobrac li t  werden, 
und andererseits  suchtc  sie nach gccignetcn Vor- 
kehrungen , um die Explosionswirkungen miigliclist un- 
gefahrlicli zu machon.

D ie  praktischen Ycrsuchc  wurden zunaclist mit 
L adungcn  von nicht melir  ais 32  kg D ynam it bogonnon, 
w urden  jcdocli zum  Schlussc durch vior grofe angologte 
V ersuchc, be i  denen je  500  kg D ynam it zur Explosion 
kamen, ergiinzt.

Uober die A r t  der W irkungen  steli t dio Kommission 
folgende Schlufsfolgcruiigcn auf:

1. Dic iiufseren W irkungen, dic durch dio, Explosion 
ein<*r bostinimton Gowicht«mengc Sprcngstofls h c r ro r -  
gcbraclit werden, sind unabhilngig von der Griifsc dos 
Rauincs, in dem der  Siirongstofi1 untergebracht ist (also 
y o ii  derL adungsd ich tc ) ,  vorausgosetzt, dafe dio Machtigkeit 
des bedcckcndcn Erdreichs un rerandort  blcibt.

2. Bei wcchsclnden SprengstolliHcngcn bloibt dic 
sclileudorndc W irk u n g  glcich grofe, wenn die Machtigkeit 
des bedeckenden Erdreichs mit dor Q uadra tw urzel dor 
Yorschiedcncn Ladungsm cngcn  wiichst oder abnimmt.

3. W e n n  m an eine Ladung, dic in gedriingter A n
ordnung hinreicht, den gewohnlichcn Trich ter  auszu- 
worfon, so rortoilt,  dafe sic funfmal so lang ist ais die 
ll i ihe des geringsten W iderstandcs, so wird ihre W irku ng  
nach aufscn nahozu aufgohobcn.

4. W en n  man bei glciclicr Jl iichtigkeit dos lic- 
dockcndcn Erdreichs ilic in einer Linie angeordnete 
Ladung  so wachscn liifst, dafe au f  don laufondon Motor 
sich stets dieselbe Sprongstoflnicnge ergiebt,  so werden 
dic iiufseren W irk un gen  (fiir jeden  einzelnen P u n k t  der 
Laduńgslange)  vcrst;irkt, jedocli nu r  bis zu einer gewissen

*) Nach einem Berichte der franzosischen Sprengstoffkommission 
in den A nnales des Mines (Lieferung vom Ju n i 1898).
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Grenze. L etzterc  schcin t errcicht zu sein, wenn die 
Liingc der L ad u n g  drei- bis yicrninl só lang ais die 
ii i ihe des geringsten WiderstaiMles ist.

Yon den Gefahren, die  bei der zufalligcn Explosion 
eines Sprengstofflagers iiber oder nahe  unt cr  Tage  in 
F rage  kornnten konnen, wurden dic folgenden seitens 
der Kommission in Befrnclit gezogen:

a. Z ertn im m eru ńg  oder E rschi it te rung des Gebirges 
nach un ten  im ITihblick a u f  etwaige benaebbarte  G ruben- 
r a n m e ;

b. A usbruch der Explosionsgasc durcli die Zugahgs- 
s i r e c k e ;

e. F ortsclileudern der B cdeck ungsm assc.

Zu a. Alle V crsuche  zcigten, dafs die W irkhngen  
nacli unten hin sehr bald yersehwińden mul keine 
Spnren zuriicklassoii. In  folgeuder T abcllc  werden die 
E ntlernungen 1 mitgeteilt,  iiber die h inaus benaebbarte 
Grubenriiume von den Explosionsw irkungen unberiihrt 
bleiben:

Menge 
des Pynam lts  

im
Sprengstoff-

Lager

kg

E ntferiu ingen , weim  das Grbiree besteht aus:
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200 12,5 11,5 i 11,0 10.5 10,0
~ ~  1 ~  

0,5 i 9,0
500 16,5 15,5 14.5 14 0 13,5 13.0 i 12.5

i 000 21,0 10,5 : 18,5 17.5 17 0 10.5 : 15,5
1500 24,0 22.0 j 21 0 20 0 19,5 19.0 17,5
2000 26,5 24,5 i 23,0 22,0 ‘21,5 20,5 19,5

Zu b. Der A usbrueh  der Explosionsgase durch die 
Zugangsstrccke  zum D ynam it lager bringt keine besonders 
s tarken 'Wirkungeu heryor. Die Lufterschiitternng ist 
yorhiUtnismalśig unbedeu tend .  E s geniigt,  den Erngang 
in gebroehener Linie anzulegen und dabei einen K ugcl-  
fang fiir fortgeschleiidertc Sti icke yorzuschen, um die 
G efahr zu beseitigen

Zn c. Es wird vorgeseblagen, wenn irgend miiglich 
das .Sprengstofflager so t ie f  un tor  dic Erdobcrfli iche zu 
hringen, dafs i iberhaup t cin Fortsclileudern der Bedockung 
niclit zu befiirchten ist. F iir  diesen Fali werden folgende 
Mafse angegeben:

Menge 
des D yusmits 

im
SprengstolT-

Lnger

Die M arhtigkeit des Gebirges hat zu betragen, 
wenn dssselbe b^stelit aus:
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200 10,0 i 9,5 1 9.0 8.5 8,0 7,5 7,0
500 14,0 j 13,0 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0

1000 18,0 16,5 i  15,5 15,0 14,5 14,0 13,0
1500 21,0 j  19 0 118 0 17 5 10,5 16,0 15,0
2000 23,0 i 21,0 20,0 19,0 1S,5 17,5 16,5

W o  die genannten  Mafse n ich t crrcichbar sind, sollen 
nach dcm  Yorschlagc der Kommission die Machtigkeiten 
des bcdeckendcn Gebirges zum  mindesten 

bei 20 0  kg D y n am it  3 m 
,j 5 0 0  ,? 4 ,5  jj
„  1000 „  „ G,5 „
„  1500  „ „ 8 ,0  „
„ 2 0 0 0  „ „  9 ,0  „

betragen und  es soli Vorsorge getroilen werden, dafs
ais Bedeektingsmasse n u r  lockeres Gebirge olme griibere 
Stiicke. verw andt wird. Bei der Explosion trit t dann 
zw ar ein Aufwcrfen des Gebirges ein, doch fallt  dieses 
in niichster N ahe w ieder zu Boden.

D ic  Kommission sjjricht zum  Scblussc dic Ansicht 
aus, dafs dic  gewohnlicbcn oberirdischen Liigcr zwcck- 
nialsig durch  eingegrabene Lager, dic den yorgenannten 
B edingungcn entsprechen, ersetzt werden, wcil anderen- 
falls bei der Explosion gew ohnlicher Liigcr die Flug- 
balin der fortgeschlenderten schweren Wurfstiickc ganz 
nnberechenbar  ist. U.

Technik.
S e l b s t t h i i t i g o  A b s t o l l v o r r i c l i t u n g  f i i r  F ó r d e r -  

m a s c h i n e n .  In Dinglers Polytechiiisehcm Jo u rn a l  lleft 7,
S. 122  und 123  des diesjiihrigen Jalirganges ist unter dcm 
Absclinitt Neuernngen an Danipfmascliinen eine sclbstthiitigć 
A bs te l lvom chtung  fiir Forderinascliinen beschrieben und 
ilnrch Skizzen des niilicren erIKiitert. L)ie Erlinder der 
Vorr ichtung sind Frederic  Braconier, J .  1$. Hubert und 
J .  B. Phil l ips  in La Neuville  (Belgien).  Zweck der  neuen 
E inrichtung ist, dem MasćbinenfUhrer die Moglichkeit  zu 
uelimen, w ahrend  des Ganges d e r  Maschine seinen Platz 
unii soinit die  Sleuerungshebel zu verlassen, andererseits 
iliin zu erinoglichen, in Nolfiillen durcli  eine einzigc Bc- 
wegung zugleich das Dainpfventil  abzusperren und die 
Dampfbremse zu bctliiiligcn. Dieser Zweck wird in der 
prakłise.lien AUsfiihiung dadurcb errcicht,  dafs d e r  Platz an 
den Stcuerungshebeln,  der dein Maschiuistcn ais Standort 
d ient,  durcli  eine bewegliebe Biiline gebildet wird. Die 
Biilme ist durch ein (iegengewiclit  derar t  ausbalanziert,  
d a fs  der  Mascliinist wiibrend seines Anfentballes an der 
Steuerung durcli sein Korpergewielit  die Biiline niederdriickt; 
verliifst er seinen Standort,  so w ird  d ie 'B i i l in e  gelioben". 
Die ycrscliiedciic Stellung der  Biiline wird in der  Weise 
ansgeniitzt,  dafs bei aulwiirtsgebender Beweguug, also in 
allen Fiillen, in welchen der  Mascliinist seinen Standort 
yerliifst, veriniUclst e iner HebelUbertragung die D ro s s e lk la p p e  
geschlossen und die Danipl breinse angespannt wird. Soli 
die Maschine wieder  in Gang gesetzt, also d ie  D a in p fz u fu lir  
ireigegeben und die Breinse geliist werden, so tritt der 
Mascliinist au f  die  Biiline; letzterc senkt sieli und giebt 
die  beiden Ventile  frei, sodafs nun m ehr der  Mascbinen- 
fiihrer wieder durcli s e i n e  iSteuerhebcl au f  dieselben ein- 
wirken kann. W. M.
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Gesctzgebung und Yerwaltmig.
V erleihung des Ranges der Rato IV. Klasse an 

die preufsischen Bergrate. Der Reiehsanzeiger ver-  
iilTenilicht iiachstelieiideu koniglichen E r la f s : Auf den Bericht 
des Stnatsministeriuras voin 2 5 .  Oktober d. J .  bestimme Ich 
folgendes: 1 )  kiinflig kann die obere Iliilfte aller  im Bereiche 
der Berg-, l lu l ten-  und  Salinenver\va!tung vorhandenen, zur 
Klasse der  Bergrevierbeamten, Direktoren unJ Inspektoren 

•der Staatswerke gehorigen Beamten, sofern sie iniudestens 
ein zwiślfjahriges Dienstalter von der  E rnennung  zum Berg- 
Asscssor ab  besitzen, Mir zur Verleihung des Cliarakters 
ais Bergrat mit dem pcrsonlichcn Rangę ais Riite vierter 
Klasse vorgescldagen w erden ;  2 )  den gegenwartig  bereits 
mil dem Charakter ais Bergrat  begnadigtcn Beamten dieser 
Klassen, welche zur  oberen Iliilfte der  Gesamtzali! gehoren 
und cin mindestens zwBlfjiiliriges Dienstalter von der 
E rnennung  zum Bergassessor oder von der  clntsmafsigen 
Anste llung ab besitzen, w i r d . von dem Tage der Ver-  
kiindigung dieses Erlasscs ab der persiinlichc Rang ais 
Riite yicrter  Klasse hierdurch  beigelcgt; 3 )  fiir  d ie Iibrigen 
bereits mit  dem Charakter ais Bergrat begnadigtcn hoheren 
Beamten kann d ie  V erle ihung  des personiichcn Ranges ais 
Riite vierter Klasse beantragt werden , sobald sic bei 
mindestens zwolfji ihrigein Dienstalter in die obere Iliilfte 
der  Gcsamtzahl der  in den genannten Klassen vorhandenen 
Beamten cingeriickt sind. Beiiut,  an Bord Meiner Yaclit  
„H o h en zo l le rn " ,  5. Novembcr 1 8 9 8 .  W i l h e l m  R.

Fiirst zu Hohenlohe, v. M iquel, Thielen, Frh. v. Haminer-

stein, Schonstedt, Frh. v. d. Recke, Brefeld, v. Gofsler, Graf 
v. Posadowski, Tirpitz. — An das Staatsministerium.

Vereinigung dor Berg - Reviere Oestlich- und  
W estlich - W aldenburg. Das Oberbergamt zu Breslau 
erliifst unter dem 22 .  November d. J .  folgende Bekań nt- 
machung: Auf Grund des § .  1 8 8  des Allgemeinen Berg- 
gesclzes fiir die preufsischen Staaten vom 2 4 .  J u n i  1 8 6 5  
(G.-S. S. 7 0 5 )  werden mit  Genehmigung des Herm  M i- 
nisters fiir  Handel und Gewerbe die Bergrevicre Ocstlicli- 
W ald en b u rg  und W estl ich-W aldenburg  unter  Beibehaltung 
des gemeinsatoen Amtssitzes in W aldenburg  i. Schl. zu 
e i n e m  Bergrevier mit  der  Bezeichnung „Bergrevier  W a l 
denburg"  vereinigt.  Die Vereinigung trit t  sofort in Kraft. 
Das Bergreyicr W aldenburg  umfafsl die zum Regierungs- 
bezirke Breslau gehorigen Kreise W aldenburg ,  Neurode, 
Glatz, Habelschwerdt,  Striegau, Neumarkt,  Schweidnitz, 
Reichenbach, Nimptsch, Frankenstein,  Breslau, Strehlen, 
Munsterberg, Oels, Ohlau, Namslau und Rricg, sowie dic 
im Regicrungsbezirke Liegnitz  liegenden Kreise Landshut,  
J a u e r  und Bolkenhain Mit der  Verwaltung des Bcrgreviers 
W aldenburg  ist der  konigl.  Revierbeamte, Bergrat Matthiafs 
zu W aldenburg  i. Schl. beauftragt.  Ziller IX  und X  des 
§ .  1 unserer Bekanntmachung vom 6. Dezember 1 8 9 2 ,  
betr. die Feststellung der  Bergreviere p. p. (Amtsblatt der  
Kgl. Regicrung zu Breslau 1 8 9 2 ,  S. 4 6 8 ,  Liegnitz  1 8 9 2 ,
S. 4 1 8 ,  Oppeln 1 8 9 2 ,  S. 3 8 4 )  werden hierdurch auf- 
gehoben.

YoIkswirtsclilf| und Statistik.
Nachw eisung der in  den Haupt-Bergbaubezirken Preufsens im III. Vierteljahre 1898 ver- 

dionten Bergarbeiter-Lohne. Mit Ausschlufs der fest besoldeten Beamten und Aufseher.
I. Durchschnitts-Lóhne s i im t l i c h e r  Arbeiter.

Art und Bezirk
Gesamt-Belegschaft

im

V erfahrene 
Arbeits- 

scliiclitenauf 
1 A rbeiter im

V erdiente reine Lohne (nach Abzug aller A rbeitskosten, 
der K nappschafts-, der Invaliditats- und 

A ltersversicherungs-Beitrage)

sowie

des
III. V .-J .

1S93
II. V .-J.

1S9S

Jalirea-
III.

V .-J.
! II. 
V.-J.

insgesam t im au i i A rucjier unu  
1 Schicht im

au i i A r
beiter im

Bcrgbaues m ittcl
1S97

1WJS i
(abgcrundet 

au f ganze 
Zahlen)

III . V .-J.
1S9S
./ć .

II . Y .-J . 
1S9S 
y c .

III.
V .-J.
189S
„łt.

i i .
V .-J.
IS9S
M .

Jah re s 
m ittel
1897
M .

111.
V .-J.
189S
JC.

11.
V .-J.
1S98
isłt.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. i i . 12. 13.

a. Steinkohlenbergbau. 
in O bcrschlesien....................... 57 996 58 142 56 376 74 68 11 S53 604 10 55? 938 2,76 2,69 2,58 204 182
in Niedcrschlesien . . . . 19 098 19 322 18 846 79 74 4 058 477 3 727 082 2,71 2,62 2,59 213 193
im O.-B.-A. Dortmund: 

a. Nordliche Reyiere1) . . 131S02 133 230 122 964 82 76 42 443 961 37 792 592 3,83 3,74 3,64 315 284
b. Siidliche Reyiere2) . . 49 425 48 967 46 571 82 77 14 825 522 13 527 405 3,66 3,57 3,44 300 276

Snmme O .-B .-A . Dortmund 
(a, b und Reyier Osnabriick) 184 840 183 190 171 040 S2

.
76 57 388465 51 501 052 3,78 3,69 3,57 310 281

bei Saarbrucken (Staatswerke) 36 156 35 511 34 248 78 71 9 480 843 8 560 869 3,38 3,38 3,34 262 241
bei A achen.................................. 9 509 9 457 9176 80 74 2 496 453 2 296 766 3,27 3,27 3,12 263 243

b. Braunkohlenbergbau. 
im Oberbergamtsbezirk Balie 26 544 26 756 25 887 78 74 5 778 569 5 362 134 2,79 2,71 2,64 218 200

c. Salzbergbaa. 
im Oberbergamtsbezirk Halle 4 370 4 327 3 985' 78 74 1225376 1 111 143 3,58 3,49 3,58 280 257

d. Erzbergbau. 
in Mansfeld (Kupfersckicfer) . 13 245 13 474 13 355 78 73 3 216 448 2 884 551 3,11 2,93 2,93 243’ 214 

3) 165 3)153im O b e r h a r z ............................ 3 341 3 382 3 365 77 72 3) 550 383 3) 518 069 3)2,13 3)2,13 3)2,09
in Siegen-JSassau....................... 20 015 20 300 20 681 73 68 4 174 980 3 909 464 2,86 2,81 2,78 209 193
sonstiger rechtsrheinischer . 5 429 5 498 5 308 73 69 1 103 154 1 036 990 2,77 2,73 2,55 203 189
lin k srh ein isch er ....................... 3 251 3 262 3 387 74 69 579114 535 265 2,40 2,37 2,25 178 164

>) und z) siehe Anmerkung 5) und G) der unteren Nachweisung.
®) Hinzu tritt der Wert der Brotkornzulage; im III. Y.-J. 1898 =  0,09 J i.

„ II. V.-J. 1898 =  0,09 „
im Jahresmittel 1897 =  0,06 „

fiir 1 Schicht
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II. Zahl und Durchschnitts-Lohne der e in z e ln e n  Arbeiter-Klassen auf 1 Schiclit.

Art und Bezirk 

des 

Bergbaues

1.

1 g= •2 o i,u-; Mo

ś S d l
£f

9
n
Stunden

2.

A)
U nterird . bescbaftigte 
eigcntl. B crgarbeiter

> o ”M
°/o2)

reines Lohn

I im  
J a h r e -- 
m ittelI

^  5 w im  1 im
§ 3 “  I II . J a h re ł-
> -i 7̂ _ T m ilłnl

03 | 1111
tf III.
~  v ..j . 

1898 
J C .

łs97
J C .

3. j 4.

B)
Sonstige un terird isch  
beschaftigte A rbeiter

. ** 1 h a ! .2 C A C o .

> 0 s \W ;
°/02)

reincs Lohn

im
III.

V .-J.
1898
J C .

im
Jahres-
m ittel
1897
V/C.

C)
Ueber Tage bescha ft., 
erw achs. m annl. A rb.

oS
P -3  i 

~  5  S j

*/«*)

reines Lohn

im
III.

V .-J .
189S
J C .

im
Jahres-
m ittel

1897
J C .

io. ; u.

D)
Jugcndl. m annl. Ar- 
b e iter (un t. 16 Ja h r .)

I reincs LohnŁ- • <1 ------------------------e g o  , i .* M im  | im
o 2 £  II. :Jahres> m w ! ir i 

M

% 2)
1898
J C .

1897
J C .

12. 1 13. | 14

E)

W eibliche A rbeiter

•8 s f
C S io o <u 

«  
%2)

15.

reines Lohn

im
Ul

V .-J.
1898
J C .

im
Jahres*
m ittel

1897
J C .

16. i  17.

a. Steinkohlenbergb. 
in Oberschlesien . 
in Niederschlcsien 
im O.-B.-A. Dort

mund:
a. Nordl.Reyiere5)
b. Sudl. Reviere6) 

Summę 0 . - B. - A.
Dortmund (a, b 
und Revier Osna-
b r iick ).................

bei Saarbrucken 
(Staatswerke) . . 

bei Aachen . . . .
b. Braunkohlen-Bgb. 
im O .-B .-A . Halle

c. Salzbergbau. 
im O .-B .-A . Halle

d. Erzbergbau. 
in Mansfeld

(Knpferschiefer) . 
im Oberharz. . . .  
in Siegen-Nassau . 
sonstiger rechtsrli. 
linkBrheinischer . .

3)8 —12 
4)8—12

6 - 9
6 - 9

59,0 | 3,12 2,91 
54.3 1 2,94; 2,80

52,2
52,8

4,67
4,43

6 - 9

9
9,5

11,4

8,1

9.3 
10,5
8.4 
8,2 
9,2

52,2

59,9
60,0

34,8

47,0

4,42
4,13

13,9
15,2

27,0
25,2

2,71
2,80

3,06
2,95!

2,61
2,70

2,91
2,80

19,8
26,6

17,7
18,2

4,60

3,:
3,74

3,21

3,82

4,32

3.80 
3,57

3,05

3.81

26,6

23,4
14,9

3,04

2,68
2,83

5,8 2,70

19,2 | 3,44

70,2 3,32 3,09
47.5 17)2,44,’)2,40
65.5 I 3,11 3,04
61,8 3,12 2,82
45.6 : 2,63| 2,42

2,88

2,69
2,75

2,61

3,40

17,9

2,36
2,41

2,22
2,31

3,08 3,00 
3,03 2,89

3,06

14,6 I 2,82 
20,9 2,70

54,9

31,3

3,3 3,30 3,06
13,3 , )2,4S.7)2,42
4.0 2,79 2,69
5,6 j 2,48 2,42
4.0 ! 2.45: 2,46

2,63

3,50

2,96

2,77
2,61

2,45

3,49

20.7 2,91 2,86
32,2 7) 1,85 7) 1,79
18.7 2,621 2 ,4~
24.4 2,461 2,33
45.4 2,30! 2,18

1,0
2,5

3,1
3,8

3,3

2,1
4,0

1,2

2,5

5.8 
7,0 
6,5 
5,7
2.9

0,94
1,01

1,23
1,16

0,!
0,99

1,20
1,14

6.3
1.4

1,21

1,13
1,12

1,37

1,20

1,18

1,09
1,05

1,36

1,20

0,2

3,3

1,23 1,03 
7)0,66 7) 0,65 

1,39 1,36 
1,38 1,19 
1,09' 1,01

2,0
2,5
2,1

0,99
1,31

0,92
1,26

1,3)

1,66

1,31
1,17
1,14

1,28

1,44

1,21
1,14
1,11

Danach weist namenllich der Oberberganitsbezirk Dort
mund wieder eine starkę Steigerung auf. Dieselbc betrug 
im (iesamtdurchschnitt pro Schiclit gegen das H. Quartal d. J . 
rund 2 ,5  pCt. und gegen das I. Quartal 1 8 9 6  17 pC t.; 
fiir die Klasse der unterirdisch beschiiftigten eigentlichen  
Bergleute hat die Steigerung gegen das II. Quartal 1 8 9 8  
ebenfalls rund 2 ,5  pCt. und gegen das I. Quartal 1 8 9 6
2 0 ,4  pCt. betragen.

W e s t la l i s c h o  S t e in k o h le n ,  K o k s  u n d  B r ik e t t s  in  
H a m b u r g ,  A l  t o n a ,  H a r b u r g  e te .  (M itgeteilt durch 
Anton Giinthcr in Hamburg.) Die Mengen westfalischer 
Steinkohlen, Koks und Briketts, w elche walirend des 
Monats Noveuiber 1 8 9 8  ( 1 8 9 7 )  im hiesigen Verbrauclisgebiet 
lnut auitlicher Bekanntmachung eintrafen, sind folgende:

T onnen  k 1000 kg

1898 1897
In  H am burg P l a t z ..........................................
D urchgangsveisand uach A ltona-K teler Balm 

„  „ Lubeck-H am b. „

„  „ Berliii-H am b. „

85 727 
43 046,5 
12 550 
4 845

63 095 
35 339 

8 910 
4 871,5

Insgesam t
Durchgangsversand auf der O berelbe nacli

B e r l in ..................................................................
Z ur A usfuhr wurden verladen . . . .

146 168,5

3 890 
10 975

112 215,5

4150  
3 345

Patent-Iicrichtfc.
P a t e n  t - A n m e l d u n g e n .

K I. 4 . 2 5 .  J u n i  1 8 9 8 .  E .  5 9 9 3 .  M a g n e t -V e r -
s c h lu f s  f i i r  W e t te r la m p e n . Erste Ostrauer Siclierheits- 
lampenfabrik  und mechanische AVerkstatte, l ilgoth bei 
Miihr. Ostrau; V e r t r . : B. Ueichhold und F e rd in an d  Nusch, 
Berlin N .W . ,  Luisenstr. 24 .

Der Patentsucher n im m t Tur diese Anmeldung die Rechte 
aus Artikel 3 und  4  des Uebereinkommens zwischen dem 
Deutschen Reiclie und  Oesterreich-Ungarn voin 6.  Dezember 
1 8 9 1  auf  Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 29 .  
Miirz 1 8 9 8  (osterreichisohes P rm le g iu in  4 8 / 4 9 5 9 )  in 
Anspruch.

K I 5. 19. August 1 8 9 8 .  T. 6 0 3 3 .  V e r fa b r e n
z u r  B e w e t t e r u n g  v o n  G -ru b en b a u en . Louis TUbben, 
Berlin, Lcipzigerstr.  2.

K I. 10 .  10. August 18 9 8 .  N. 4 5 0 9 .  K o k a k o h le n -  
S c h le u d e r -  u n d  P r e f s m a s c h in e .  Franz Nicke, Hermsdorf, 
Bez. Breslau.

K I. 18. 19. J u l i  1 8 9 8 .  G. 12 6 0 6 .  V e r fa h r e n
z u r  B e s e i t ig u n g  v o n  O fe n a n s a tz e n  u . d g l .  b e i  H ooh.-, 
C u p o l-  u n d  a n d e r e n  m e t a l lu r g i s c ł i e n  O efen . Ge-
werkschaft Deutscher Kaiser, Btuckhausen a. Rhein.

*) Einschlie&lich Ein- und Ausfahrt.
2) Gesamt-Belegschaft yergl. Spalte 2 yon 1.
3) Fiir 9 ,3% : 8 Stunden; fur 59 ,2% : 10 Stunden; fiir 31 ,5% : 12 Stunden..

Fiir 20 ,4% : 8 Stunden; fur 79,2% : 10 Stunden; fur 0 ,4 % : 12 Stunden.
5) Nordliche Reyiere: Recklinghausen, Ost-Dortmund, West-Dortmund, Nord-Bochum, Herne, Gelsenkirchen, 

Wattenscheid, Ost-Essen, West-Essen, Oberhausen.
6) Siidliche Reyiere: Siid-Dortmund, Wifcten, HattŁagen, Siid-Bochum, Siid-Essen, Werden.
") Siehe Anmerkung 3) bei I.
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D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
K l. 4 0 .  Nr. 98 643. Y e r -  

fa h r e n  u n d  V  o r r ic h tu n g  z u r  
A b s e h e id u n g  v o n  N ic k e l  
a u s  N io k e lc a r b o n y l .  Yon 
Ludwig Mond in Regents Park, 
Coiinty of London, England. 
Vom 15. Januar 1898.

Dic nickclcarbonylhaltigen  
Gase wurden durch Iiolir B in 
einen durcli Heizkammern H auf 
die Zersetzungslemperalur des 
Carbonyls ( 2 0 0 ° )  erhitzten 
Uaum A gele itet, der init 
NickelstUcken oder -Kugeln  
teilw eise geflillt ist. Auf diesen 
schliigt sich das aus dem Car- 
bonyl abgeschiedene Nickel 
nieder. Um ein Zusammen- 
backen der Korner zu ver- 
hindern, wird der Inhalt des 
Geliifses A durch die von einem  
Siebe N umgebene Schnecke U 
in bestilndiger Bewegung gc- 
halten. Durch diese werden 
die kleinen Nickelkorner duicii 
die Sieblocher in einen Eleyator 
befortlert, der sie  in den Be- 
hśilter A zuriicktransportiert. 
Die grofseren Nickelkorner, 
die nicht durch die Sieblocher 
fallcn konnen, gelangen von 
dem Siebe in den Raum G, 
aus dem sie von Zeit zu Zeit 
in untergestellte Wagen ab- 
gelassen werden. Die von 
Nickel befreiten Gase ziehen 
durch Rolir M ab.

K l. 81. Nr. 98  7 45 .  K r e is e lw ip p e r  m it  s e lb s t -  
th f i t ig  w e c h s e ln d e n  D r e h g e s c h w in d ig k e i t e n .  Von 
Otto Schmidt in Berlin. Vom 17. Juli  1897.

A uf jeder Seite des ICreiselwippers sind zwei Lauf- 
ringe von verschiedenem Durchmesser angebracht, welche 
nacheinander m it den verschiedenen grofsen, auf der An- 
triebswelle festsitzenden Antriebsriidern in Beriihrung kommen 
und hierdurch eine griifsere oder geringere Drehgeschwindig- 
keit bewirken, so dafs der Wipper wahrend des Aus- 
schuttens langsamer gedreht wird, ais wahrend des Leer- 
gangs bei Yollendung der Umdrehung.

Marktberichte.
E s s e n e r  B o r s e .  Amtlicher Bericht vom 28. November 

1898, aufgcstellt von der Borsen-Kommission.

K o h l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  
Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonne loko Werk.
I. G a s -  u n d  F l a m m k o h l e :

a) G a slo rd erk o h le ............................  1 1 ,0 0 — 12,50 JŁ.
b) Gasflammforderkohle . . . 9 ,5 0 — 10,50 „
b j  Flanunforderkohle . . . .  8 ,7 5 —  9,50 „

d )  S t i ic k k o h le .................................... 1 2 , 5 0 — 1 3 ,5 0  J t .
e ) H a l b g e s i e b t e ............................  1 1 , 5 0 — 1 2 ,5 0  „
o  Nu&kohle ę , :  Karu I I  _ 1 2 | , _ 13  6 0

» » » 11 )
„ „ III  . 1 0 , 2 5 — 11.25  „

« „ „ IV . 9 , 5 0 — 1 0 ,2 a  „
g )  Nufsgruskohle 0 — 2 0 / 3 0  mm 6 , 7 5 —  7 ,7 5  „

0 - 5 0 / 6 0  „  7 , 5 0 -  8 ,2 5  „
li) G r u s k o l i l e ..................................  5 , 5 0 — 6 ,2 5  „

II. F e t t k o h l e :
a )  F o rd erk o b le ..................................  9 , 0 0 —  9 ,7 5  „
b) Bestmelierte Kolile . . . 1 0 , 0 0 — 10 ,7 5  „
c ) S t l ic k k o h le ...................................  1 2 , 5 0 — 1 3 ,5 0  „
d )  Nufskohle, gew. K on, IJ  u ^ Q _ l ^ 0

„  „  IU • 1 0 , 5 0 - 1 1 , 0 0  „
„  IV  . 9 , 5 0 - 1 0 , 0 0  „

e ) K o k e k o h le ..................................  8 , 5 0 —  9 ,0 0  „
III. M a g e r e  K o h l e :

a) Forderkoble .................  8 , 5 0 —  9 ,2 5  „
b) Forderkoble, aufgebesserte, je

nach dem Stiickgehalt . 9 , 5 0 — 1 1 ,5 0  „
c )  S t i i c k k o h le ...................................  1 2 , 0 0 — 1 4 ,5 0  „
d ) Nufskohle Kom I . . .  1 6 ,5 0  — 1 8 ,5 0  „

„  „  II . . . 1 8 , 5 0 — 2 0 , 5 0  „
e ) F o r d e r g r u s ...................................  7 , 2 5 —  7 ,7 5  „
f) Gruskolile unter 10  mm . . 5 , 0 0 — 6 ,0 0  „

IV. K o k ę :

a) H o c h o fe n k o k e ............................1 4 ,0 0  „
b )  G ie f s e i e ik o k e ............................  1 6 , 0 0 — 1 6 ,5 0  „
c) Brechkoke I und II  1 6 , 5 0 — 1 7 ,0 0  „

V. B r i k e t t s :
Briketts je nach Qualitat . . 1 0 , 0 0 — 1 3 ,0 0

Stimmung andauernd fest. Siarkę niclit zu befriedigende  
Naclifrage. Nachste B8rsen-Versammlung findet am Montag, 
den 19 .  Dezember 1898 ,  nachm. 4  Uhr, im Berliner llo f  
(Hotel Hartmanu) statt.

B ó r s e  z u  D u s s e ld o r f .  Amtlicher Preisbericht vom
I .  Dezember 1 8 9 8 .  A. K o h l e n  u n d  K o k s . * )  1. G a s -u n d  
Klammkohlcn : a. Gaskohle fiir Leuchtgusbereitung 1 0 ,5 0  bis
I I , 5 0  J t . ,  b. Generatorkohle 1 0 , 0 0 — 1 1 ,0 0  J t ., c. Gas
flammforderkohle 9 , 0 0 — 10 ,0 0  JŁ. 2 . Fettkohlen: a. FOrder- 
kohle 8 ,5 0  — 9 ,5 0  J t . ,  b. beste melierte Kolile 9 ,5 0  bis
1 0 .5 0  J t . ,  c. Kokskolile 8 , 5 0 — 9 ,0 0  JŁ . 3. Magere K ohle:
a. Forderkoble 8 , 0 0 — 9 ,5 0  JŁ ., b. melierte Kolile 9 ,0 0  bis
1 1 .0 0  J Ł .,  c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 1 9 ,5 0  bid
2 1 .0 0  JŁ . 4 .  Koks: a. Giefsereikoks 1 6 , 0 0 — 1 6 ,5 0  JŁ .,
b. Hochofenkoks 1 4 ,0 0  JŁ ., c. Nufskoks gebr. 1 6 , 5 0 — 1 7 , 0 0 ^
5 .  Briketts 10 ,0 0  — 1 3 ,0 0  B. E r z e :  1. Rohspat je  bach 
Qualiliit 1 0 , 1 0 — 1 1 ,0 0  ^/Ł., 2 .  Spateisenstein, ger. 1 4 ,5 0  bis
1 5 .5 0  JŁ ., 3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam 0 ,0 0  — 0 , 0 0  JŁ . 
4 .  Nassauischer Roteisenstein mit etwa 5 0  pCt. Eisen 0 0  bis
0 0  J Ł ., 5. Rasenerze franco 0 , 0 0 — 0 , 0 0  J t .  C. R o h e i s e  n:
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12  pCt. Mangan 67  — 6 8 ^ . ,
2 .  W eifsstrahliges Qual. -  Puddelroheisen: a. Rheinisclt-
westllilische Marken 5 8 — 6 0 ^ . , * * )  b. Siegerliinder Marken 
5 8 — 6 0  JŁ.,**') 3. Stahleisen 6 0 — 62  J Ł .,**) 4. Englisches 
Bessemereisen ab Verschiffungshafen 0 ,0 0  JŁ ., 5. Spanisches

*) Ohne Beruckslchtigung der vom Syndikatsbeirat beschlosseaen 
Anfschlage.

*ł) Mit Fracht ab Slegen.



Nr. 49. — m

Bessemercisen, M arkę  Mudela,  cf. Rotterdam 0 , 0 0 — 0 ,0 0  *JC.,
6 .  Deutsclies Bessemereisen 6 8 ,0 0  J l., 7 .  Thomaseiseu Frei 
Verbrauclisstelle  6 0 ,0 0  *JL„ 8 .  Puddeleisen , Luxemburger 
Qua!itiit 4 9 , 6 0  *JL., 9 .  Engl.  Roheisen Nr. III ab Rulirort
6 5 . 0 0  JL ., 10 .  Luxem burger  Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxem burg  5 2 , 0 0  JL , 11 .  Deutsclies Giefsereieisen Nr.  I
6 8 . 0 0  *s/L., 12. Deutsclies Giefsereieisen Nr. II 0 0 ,0 0  JL.,
13 .  Deutsches Giefsereieisen Nr.  III 6 2 , 0 0  ĴL., 14. Deutsclies 
Hiimatil  6 8 , 0 0  JL ., 15.  Spanisehes Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Rulirort 0 0 , 0 0 ^L. D. S t a b e  i s e n :  Gewohnliches Stab- 
eisen 0 , 0 0  ^/L. —  E. B i e c  b e :  1. GewJihnliche Bleciie

M a r k t n o t i z e n  i i b e r  N e b e n p r o d u k t o .  (Auszug aus

aus Flufseisen 1 3 7 ,5 0 — 142,50 ^ .  2 . Gewohnliche  Blcche- 
aus Scbweifseisen 1 65 ,00  J L ., 3. Kesselbleche aus Flufs- 
eisen 160 ,00  4. Kesselbleche aus Scbweifseisen
1 92 ,50  J L . ,  5. Feinbleclie  140 — 150 J L .  F. D r a h t :
1. Eisenwalzdral it  0 .00  J t.,  2. Stah lw alzd rah t  0 ,0 0  JC.

K ohlen-  und lusenm ark t  nach wie vor aufserordentlich 
lebhaft  und fest. Die niichste Borsenvcrsammlung findet. 
statt  Donnerstag den 15. Dezember, nacbmittags von 4  bis 
Ó Ulir, in der  sti idtlschen Tonlia lle ,  im Anschlufs daran 
die X V I.  Generalversammlung.

dem Daily Cominercial Report,  L ondon .)

6
S3

SE

Datum

Nov.

1898

Ammoni umsul f at  
(Beekton terros)

Stim-
I H U l lg

per ton

B e n z o l

10977 24.
8 25. 

28.
80

1
29.
30.

von | bis 
L .  | j . | d \ L.\ >. | d . % 

i steady ] i  1171 6  j— I— I—
firm 9 17 li - — • —
duli j 9 1? G — --------

; stea.-ly ! 9 17 j G ; —
quiet 9 17 U -------—

S tim -

mung

9 0 %
p. galion

von
d.

steady:-! 8V j
,  -! 8V2

q u ie t -; 8 ł/zOl/

bis 
is.l d .

5 0 %
p. galion 

von I bis 
g. | d .  I s. | d .

duli
,8V 2 

- 8 V*

-  I 8 ‘A
-  j -  8 ‘ / »  

 18‘/»
-  { - W / t
-  -  8«/»

T h e e r W e c h s e l k u r s c  au f

S tim -
gereinigt 
p. barrel roh p. galion Berlin

kurz
Frankfurt a.ji 

3 Monate

mung von bis von bis von bis ro ń bis
8. | d . 8. d . 3. d . 8. d . J L . -4 ,4L\  J , J L . J L \ Ą

— — — — — — — — 20
20
20

43
9 — — 20 71 20 75-
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Bticlierscliiiu.
Berg- und H iittenkalender fur das Jahr 1899.

Vierundvierzigster  Ja l irgang.  Essen, Druck und V er lag
von G. D. Baedekęr. Preis 3 ,5 0  JL

Es bedarf  ke ine r  weiteren Empfelilung dieses jedem  
Facligciiossen liingst unentbehrlich gewordencn Kalenders,  
der aucli in sei nem neuen Ja l irgang  die cewolinte solide 
Ausstattung und die bewiihrte E inte ilung des Stoffes be i-  
belialten liat. Seine Reichlia ll igkeit liat sich gegen fiiiber 
w iederum  vennebrt ,  ohne dafs der Preis erholit  worden ist. 
W ie  bisher entliiilt d ie  erste Ableilung das allgemeine 
Berggesetz vom 2 4 .  J u n i  1 8 6 5  mit  Riicksiclit auf die 
abilnderndeii und crgiinzcnden Geselze bearbeitet  von 
Dr. A. Huyssen. HinzugefUgt sind u. a. <lie berggeselzliChen 
Bestiinuiiingcn fiir die P rov inz  I lannover, sowie die 'neuesten  
von den Oberbergamtern erlassenen Bergpolizeiveroidnungen. 
Die zweite Abteilung, welclie kurze Abrisse der  wichtigsten 
Kapite l  aus der  Matliematik, M echanik ,  Elektrotechnik,  
Maschinenlehrc,  Bergbaukunde u. s. w. entliiilt, liat eine 
wcseutliche Erweiterung  erfaliren, sodafs sie je tz t  1 5 0  statt 
1 0 8  Seiten uinfafst. Namentlich ist die „Mascliinenlehreff 
einer giinzlichen Umarbeitung unterworfen und erheblich 
umfangreieher geworden. Der Absclinitt  giebt in seiner 
jetz igen Fassung im wesentlichen auf alle  wielitigeren Fragen 
Auskunft, welclie dem Bergtecliniker in der Praxis begegnen. 
Um bei dem grofseren Umfang den Kalender niclit un- 
bandlicli  zu machen und seines Charakters ais Taschenbuch 
zu entk le iden, ist der Teil ,  welcher die Personalien der 
Bergbeliorden und die Bergwcrksstatistik entliiilt, in cin 
besonderes Heftclien verwiesen, welches nacli Beliebe'ti 
m ittcLt eines Gummib.mdes in dem Umschlage befestigt 
oder daraus cntnommeu werden kann. Das Personalien-

Verzeiclinis ist insofern ergiinzt ,  ais ihm eine Listę 
samtlicher preufsischen Bergassessoren und Referendarien 
mit  Angabe des Dienstalters und des Lebensalters beigefiigt 
ist. In einer weiteren Beigabe sind u. a. das Reicbsgesetz 
betr .  dic elektrisclien Mafseinlieiten, die Patentbeslimmungen 
und siimtliche DampfkcsseIvorschriften abgedruckt.

Haeders M e r k b u c h  fiir die Industrie. Ausgabe 
1 8 9 8 / 9 9 .  Selbstverlag von Herm. H a e d e r ,  Civi 1- 
ingeuieur in Duisburg.

Das Buch, welches in e iner Bureau- und e iner T aschen- 
Ausgabe erscliienen ist ,  soli Fach leu ten ,  namentlich 
Ingenieuren, ais Nachschlagebuch dienen, um fiir dic  In 
dustrie wichtige Notizen und Skizzen leiclit auffinden zu 
konnen. Der freie Raum zwischen den einzelnen Buch- 
stabćn des Alphabets kann zu Eintragungen benutzt werden, 
um friiher gemachte Erfahrungen ohne laiiges Suchen wieder 
gcbrauchen zu konnen. Aufser diesen alphabetisch gc- 
ordneten Notizen liuden w ir  im ersten T eile  die gebriiuch- 
licheii Hulfstabellen, dic  Marktpreise von Eisen mul IMetall, 
Ueberprcise,  Kostenberechnungen, ein Schema fiir lit terarische 
Notizen und unter  dem Titel  V erkehr ,  1. mit dem Aus
lan d :  Postsaehen und Telegramine, Miinzen, Zeilunterscbiede. 
E in te ilung  der  Karten. Erdte ile  und europaische Staaten, 
wichtige aulsereuropaisehe Liinder, aufscrdcutsche Stiidte, 
SchiITalirt nach dem Ausland, Kartę fiir den W eltverkehr,  
europilischer Sehiffahrtsyerkehr und E isenbahnverkehr,  Kartę, 
Hauptverkehr Europa  und 2.  in Deutsch land :  Eisenbahn- 
fahrpreise , deutsche Stiidte, preufsische Provinzen,  deutsche 
Bundesstaaten, Postsaehen und  Telegramme, E isenbahn- 
verkelir,  Frachtsiitze und eine Kartę von Deutschland. 
Der zweite Teil  entliiilt einen Notizkalcnder,  gelochtes 
P ap ie r  (Ahreifsblock),  Bezugsąuellen und ein Firmenregisler, 
Anzeigen und Pauspap ier  zum Lostrennen.
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n  G l i i c k a u f  ", B e r g  u n d  } L iil te  n m a n n i s  c l i  e  W o  c h e  n s  c h r i f t . 1 8 9 8 .  N r .  4 9 . G ew erk sch a ft „ Gliickauf 
Schał tungsschem a der elektrischen Centrale.

C’h lu i’k u liu in la b i* ik

B liL z a L le itc i’

Tniei im y ir

Blilv5ul»leilp»*

30KW.:

Drehsinorri', 500 Volt,
-----  Dr»cJist/*oTTv, 120 Yolt,

Glcichstrom,
AJiY. Ajtipere, T e l s t r o n t ,

TT H f  Volt W echselstrom ,

K .W . K il^ r o  ( lit ,

AGI. Ampcre/ Gleichstrorrv,
1-7 BoycnlichtstnoTrikncises.

8 Spanniingftzcigtr' d. Gluhlainpenjieixes,
9 ZTmseJiiiltes' dajut,
10 P h a sen D w g le .ieh er',

11 UmsehaZter»dajcu,
12 KlinJcTver>k, UmscJicdler,
13 Steuer*appar*at,
1U Erd&cJdłiTspriifcr',
15 Klirtlcmenk,
16 Motor* dczxiL,
17 TransPar>rruiior f. Steuerapparat.

16•o-

* o *

•e> ■o o-

i i t h -  A a s t - v .F .  W rta, D a r m s  t a d t .
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L a b o r a t o r i u m  u n d  
B u r o a u x -

Brunnon1

Kamin.
V e n łi-  F ó r d e r .  

l a t o r «  m a s c h i n e :
BriicUe

irralE l e c t r i s c h e

Centrale.

Theeien.

Raum

Locomoliyschuppen.

S ituationsplaii

d e s  K a l i b e r g w e r k s  „ G l i i c k a u f ”  S o n d e r s ł i a u s e n .
O  ”

Mafsstab 1 : 1800.

y /a g e n s c h u p p c n .!  I I j S ł a l l . P o r t i e r h a u s .

Schnp '£ Schrei Aufont-

KaueSchmiedo. .h 8ureaux.
pen. nerei f. Ta ges 

arbrvlc7

Uhl e

Dynamilmagazin 1.

E D

L itk .  A n at y .F  Vtri r t z  .B a r  i n f l t a j ł t .



M Gliickauf” Berćurud Iliittelunannisclie WoclienschrifL. 1898. Kr. . Tafci inni.

W ą sse r w e r k .

S c h a l t u n g  s s c h e m a  d e r  P u m p e n m o t o r e n  

d e r  G e w e r k s c h a f t  „ G l i i c k a u f ” S o n d e r s h a u s e n .

IiQł. Anat.y.F -
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f Gliickauf ”, Berg-und HiłtleninimnisclieAVoclieiisclirift. 1898. Nr. 49 . Tafel L .

S tr  om verb r auch

der elektrischen. Centrale des Kalibergwerks „Gliickauf’’

im. M onat M arz 1898.
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