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Zu d i e s e r  N u m m e r  g e h ó r t  dio T a f e l  14.

Die Primiiranlagcn und die irauptschaclitfiJrdermaschine der Gewerkschaft Wintershall, 
Ileringen a. d. TT.

Von Bergwerksdirektor Rost  erg,  Heringen a. d. Werra.
Hierzu Tafel 14.

Bei der Anlage des Kalibergwerkes Wintershall im 
April 1900 wurde von vornherein die Ausnutzung der 
in der engeren Umgebung zur Verfugung stehenden 
Wasserkrafte der W erra durch Turbinen und elektrische 
Kraftubertragung vorgesehen. Fiir diesen Zweck kamen 
drei Wasserkrafte inFrage, von denen sich eine in Lengers 
ca. 4 km entfernt und je eine in Widdershausen und 
Heringen ca. 2,6 km entfernt befindet (s. Fig. 1). Die 
beiden erstgenannten Wasserkrafte wurden kiiuflich er- 
worben, walirend auf die Benutzung derjenigen in Heringen 
infolge besonderer Umstiinde verzichtet werden muGte. 
Um nun eine moglichst vollkommene Ausnutzung zu 
en-eiclien, mu fi te der vorhandene Stau wesentlich er- 
holit werden. An diese Forderung knupfte jedoch der 
BezirksausschuB in Cassel besondere Bedingungen, die 
fiir den Ausbau der beiden Anlagen von ausschlag- 
gebender Bedeutung wurden. Vor allem muGte eine 
Gewahr dafur geleistet werden, daG Hocliwasserschaden 
und Nachteile fur die Schilfahrt durch die Erhóhung

des Staues nicht eintreten wurden. Die Gewerkschaft 
entschloG sich daher zur Anlage -von automatischen 
Scbwimmwehren, die die Freigabe des ganzen FIuG- 
bettes bei Hochwasser ermóglichen, walirend die Schiff- 
fahrt durch Anlage von FloBschleusen erhalten blieb.

Im folgenden sollen zunSchst die Turbinen- und 
elektrischen Anlagen in Lengers und Widdershausen, 
die im allgemeinen nach denselben Gęsichtspunkten 
erbaut sind, beschrieben werden; im AnschluG daran 
wird auch dieHauptschachtfordermaschine eingehond E r- 
wahnungfinden. Mit der Lieferung und Ausfuhrung der 
Turbinen nebstZubehor, sowie des Schwimmwehres wurde 
die Firma Amme, Giesecke & Konegen in Braunscliweig 
und mit der Ausfuhrung des elektrischen Teiles die 
Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin, In- 
stallations-Bureau Cassel beauftragt.

A n la g e  L e n g e rs . Dasalte, in der W erra liegende 
Streichwehr wurde durch ein etwas weiter unterhalb 
in einer Einengung des Flufies eingebautes Grundwehr
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m it einer totalen freien DurcbfluCbreite von 30 m er- I Turbinenhaus wurde an Stelle der alten Radanlage quer 
setzt und die Stauhohe um 830 mm erhoht. Das < in den Nebenarm der W erra eingebaut und links neben

Fig.
dem Turbinenhause an der Inselseite die Flofischleuse 
eingerichtet (s. Fig. 2).

Das in den Fig. 3 und 4 dargestellte automatische 
Wehr besteht aus zwei 3,75 m hohen Schwimmkorpern 
von je 15 m freier DurcbfluCbreite, die durch ein mit 
starkem Blechmantel iiberzogenes Gerippe aus Fasson- 
eisen gebildet werden. Jeder Schwimmkorper besteht 
aus wasserdichten Kammern, in die so viel Wasser ein- 
gelassen wird, daB der Auftrieb gleich dem Gewicht der 
Korper wird; sie sind an beiden Enden durch Rollen 
gefuhrt, die den Wasserdruck aufnebmen. Die Rollen 
laufen auf den in die Betonpfeiler eingelassenen Schienen 
und geben dem Ganzen eine grotiere Beweglichkeit.

Steigt der Oberwasserspiegel uber die vorgesehene 
Stauhohe, so wachst der Auftrieb, das Wehr hebt sich 
und gibt dadurch an der Sohle soviel an Querschnitt 
frei, ais dem uberschussigen Wasser entspricht. Beim 
Fallen des Oberwasserspiegels senkt sich das Wehr, 
wodurch die AusfluBoftnung an der Sohle wieder ge- 
schlossen wird.

l.
Das Heben des Wehres bei Eisgang oder bei Hoch- 

wasser geschieht durch zwei Trommelwinden, die fur 
beide Wehrkorper auf einem 3,5 m breiten Mittelpfeiler 
montiert sind und mittels Rader- und Schneckengetriebe 
durch einen Elektromotor angetrieben werden. Ais 
Zugmittel werden Drahtseile verwendet. In seiner 
hochsten Lage wird das Wehr durch ein Sclmecken- 
getriebe festgehalten. Der Motor arbeitet nach beiden 
Drehrichtungen und kann durch Klauenkupplungen 
an dem Wendegetriebe auf die eine oder andere W indę- 
yorrichtung geschaltet werden.

Die Abdichtung des Wehres an den Ufermauern 
und dem Mittelpfeiler erfolgt durch federnde Dichtungs- 
bleche, die durch den Wasserdruck an seitlich an- 
gebrachte Dichtungschienen angepreBt werden.

Durch die Stauanlage wird ein normales Gefalle 
von 2,25 m erzi'-lt. Bei niedrigem Wasserstande im 
Sommer steigt das Gefiille bis zu 3 m, wogegen os im 
Winter und Fruhjahr bei hoherem Wasserstande bis 
auf 1,50 m und ausnahmsweise noch tiefer sinken kann;
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clies hat peinen Grund darin, daB der Oberwasserspiegel I wasser bei grofierer Wasserfuhrung der Wenfa natur- 
konstant gebalten worden muG, wahrend das Untor- I gerafiB bedeutend steigt.

Fis? 2.

Die Turbinenanlage besteht aus 2 Simples-Turbirien 
mit leweglichen Leitschaufeln und verlikaler Achse, 
von di-nen jede bei normalem Gefalle 10 500 Liter 
seknndlich verbraucht ur.d bei 33,5 Umdrehungen in 
der Minutę 245 PS leistet (s. Fig. 5, G u. 7). Der 
Spaltdurchmesser des Laufrades betriigt 2800 mm, die 
Leitradbreite 685 mm. Der Leitapparat ruBt auf 
einem kraftigen, guReisernen Untersatz, wclcher die 
Saulen zur Regulierung tragfc und Lugleich den Anfang 
des Betonsaugrohres bildet. Man kann somit die 
Tnrl ine samt Regulierung ganz demontieren, ohne die 
Fixpunkte zu verrucken. Das Betonsaugrohr ist sanft 
gekrummt und erweitert sich von oben nach unten, 
iihnlich wie ein Difftuor am Yentilator, sodafi sein 
Austrittsquei’schnitt nahezu gleich dem Quersclmitt des 
Unterwasserkanals ist. Dadurch wird ein ruhiger Aus- 
tritt  des Wassers aus dem Laufrade in den Unlerwasser- 
graben crreicht und der Gefaileverlust auf ein Minimum

reduziert. Das Laufrad sitzt am unteren Ende der 
220 mm starken Stahlwelle und ist durch einen zwei- 
teUigen Tragring gegen Yerschiebung gesichert. Die 
Turbinenwelle ist dreifach gelagert, und zwar unten 
in einem Pockholzlager, das auf dem Leitraddeckel 
montierfc ist und jederzeit leicht nachgestellt und aus- 
gewechselt werden kann, ferner in einem ilalslagor 
mit Weifimetallschalen, in die Ringspurlagerplatte ein- 
gepaCt, und schlieClich in einem Halslager von IGO mm 
JBohrung oberhalb des konischen Kammrades. Der 
Leitraddeckel und ein Teil der Regulierung ruhen auf
4 Saulen, die ihrerseits wieder auf dem guBeisernen 
Untersatz befestigt sind, sodaB die Drehbolzen der 
beweglichen Leitscliaufeln entlastet sind und letztere 
sich dauernd leiclit bewegen konnen. Der Bewegungs- 
mechanismus der Leitschaufeln, Patent Storrer, ist 
auGerst einfach und gegen das Eindringen von Sand 
und Sehmutz, sowie gegen Grundeis vol!standig



Fig.

Teilen leiclit zuganglich. Um eine Schwachung der 
Welle durcli das Gewinde zu yermeiden, ist letzteres 
niclit direkt auf die Welle, sondern auf eine guBeiserne 
Biichse geschnitten, die mittels eines zweitciligen, guB- 
eisernen Tragnnges den Druęk von der Welle auf- 
nimmt und ilin durch Mutter und Muffe auf die 
Spurringe ubertragt (s. Fig. 8). Letztere laufen in einem
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Ólbade und sind zweiteilig, damit sie jederzeit leicht 
ausgewechselt werden konnen. Die Kraft der Turbinen 
wird mit Hilfe konischer Rader auf ein horizontales 
Yorgelege mit 168 Umdreliungen iibertragen, das 
seinerseits durch Riemen 2 Drehstrom-Dynamomaschinen 
antreibt.

Jede Turbinę wird vou je einem hydromecbanischen

unempfindlich. Siimtliclie Leiischaufeln werden gleich- 
zeitig durcli einen Regulierring bewegt, der durch Zug- 
stangen, Hebel und Achsen vom Regulator becinflufit 
wird. Das Ringspurlager, das auf einer kraftigen, 
guBeisernen Fundamentplatte auf dem Maschinenhaus-

boden montierfc ist und einen yertikalen Druck von 
ca. 20 000 kg, liervorgerufen durch Gewicht von Laufrad, 
Welle und konischem Kammrad, Wasser im Laufrad, 
sowie Zahndruck, auf/.unehmen hat, ist durch ein 
kraftiges Gewinde yertikal yerstellbar und in allen

3.
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werden. Der Regulator besteht ans 2 ais Zahnrader- 
Pumpensysteme ausgebildoten hydraulischen Kupplungen, 
die in einem gufieisernen Gehiiuse untergebracht sind, 
und von denen das mittlere System direkt von d«r die 
Antriebscheibe tragenden Welle angetrieben wird. Dieses 
Pumpengetriebe besitzt zwecks Ausbalancierung 3 Zahn- 
rader; die beiden auCeren sind im Pumpengeliiiuse 
gelagert, das seinerseits in eine liohle, zum Antriebe 
des iiufigjen Pumpengetriebes dienende Welle ansliiuft. 
Einer der drei Zahnkolben des iiuBeren Getriebes ist in 
dem Regulatorgehiiuse festgelagert, wodnrch zusammen 
mit dem nachstehend angefiihrten Differentialgetriebe 
bewirkt wird, daB in Zeiten, wo keine Regulienmg 
stattfindet, das rotierende Pumpengehause nur mit 
lialber Tourenzahl sieli dreht und die Leergangsarbeit 
des Regulators sich wesentlicli yermindert. Das von 
den Pumpen gefiirderte Ol geht nach dem Steuervent.il, 
in welchem durch einen DifTerentialkolben die Pumpen- 
kaniile abwechseliul je nach der Pendelstellung ab- 
geschlossen werden; der DifTerentialkolben wird durch 
ein SpitzY^ntil beeinfluBt, das wieder \rom Pendel ge- 
steuert wird. An dem rotierenden Pumpengehiiuse ist 
ein Differentialgetriebe angeordnet, welches die Dreh- 
bewegung auf die Regulierwelle urid von da auf die 
Turbineiiyerstellyorrichtung fibertrilgt; an letztere greiffc 
auch die Ruckfalirung und die Handregulierung an.

Der Regułiervorgang ist folgender :
1. SchlieBen der Turbinę. Der Olkanal der mitt- 

leren Pumpe wird durch den Di (Teren tialkolben ab_

Prazisiousregulator (s. Fig. 9. u. 10) reguliert, welche 
direkt von der Haupttransinission aus angetrieben



geschlossen; das Gehause dreht sich ingleicher Richtung I die auf ihr sitzenden konischen Zahnriider. Die beiden 
und mit derselben Tourenzahl wie die Antriebswelle und I Ubertragungsrader des Ditterentialgetriebes bewegen

.
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Fig. 7.
sich oline Drehung um ilire eigene Achse, mit 
dem Pumpengehause und der Antriebswelle. Die 
Drehbewegung wird dadurch im gleichen Śinne auf 
die Kegulierwelle ubertragen. Jede Bewegting der 
Regulierwelle wird durch die Ruckfuhrung sofort auf 
das Steueryehtil ubertragen, wodurch ein Uberregulieren 
vermieden wird.

2. Olfnen der Turbinę. Die ii u Ber o Pnmpe wird 
gesperrt, das innere PumpengehEluse steht still. Die 
Ubertragungsrader des Differentialgetriebes drehen sich 
um ilire eigene Aclise, wodurch sich die Regulierwelle 
im entgegengesetzten Sinne wie die Antriebswelle 
dreht.

Die Turbinenkammern sind je 5,5 m breit, durch 
eine Betonmauer von 0,90 m Dicke yoneinander getrennt 
und durch je ein Schutz abgeschlossen. Der Wasser- 
druck wird durch kraftige Rollen aufgenommen, die 
ihrerseits auf Yertikalen Doppel-I-Eisen gefiihrt werden, 
sodaB die Kraft zum Heben der Tafeln erheblich 
verringert wird. Die Beweguug der Schiitzeu geschieht 
durch Schnockenwinden, die durch Rader und Kctten-

O.
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ubertragung vom Maschinenhause aus entweder von 
Hand oder durch einen Elektromotor bedient werden.

tlber die ganze Maschinenhałle geht eiu Laufkran, 
sodaB auch grofi :rc Demontagen jedorzeit leicht aus- 
gefuhrt werden konnen.

Vor dem Einlauf der Turbinenkammern ist ein 
gemeinsamer Rechen von 16 m Breite aiigeordnet, um

grobere Stiicke von den Turbinen abzuhalten; davor 
befindet sich ein Kiesfaug, in den eiu aus Brettern 
uud Winkeleisen hergestellter Aalschutz eingebaut ist.

Die auf der linken Seite des Turbinenliauses
liegende FloBschleuse hat eine Lange von 21 m und
eiue Breite von 4,5 m. Der fiuBanfwarts liegende
Eingang zur Schleuse wird durch ein yertikaleś Sclnitz

abgcschlossen, das zugleich nls Freischiitz dient; den 
andern Zugang bilden 2 einfaclie Stemmtore, die von 
Hand bewegt werden.

Wiclitig ist dic Regulierimg der Turbinen besonders 
dann, wenn sie wie auf Wintershall, sowolil unter sich 
ais auch mit Dampfmaschinen und Dampfturbinen im 
Drchstromnetz parallel geschaltet werden mussen und 
die Energieabnahme im Betriebc stoGweise erfolgt. 
Da bei einem bestimmten Gefalle die Turbinen nur 
eine bestimmte Tourenzahl machen sollen und die in 
den Anlagen Lengers und Widdershauscn zur Yerfugung 
stehenden Geftille sehr schwanken, muRte von einer 
direkten Kupplung der Generatoren mit den Turbinen 
auf der liorizontalen Welle Abstand genommen werden. 
Man wahlte fiir den Antrieb der Generatoren, die 
einer unbedingt konstanten Tourenzahl unterworfen 
sind, Riemenantrieb und beschaffte auswechselbare 
gcteilte Riemenscheiben von verschiedenen Durchmessern. 
Hierdurch war die Moglichkeit gegeben, die Touren- 
zahl der Turbinen dem Gefalle anzupassen, dagegon 
die RiemenscheibengroGe der Dynamomaschinen zu

' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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verandern, um trotzdem die Tourenzahl der Generatoren 
beizubehalten.

Uber Leistung, Tourenzahl und verbrauclite Wasser
menge bei den verschiedenen Gefallhóhen gibt nach- 
steliende Tabelle naheren AufschlulJ.

fallhohe Quantum Leistung Tourenzahl
i. d. Sekundę in PS i. d. Minutę

h Q N n
0,5 5 540 ' 28,8 15,7
0,75 6 800 53 19,2
1 7 840 81,5 22,2
1,25 8 760 114 24,8
1,5 9 600 149 27,2
1,75 10 370 188 29,4
2 11 080 230 31,4
2,25 11 770 275 33,3
2,5 12 400 322 35,1
2,75 13 000 372 36,9
3,00 13 550 423 • 38,5

Aus der Tabelle gelit hervor, daB die Leistung
einer Turbinę im geraden Verhaltnis zur Gefallhohe 
wachst, dali aber die Turbinę im Yerhiiltnis zur Wurzel
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aus der Gefiillhohe gleichzeitig mehr Wasser durch- 
laBt, mithin die Leistung bei wachsendem Gefalle von 
zwei Seiten giinstig beeinlluBt wird. Bei niedrigem 
Gefalle geht die Leistung bedeutend zuriick. Wenn 
mau die Tourenzahl nicht im richtigen Verhaltnis 
herabsetzt, so .sinkt die Leistung der Turbinę so 
betrachtlich, daB eveiituell Energie uberhaupt nicht mehr 
abgcnommen werden kann. Dio ganzo von der Turbinę 
geleistete Arbeit wird dann unter Umstanden voll- 
standig verbraucht, um dic Turbinę auf der richtigen 
Tourenzahl zu erhalten. Hieraus erhellt, daB man 
bei Anlagen mit veranderlichom Gefiille auf keinen Pall 
die Generatoren mit der Turbino direkt kuppeln darf.

A n l a g e  Wi dd e r s h a u s e n .  Die Turbinenanlage 
in Widdershausen ist im allgemeinen nach densel- 
ben Gesichtspuńkten ausgefuhrt wie die in Lengers. 
Durch Errichtung eines noucn Schwimmwehres wurde 
die Stauhohe um 0,5 m erhoht, das Gefalle botragt 
normal 1,8 ni. Die Anlage ist m it zwei Turbinen 
der vorher beschriebenen Konstmktion ausgerustet- 
Um aber ein schmiileres Maschinenhaus zu erhalten, 
arbeiten beide Turbinen gemeinsam mittels Riemen- 
ubertragung auf einen Drehstromgenerator. Sie 
leisten bei 80 Unidreluingen i. d.. Min. je 197 PSo 
und verbrauchen dabei je 10 500 1 Wasser.

Bezuglich der Rentabilitiit sei noch kurz bemerkt, 
daB die Wasseranlagen hauptsachlich dann ren tabel 
sind, wenn fiir die in ilmen erzeugte Energie auch 
dauernd Yerwendung vorhanden ist. ' Auf einem Kali- 
werke ist es aber meistens nicht mOglich, die yerfiigbare 
Energie an allen Tagen ununterbrochen fiir den Betrieb 
abznnehmen, sodaB man gezwungen ist, nach Hilfs- 
mittoln zu suchen, um die iiberschussige Energie dauernd 
zu verwenden. Yielleicht wird dies im Laufe der 
Zeit fiir elektroljtische Zwecke moglich sein.

Dyna momas c h i nen .  Fiir die elektrische Ein- 
richtung der Kraftzentralen wurde das Drehstrom- 
system gew&hlt, da groBe Entfernungen zu iiber- 
winden sind und die Betriebsverhiiltnisse bei Drehstrom- 
motoren sich einfacher gestalten. •

Die von der Allgemeinen Elektrizitats-Gesellschaft 
fiir Lengers gelieferten ’ 2 Hochspannungs-Drehstrom- 
generatoren gehoren der Type ESD 500/350 und die 
fur Widdershausen gelieferten der Type SD 500/250 
an und sind schnellaufende Maschinen, die sich 
hauptsachlich fiir Riemen- oder Seilantrieb eignen. 
Die erstere Maschinentype leistet bei 5500 Yolt 
Spannung, 50 Perioden i. d. Sek. und 500 Touren 
350 KW, die letztere Type bei der gleichen Spannung 
und Tourenzahl 250 KW. Die Maschinen sind so 
konstruiert, daB der rotierende Teil fur kurze Zeit 
seine normale Tourenzahl bei 50 Perioden i. d.Sekunde 
um 50 Prozent erhohen kann, ohne mechanischen 
Schaden zu erleiden. Der drehstromliefernde Teil ist 
ruhend angeordnet, wahrend der die Erregerspulen

tragende Induktor innerhalb des Gchiiuses rotiert. Die 
Gehiiuse der Drehstrommaschinen sind sogenannte 
Wangengohiiuse, d. b. der durch die elektrischen Ver- 
haltnisso gegebene Blechkranz ist zu beiden Seiten mit 
guBeisernen, aus einem Stiick gegossenen Wangen 
armiert. Der vollstandig freiliegendo Riicken der 
Blecho, sowie die bei broiteren Maschinen vorgesehenen 
Luftschlitze, welche den Blechkranz in Abstiiuden von 
etwaGO Millimeter unterteilen, ermoglicheneine wirksame 
Abfnhrung der entstehenden W annę. Die Wicklung 
ist durch guBeiserne Schutzschilde, die soitlich an den 
Wangen angeschraubt sind, gogen Beschiidigungen 
oder zu filii ige Beriihrungen geschiitzt. Die Spulen 
sind in halbgeschlossone Nuten eingowickelt und lassen 
sich im Palle eines Defoktos ohne crhebliche Schwierig- 
keiten neu wickeln. Das Induktorrad besteht aus 
einem geschichtoten Blechkranz, der an seinem iluBeren 
Umfange die Feldmagneto trag t und von einem guB- 
eiserncu Armstern mit clliptischem Armquerschnitt ge- 
halten wird. Die Polsclnihe sind an dio Polkerne au- 
gestanzt; letztere sind durch Schwalbeuscbwanz und 
DoppelkeilyerschluB in der Blechkette befestigt, sodaB 
bei etwaigen Beschiidigungen die Pole soitlich abge- 
zogen und die Spulen ausgowechselt werden konnen. 
Der Armstern wird hydraulisch auf dio Welle 
geprefit und durch eine Feder gegen Yerdrehung auf 
der Welle gesichert.

Den Erregerstrom liefert eine direkt mit der Dreli- 
stromdynamo gekuppelte Maschine , dereń Anker 
fliegend auf die verlangerte Welle gesetzt ist. Dor 
Erregerstrom wird mittels Kohlenbiirsten den auf der 
Welle befestigten eisernen Schleifringen zugefuhrt und 
von diesen zu den Windungeu der Erregerspulen weiter 
geleitet.

Bei den oben erwahnten Normalleistungen erwiirmen 
sich die Maschinen, yorausgesetzt, daB die Raum- 
temperatur 35 0 C nicht ubersteigt, im Dauerbetrieb 
nicht iiber 50 bis 60 0 C; ferner ist eine Uber- 
lastung von 15 pCt wahrend des Betriebes ohne 
schadliche Erwarmung, entsprechend den Vorschriften 
des V. D. E., fur ca l/2 Stunde moglich, ohne daB 
dio Spannung unter die normale sinkt, wenn 
cos <p nicht kleiner ais 0,8 ist. Spannungsiinderungen 
bei konstant gehaltener Erregung und Umlaufzahl von
0 bisVollast der Maschine bleiben in maBigen Grenzen, 
niimlich 7—8 pCt bei induktionsfreier Belastung 
(cosp =  1) uud etwa 20—25 pCt bei induktiver 13e- 
lastung (cos <f ~  0,8). Dio Wirkungsgrade der 
Drehstromdynamomaschinen betragen:

bei cos^ =  1 bei cos^ — 0.8 
Belastung Vi 3A %  V, 3/i '/-i

SI) 500/250 93,5 92,8 90,5 92 90,5 87,8
ESD 500/350 93,7 92,9 90,5 92 91 88
mit 1 pCt Lizenz.



28. Juli 1906. -  978 - Nr. 30.

Die 250 KW-Dynamo braucht ca 3,5 KW Erreger- 
energie maximal boi cos <p =  0,8, dic 350 KW- 
Dynamo ca 4,2 KW  maxinml boi gleicliem cos <p. 
Die Sehwuiigmomente der rotierenden Teile dieser 
Maschinen betragen bei dor crsteren ca 1400 kgm* 
und bei der zweiten ca 1700 kgm2

Die Drehstrommaschinen fiir Lengers, Type SD 
500/250, sind zusammen mit der Erregerdynamo, Type 
LEG, geliefert. Łetztere ist eine mebrpolige Maschino 
mit rundem GuBgehause und mit aus Blechen zusammen- 
gesetztęn Magnotpolon, die an das Geliause angeschranbt 
sind. Die Maschine ist sechspolig. Die Magnotwicklung 
besteht aus freigewickelten Spulen, dio so auf dio Pole 
aufgesetzt sind, daB der durch den Anker hervor- 
gerufene Luftstrom eine gute Kuhlung der Spulen bewirkt.

Der Anker und der Kommutator sind auf einem 
gemeinsamen AnkerkSrper montiert und in der bei 
modernen Gleichstrommaschinen iiblichen Weise mit 
Riićksicht auf Ventilation, Isolation der Wicklung, 
leichte Auswechselbarkeit der einzelnen Teile und 
betriebsicheren Gang konstruiert. Die Isolation wurde 
nach dem Einsetzen mit 2000 Volt gepruft. Der 
Kommutator ist aus hartgezogenen Kupfersegmenten 
zusammengesetzt, die durch Glimmer voneinandor 
isoliert sind.

Die Erregerdynamo der Drehstrommaschine fur die 
Zentrale Widdershausen gehort der Type MPM an, die 
sich dadurch von der LEG-Maschine unterscheidet, daB 
das Polgehause aus StahlguG mit angegossenon Polen 
hergestellt ist. Die Polsclmhe sind aus Blechen zu
sammengesetzt.

S c h a l t a n l a g e .  Die Schaltanlago besteht haupt- 
siichlich aus zwei Teilen, der vorderen Schaltlafel fur 
dio regulare Bedienung und der hinteren Schalttafel, 
welche die hochspannungsfuhrenden Apparate aufnimmt. 
(s. Fig. 11.)

Die erstere ist eine freistehende Marmorwand, auf 
Eiseugerust montiert, und besitzt drei Felder, von denen 
zwei fiir die Schalt-undMefi-,sowie Synchronisierapparate 
der boiden Hochspannuugs-Drehstrommaschinen dienen, 
wahrend das dritte Feld fiir die Gleichstrommaschinen- 
apparate bestimmt ist. Siimtliclie Apparate, die auf der 
Yorderseite zuganglich sind, fuhren Niederspannung 
von 110 Volt, sodafi fiir die W artung der Schalttafel 
unter normalenUmstanden keinerlei Lebensgefahr besteht.

Fiir jede Dynamomaschine ist ein Amperemeter, 
Voltmeter und W attmeter vorgesęhen. Mittels eines 
Yoltmeterumschalters ist es moglich, die Spannungen 
samtlicher drei Phasen zu prufen. Ferner ist fur jede 
Maschine ein Hauptausschalter, welcher durch ein auf 
der Vorderseite angebrachtes isoliertes Handrad bedient 
wird, vorhanden. Es ist also m<5glicli, die Maschine 
vom Hochspaniiungsnetz zu trennen, ohne mit dieser 
selbst in Beruhrung zu kommen. Die Magnetregulatoren,

welche 7das Regulieren der Spannung ermoglichen, 
werden gloichfalls mittels eines Haudrades, das durch 
Ketteniibertragung auf den hinter der Schaltwand 
stehenden Regulierwiderstand einwirkt, bedient. Die

-6~ o

Fig. 11.
entsprechenden Synchronisierapparate gestatten, sowohl 
dio eine a is . auch die andere Maschine dem Netz 
wahrend des Betriebes zu- und abzuschalten.

Mit dem Regulator hintereinauder geschaltet ist ein 
Kontrollamperemeter, um jederzeit die benotigte Eri-cger- 
stromstiirke ablesen zu konnen.

Das dritte oder Gleichstromfeld enthalt fiir die 
beiden Erregermaschinen je ein Amporemeter und ein 
Yoltmeter mit zugehorigem Yoltmeterumschalter, durch 
welche die Spannungen der beiden Dynaraos abgelesen 
werden konnen. Die NebenschluBregulatoren sind 
gloichfalls auf diesom Feld angebracht und werden in 
derselben Weise wie die Magnetregulatoren mittels 
Handrades bedient.

Der zweite Teil der Schalttafel, welcher die lioch- 
spannungsfiilirenden Apparate aufnimmt, ist ganz 
gesondert und abgeschlossen hinter der Schaltwand 
angebracht und besteht almlich wio der vordere Teil 
aus drei Paneelen. ZurAufnalime der Apparate dienen 
zwei parallel aufgestellte Eisengeriiste. Zuniichst sind 
hier die Sicherungen, Hochspannungs-Olausschalter 
und Blitzsbleiter angebracht. Die Apparate sind auf 
besonderen Marmortafeln montiert, sodaB die hochste 
Isolation unter allen Umstanden gewiihrleistet ist. 
Durch besondere Trennschalter konnen die Maschinen 
sowohl ais auch die Hochspannungsleitungen abgeschaltet
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werden, ohne daB man zunachst wieder an die Vorder- 
seite der Sclialttafel gehen muB.

Um jederzeit eine genaue Kontrolle des Widerstandes 
der stromfuhrenden Teile gegen die Erde zu haben, 
sind auf der hinteren Seite drei statische Yoltmeter 
angebracht, welche norrnal die Phasenspanmmg der 
Anlage anzoigen. Ist in irgend einer Phaso ein zu 
geringer Widerstand vorhanden, so "elit die Spannung 
an dem hierzu gehorendon statischen Yoltmeter auf 
Nuli zuruck, wahrend die beiden anderen dio Hóhe der 
verlcctteten Spannung anzeigen.

Die 3 Hocbspannungssammelschienen sind iiber dem 
Gestell auf isolatoren angebracht, sodafi die Yerbindungen 
zwischen den einzelnen Apparaten und Sammelschienen 
in einfacher und ubersichtliclier Weise ausgefiihrt 
werden konnen.

Von den Schaltanlagen iibertragt je ein dreifach 
verseiltes, eisenbandarmiertes, asplialtiertes Bleikabel 
mit Gummiisolation dio Energie nach der von Lengors 
etwa 4 km und von AYiddershausen etwa 2,6 km 
entfernten Schachtzentrale. Die Quersclmitte betragen 
im ersterenFalle 3 x 35 qmm und im letzteren 3 x 1 6  qmm. 
Beide Kabel liegen im Uberschwemmungsgebiet der 
Werra, sind somit selir stark der Feuchtigkeit aus- 
gesetzt und haben trotzdem keinerlei Betriebsstorungen 
erlitten, was wohl dem Umstand zuzuschreiben ist, 
daB die Kabelmuflen auBerordentlicli sorgfiiltig bei 
der Montage verlegt sind. Sie sind in bolzernen Kisten, 
die einen sohr fetten Lehrn enthalten, eingebettet. Die 
Kabelfiihrung von Lengers durchschneidet die W erra; 
an dieser Stelle hat ein eisendrahtarmiertes Kabel anstatt 
eines eisenbandarmierten Venvendung gefunden, um 
mechanischen Einfliissen einen gróBeren Widerstand 
entgegenzusetzen. Zum weiteren Schutz ist das Kabel 
im Werrabett eingebaggert und eingebettet.

Unmittolbar neben der Schachtzentrale in direkter 
Yerbindung mit dioser ist ein kleines Transformatoren- 
liaus erbaut, in welches die Kabel miinden.

Der von den Kabeln iibertragene Strom durchlauft 
zunachst ausfahrbare Sicherungen, um sodann den 
Transformatoren zugefuhrt zu werden. Fiir Lengers 
sind dereń zwei, und zwar von je 250 KW  aufgestellt, 
welche die Spannung von 5500 Volt auf 525 Volt 
transformieren. Fur Widdershausen fand nur ein 
Transformator Yerwendung, nnd zwar in der GroBe 
vou 350 KW bei gleichem Ubersetzungsverhaltnis 
wie vorher.

Die Niederspannung von 525 Yolt ist deshalb 
gewahlt, weil wahrend der Bauperiode bereits eine 
Dampfdynamo von 250 KW in der Schachtzentrale 
Austellung fand, die mit einer Betriebspannung von 
525 Volt zwischen 2 Phasen arbeitet. Es war deshalb 
die Bedingung gestellt, daB in wasserarmen Zeiten die 
in den Wasserkraftzentralen erzeugte und iii der 
Schachtzentrale transformierte Energie mit der Yon der

Dampfdynamo geleisteten parallel zu schalten s i. 
Fiir die Kraftverbrauchstel]en hat diese Spannung von 
525 Volt ohne weitereś Verwendung gefunden, wahrend 
fur Licłit nochmals ein kleinerer Transformator auf
gestellt wurde, der auf eine Betriebspannung von 115 
Volt weiter trausformiert.

Die gróBeren Transformatoren gehoren ihrer Kon- 
struktion nach den Oltransforinatoren an, auf die liier 
nicht niiher eingegangen worden soli. Der zur Abzweigung 
des Lichtes verwandte Transformator geliort dagegen 
der Gattung dor Trockontransformatoren an.

Die transformierte Energie eines jeden Transformatora 
wird der Schalttafel in der Schachtzentrale durch je 
eine Loitung zugefuhrt,

Auch die Schalttafel in der Schachtzentrale ist 
wie die in den Wassorkraftstationen nach dem Paneel- 
system aufgefiihrt, mit einer Eisenumrahmung aus- 
geriistet und auf einem Podest aufgebaut. Insgesamt 
besteht sie aus 7 Paneolen, von denen 1 fur die 
Dampfdynamo, 2 fiir die Transformatoren fiir Lengers, 
1 fur den Transformator fiir Widdershausen, 1 fiir die 
Fórdermaschine, 1 fiir die hinter der Schalttafeln an- 
gebrachten Verteilungstafeln fiir Licht und Kraft und
1 zur Reserve dient. Ahnlich wie in Lengers und 
Widdershausen fuhrt die Schalttafel an dor Yorder- 
seito lediglich Niederspannung v o n l l OVol t ;  siimtliche 
Hochspannung fiihrenden Apparate sind hinter dorSchalt- 
tafel, vor Bęriihrung moglichst geschiitzt, angebracht. 
Sowohl dio Schalter ais auch die Regulierwiderstiinde 
werden wiederum durch Ilandrad bedient. Jlittels der 
Synchronisierapparato ist es ohne weitores angangig, 
die beiden Wasserkriifte Lengers und Widdershausen 
parallel zu schalten, sowie bei nicht geniigenderWasser- 
kraft dio Dampfdynamo durch Schaltung hinzużuftigen.

Wie schon erwalmt, ist zur Eeserve ein Paneel 
vorgesehen, welches die benotigten Apparate fiir eine 
wahrend der Bauperiode noch in Auftrag gegebene 
Turbodynamo aufnehmen kann. Sollte die Anlage 
noch weiter ausgebaut werden, so gestattet die gesamte 
Anordnung die Errichtung weiterer Paneele, sodaB 
allen Bedurfnissen, soweit sie sich iibersehen lassen, 
goniigt ist.

H a u p t s c h a c h t f o r d e r a n l a g e .  Fur die Haupt- 
schachtfórderung wurde elektrischer Betrieb vorgesehen 
weil man sich davon eine wesentliche Ersparnis an 
Betriebskosten gegeniiber dem Dampfantrieb yersprach, 
und zwar kam dasIlgner-System zur Anwendung, bei dem 
der von den Zentralen gelieferte Drehstrom von 50 Perio- 
den i. d. Sek. durch einen Umformer in Gleichstrom um- 
gewandelt wird und die Umformer-Gleichstromdynamo 
mit dem Fordermotor zwecks Erreichung absoluter 
Zwanglaufigkeit der Steuerung und zwecks Yermeidung 
der Schaltung von Hauptstromwiderstiinden in Leonard- 
schaltung verbunden ist.
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Ausgefuhrfc wurde die Anlage von der Allgemeinen 
Elektrizitut-Gesellscliaffc, Berlin. Fur die Bemessung der 
Fórdermaschine sowie des Schwungradumformers waren 
folgonde Daten lnaBgebend.

Normale N utzlast: 1S00 kgin 2 Wagen, ausnahms- 
weise 2550 kg, wenn auf der abgehenden Scliale 
keine leeren Wagen stehon.

Teufe: 4-11 m.
Maximale Fórdorgescli wi nd igkei t : 8 m bei Lastfahrt,

5 m bei Seilfahrt, 0,3 m bei Revisionsfahrt.

Stundl. Fórdermenge: 72 t.
System: Kopo m it Unterseil. da dauernd aus einer 

Teufe gefordert wird.
Gewiclit eines Wagens: 375 leg.
Gewiclit der einetagigen Forderschalo: 2250 kg 

einselil. AnschluBteilo.
Fur Lastfahrt erg.ib sieli bei Walii von 0,5 m Be- 

sc.lilounigung und 1,2 m Yerzogerung das in Fig. 12 
wiedergegebene Geschwindigkeitsdiagramm wahrend 
eines ganzon Zuges; die rcino Fahrdfiicr,betriigt bier-
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Fig . 12.

nach 66,7 Solc., die Forderpause 23,3 Rek. und somit 
die gesamte Zugdauer 90 Sekuuden; stiindlich sind 
40 Zuge beabsichtigt.

Fig. 1 der Tafel 14 zeigt die wahrend einer ganzen 
Schiclit von einem Karlik-Tachographen bei normaler 
Forderung aufgenominenen Goschwindigkeitsdiagrammc. 
Die Seilfahrt begann morgens 5 Uhr 9 Min. und war
5 Uhr 43 Min. mit 16 Zugen zu 10 Personen beendigt; 
wahrend dor folgenden 3 Zuge wurden Materialien 
eingehangt, und von 6]lllir bis 2 Uhr fand Last- 
forderung mit 365 Zugen-, in 8 Stunden, nlso durch- 
schnittlich mit ca. 46 Źiigen in einer Stunde, statt.

Da die Anlage fiir 40 Ziige stiindlich berechnet 
war, dauernd jedoch 46 ausgefuhrt werden, fordert die 
Anlage 83 t, d. li. 15 pCt mehr ais normal (72 t). 
Da ferner die Forderwagen je 1000 kg fassen, wird in 
der Kegel mit 2000 kg Nutzlast anstatt 1800 kg, 
wie ursprunglich yorgeselien, gefordert, sodaB eine 
weiterc. Steigerung der stuhdlichen Produktion bis 
auf 92 t  erreicht wird. Dio Anlage wurde demnacb 
von der Firma in allen ihren Teilen so reichlieh be- 
messen, daB dauernd 28 pCt mehr gefordert werden 
konnen.

Fiir An- und Abschlagen der Wagen vergelien in 
der Regel nur 8 Sekunden. An der Hangebank sind 
Hanielsche Aufsetzvorrichtungen eingebaut.

Das Tragseil, das ais Rundseil mit 33 mm iiuBerem 
Durchmesser ausgefuhrt ist, besteht aus 6 Litzen und 
wiegt 4,2 kg pro lfd. m. Die Bruchlast des Seiles 
betragt 65 000 kg bei 160 kg Bruchffistigkeit des 
verwandten Materials pro cjmm. Ais Unterseil dieht 
ein Flachseil von 20 mm Dicke und 70 mm Breite 
bei 5 kg Gewiclit pro lfd. m; es wiegt also pro lfd. m
0,8 kg mehr ais das Tragseil, wodurch erreicht wird, 
daB dio Anfahrleistung gęring, die Eigenyerzogcrung 
und Sioherheit gegen Seilrutschen auf der Kopesclieihe 
groB ausfallen.

In Fig. 13 ist eine schematische Darstellung der 
Anlage mit; allen Einzellieiten in Bezug auf Schaltungs- 
weise und mit allen Spezialapparaten, wie sic fiir 
Ilguer-Forderanlagen der A. E. G. in Fragc kommen, 
gegeben.

Die Kopesclieihe von 4,2 m Durchmesser ist neben 
dem Fordermotor auf einer kraftigen in 2 Lagern 
ruhenden Welle angeordnet nnd besit/.t 2 Bremsringe, 
auf die mit 4 Backen die kombinierto Manovrior- und 
Sieherheitsbremse einwirken. Manóvrier- und Sicherlieits- 
bremse lassen sich unabliiingig von einander bedienen; 
erstere wird vom Bremshebel mittels eines horizontalen 
Drucklnftzylinders betiitigt, letztere ist ais Fall- 
gewichtsbremse konstruiert. Das Fallgcwicht wird durcli 
einen yertikalen Drnckluftzylinder in gehobenem Zu-
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stande gehalten und kann auf 4 yerschiedone Arten 
ausgelost werden:

1. willkurlich von Hand, indem man durch Betatigiing 
eines Dreiweghahnes die Luft unter dem Kolben des 
yertikalen Luftzylinders entweichen liifot;

2. automatisch durch den Teufeńzeiger, indem 
dieser beim Aufgehen der Schale iiber die Hangebank 
ein klfiines Gewicht auslóst, welches ebenfalls den 
Dreiweghalm ofifnet und so die Luft aus dem Hubzylinder 
ausstromen liiBt;
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HF A — Hauptfeldaussclialter 
AM A • Automatischor Manmalausschalter 
AGA — Automatischor Olausschalter 

KS Kurzschliifisehaltor 
Al A — Moment'lissclialter 
RM — Bremsoloktromagnefc 
SW — Flussigkeitsanla88er 

A SR —- Scliliipfrogelungavorrichtung 
Sn Tr — Stromtran.-forniator 
Sp Tr — Spanimngstr.insformator 
SR Tr Sericntransformator 

V — Voltinoter 
A =*= Ampcrcmetcr

3. automatisch oder willkurlich durch einen Brems- 
magnet BM (Fig. 13), der bei einem Defekt der 
Motormagnetspulen oder bei absichtlicher Aus- 
schaltung des Nebonschlusses durch den Ilauptfeld- 
ausschalter HFA ebenfalls das unter 2 erwiihnte kleine 
Gewicht freigibt und so das Fallgewicht der Sicherheits- 
bremse auslóst;

4. automatisch, bei Uberschreitung des maximal 
beim Forderbetrieb zu uberwindenden Drehmoiuentes, 
indem der automatische Maximalausschalter AMA 
auslóst und gleichzeitig durch Stromlosmaclien des 
Bremsmagneten BM die Sicherhcitsbromse wie unter 3 
zum Einfallen bringt.

Durch entsprechendes Umstellen des Dreiweghahnes 
kann die Fallgewichtsbremse mittels des Druckluft- 
zylinders wieder gehoben werden.

Am Maschinistenstand ist der in einem Bock gefuhrte 
Bremsliebel zum Bedienen des horizontalen Druckluft- 
zylinders (Manovrierbremse), sowie der rertikale Luft- 
zylinder mit Dreiweghalm links, der gleichfalls in

einem besonderen Bock gefńhrte Steuerhebol fiir den 
Betrieb der Fordermaschine rechts angeordnet.

Yor dem Maschinenstand befmden sich links eiu 
Karlik-Tachograph, welcher die momentanen Forder- 
geschwindigkeiten direkt anzeigt und gleichzeitig auf 
einem Papierstreifen registriert, sowie der Teufeńzeiger 
m it Einrichtung fur automatisches Retardieren der 
Maschine gegen Ende des Zuges (Sicherheitsapparat), 
sowie rechts die Apparatensaule mit Ampere- und 
Voltmeter fur Fordermotor, sowie Tourenindikator zum 
Anzoigen der jeweiligen Umdrehungszahl des Schwungrad- 
umformers (s. Fig. 14).

In Nr. 18 Jahrg. 1905 dieser Zeitschrift berichtet 
die Seilfahrtskommission deś Oberbergamtes Dortmund 
iiber die automatische Ketardierung an Tlgner- 
Fordermaschinen und nennt diese Einrichtung Sicher
heitsapparat der Siemens-Sclmckertwerke. Es mag 
bemerkt sein, daB die yon der Allgemeinen Elektrizitats- 
Gesellschaft auf Wintershall yorgeseheuen Sicherheits- 
einrichtungen den Bedingungen der Seilfahrtskommission
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in yollem Masse cntspreclien; Verfasser sali derartige 
Einrichtungen an der ersten uberhairot atisgefuhrten 
Ilgner - Forderanlagc bereits seit Mai 1903 auf der 
Donnersmarkhutte in Zabrze O.-S. im Betriebe. ■

Die bei der Steuerung der Ilgner-Fordermaschinen

in Anwendung gebraclite Leonardschaltung bedingt 
eine Zwangliiufigkeit zwischen Steuerhebelstellung und 
Fordergeschwindigkeit, und żwar ist die Einrichtung 
so getroffen, dafi proportional der Auslage des Steuer- 
liebels nach beiden Seiten von der Nullage dio

Spannung der AnlaOdynamo und somit die Forder- 
gescliwindigkeit s t t ig t; bei halber Steuorhebelauslage 
z. B. ist halbe Fordergeschwindigkeit vorlianden, und 
zwar fast unabluingig yon der BelastungderFordersclialen.

Der Fordormo.tor ist ais Gleichstrom - Nebenschlufó 
motor mit 12 Boleń fur 245 1JS Normalleistimg und 
375PS Maximalleistung bei 36,5 Umdreh. i. d. Min. 
gobaut; die Ankerspannuiig betriigt 220 Volt, die 
Erregerspannung 150 Volt.

Der Schwungraduinlbrmer (s. Fig. 15) besteht aus 
einem 250 PS-Drchstrommotor fiir 550 Volt Spannung 
bei 50 Perioden und' 375 Umdreh. i. d. Min., der durch 
eine elastische Kiipplung (Bnmag-Fabrikat) eine in 3 
Lagerli gelagerte Welle zur Aufnahme des mit einer 
Blechyerkieidnng umgebenen StahlguCschwungrades 
(IG t Gesamtgewicht, 4,2 m Durchmesśer, GD'2 =  
156 000 kgm-) und der AnlaCdynamó Air 205 KW 
Dauerleistung bei 220 Volt Anker- und 150 Yolt 
Erregerspannung antreibt. Die AnlaGdynamo ist ais 
kompensierte Deridynamo zwecks Herbeifuhrung tunken-

losen Ganges bei allen Spannungen und Belaslungen 
gebaut.

Um beim Ausbleiben des Primiirstromes die im 
Schwungrad aufgespeicherte Energie fur Beendigung 
des angefangenon-Zuges ausnutzen zu konnen, ist die 
Erregermaschine (10 KWj auf die Yerlaiigerung der 
Drehstrommotorwelle fliegend angcordnet. Sie hat 
Konipoundwilklung und gibt fast unabluingig von 
Belastuhg und Toureniinderung konstant 150 Volt.

Mit dem Drehstrommotor ist auKerdem durch eine 
ausriickbare Kupplung eine kleine, auf einer Silnie 
montierte magnetelektrische Maschine gekuppelt, welche 
den die jeweilige Umformertourenzalil anzeigenden 
Indikator beeirifluBt; gleichzeitig mit der kjeiiien 
magnetelektrischen Maschine wird ein Zentrifugal- 
sclialter angetrieben, der beim Uberschreiten der 
maximalen Umformertourenzalil um einen gewissen 
einstellbaren Betrag automatisch den Sclnvungrad- 
umformer vom Netz abschaltet, was bei Yersagen
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oder zu tragern Regulieren der Turbinenregulatoren 
in den hydroelektrisclien Zentralen eintreten kann.

Die Schwnngradlager sind ais wassergekuhlte Rińg- 
schmierlager mit kugelig gelagerten und infojgedesscn

sieli automatisch riclitig eir.stellenden Lagersclialen 
ausgefuhrt und gewahrleisten einen dauernd siclieren 
Betrieb; spezifisclie Auflagedriicke und Zapfenge- 
schwindigkeiten sind so gewahlt, daB die Reibungs-

arbeit der Lager sehr miiBig ist (ca 0,5 PS fiir beide 
Schwungradlager).

Urn den Umformer trotz der groBen in dem Schwung- 
rad entliaUeneu Energiemenge erforderliclienfalls sclmell 
stillsetzen zu konnen, ist eine Backenbremse, am 
Schwungradumfange angreifend, m it einstellbarer 
Wasserbenetzung vorgesehen.

Der FliissigkeitsanlaBer des 250 PS-Drelistrommotors 
(s. Fig. 16 n. 17) dient gleichzeitig ais antomatischer 
Sęhlupfregler, und zwar erfolgt die automatische Regu- 
liernńg in Abliiingigkeit yotfl Geliiiusestrom des 250 PS- 
Motors, ohne Anwendung empfindlicher, den Regnlier- 
vorgang yerzogernder Relais. .Lelztere Einrichtung 
besteht in einem lcleinen, am AniaBer montierten Drcli- 
strommotor, dessen Gohiiuse direkt oder indirekt unter 
Zwischenhaltung eines Stromtranformators vom Gehanse- 
strom des 250 PS-Motors durchstromt wird, und dessen 
Rotor mit einem zweiarmigen Hebel versehen ist; an 
dem langen Ann des Hebels sind Elektroden und an 
dem kurzeń Gewiclite angelńingt.

Die an dem Rotor wirkenden drei Drehmomente, lier- 
riihrend von den Elektroden, den Gewichten und der

Fig. 16.
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moment des Regułiermotors ąuadratisch mit der 
Ańdening uud stort das Gleichgewicht der geuannten

E n e r g i e v e r l m u i c h  der  Anl age .  Um uber den 
Energiebedari' der Forderauiage einen Uberblick zu

3 Drebmomente, wodureh die Elektroden gehoben, 
infolgedessen der Schlupf des 250PS-Motors vęr- 
grófiert und das Sęhwungrąd zum Abgeben von 
Energie gezwungen wird, bis das Gleichgewicht der
3 Drebmomente wieder hergestellt ist. Die Einrichtung 
wirkt, wie die obere der 3 Kurven (s. Fig. 2-4 der Tafel 14) 
zeigt, momentan, indem bei den grofóteri Scbwankungen 
im Forderbctrieb der Netzstrom automatiscli konstant 
gehallen wird. Durch Andern der Gewichte, welclie 
an dem kurzeń Hebel des Reguliermotois hilngen, 
kann der mittlere, konstant zu haltende Netzstrom 
verschieden eingestellt werden.

Fig. 18 stelit den Steuerscbalter, welcher in Kon- 
trollerform angcordnet ist, Fig. 19 den dazugehorigen 
Widerstand dar. In Fig. 20 ist der in Fig. 13 mit

Fig. 21.

bekommen, wurden wahrend einer achstiindigeu Schicht 
bei Forderung von nofmal 1 800 kg pro Zug eingehende

NFA bezeiclmete Notsteuerschalter nebst Wider- c

stand FW, in Fig. 21 der bei den Bremsoinrichtungen Fl°- 2%

genami to Masimalautomat AMA und in Fig. 22 der Messungen yorgeuommen, die nachstehende Resultatc
ebenfalls obenerwiihnte Bremsmagnet widergegeben. ergaben:

Zugkraft des Rotors, sind im Gleichgewicht bei dem 
mittleren, fiir die Forderanlage erforderlichen Netz
strom; steigt lctzterer an, so andert sieli das Dreli-

Die gesamle Anlage ist seit Dezember 1904 dauernd 
im Betrieb uud bewilhrt sich iu allen ihren Einzel- 
heiten gut.
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Versuchśdauer . . .  8 Stunden.
Gefordertes Quantum: 657 t  (82 t pro Stunde). 
Zahl der Ziige . . . .  365.
Yerbi-auclito KW-Stundcn: 1 549.
Die Zahl der verbrauchten KWrStunden wurde 

durcli einen Elcktrizitiitsziibler, der in die Zuloittmg 
des 250 1’3-Drehstronmiotors geschaltet war, ormittelt, 
schlicfit also samtlicho Yerluste, aucli den Energiebedarf 
der direkt mit dem Scliwungradumformor gekuppelten 
Errcgermaschine, mit ein.

1 549
Der Energiebedarf pro Zug betriigt somit -= '

4,24 KW pro Stunde oder =  5,77 PS pr. Stde.

Theoretisch sind pro Zug, um 1800 kg aus 441 m 
Teufe zu heben, erforderlieh:

2,94 Schacht-Pferdc/Std.

Der Gesamtwirkungsgrad der Forderanlago ergibt
2 94sich somit z u ~ -=  =  0,51: die gesamten Verluste
i), 11

pro Zug betragen 5,77—2 ,9 4 =  2,83 PS/Std.
Da der Fordermotor pro Zug mechanisch 3,57 PS/Std. 

an die Welle abgibt, gehen durch Schachtreibuug, 
Seilstoiligkeit, Keibungswiderstaud der Fordermaschine 
3,57—2,94 =  0,63 PS/Std. verloreii.

Dem Fordermotor worden pro Zug an elektriseher 
Energio 1,12 PS/Std. zugefuhrt, sodaG der Verlust im 
Fordermotor pro Zug: 4,12—3,57 =  0,55 PS/Std.
betragt.

Beim Umformcr, dem pro Zug an elektriseher 
Energie 5,77 PS/Std. zugefiilirt werden, belauft sich der 
Yerlust auf 5,77—4,12 =  1,65 P-S/Std.

Der leerlaufende Scliwungradumformor verbraucht 
bei abgeschaltetor Feldwicldung des FSrdermotors an 
elektriseher Energie 1Ś PS.

Bei geriugeror Forderung yon beispielsweise nur 180 
Ziigeii mit 324 t  wurde der Energiebedarf pro Zug 
von5,77PS/Std. infolge der 18 PS betragonden Umformer- 
leorlaufenorgie anwachsen auf:

W 7  +  =  «.>7 ?
und der Gesamtwirkungsgrad wiirde von 0,51 auf-
2,94
6,17

=  0,477 sinken.

Wiirde man das Schwungrad abkuppelbar machen, um 
bei geringererForderung den Umformcr ohne Schwungrad 
laufon zu las;;en (D. li. P. der A. E. G.), so wiirde 
der Leerlaufenergiebedarf durcli Fortfall voń Lager- 
und Luftreibung fiir das Schwungrad niedriger ais 
18 PS sein und somit der Gesamtwirkungsgrad bei 
Schwaeher Forderung nocli weniger abnehmen. Na- 
turlich nniBto man liierbei nur m it so grotSer Forder- 
geschwindigkeit arbeiten, da(3 beim Fehlen des Enorgie- 
ausgloiches dasNetz niclit hólier ais mit der mittleren 
Energie belastet wird. In Fig. 2—4 der Tafel 14 stelit 
die oberste Kurve den vom Drolistrommotor aus dem 
Netz aufgenommenen Stroni dar, der im Mittel einer 
Energieaufnahme von etw a-193,5 KW  entspricht. Die 
iibrigen Kurvon geben den von der AnlaGdynamo 
erzeugton bozw. voin Fordermotor aufgenommenen 
Ankerstrom, der direkt proportional den vom Forder
motor zu uberwindenden Drelnnomenten ist, wieder. 
Dio mittlerc Kurve gilt liierbei fiir Lastenforderung 
und die untere Kurve fiir Seilfahrt.

Fig. 23.
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In dem D iagram u der Mg. 23 sind Mittelwerte aus 
einer Anzahl der aufgenommenen Strom- und Spannuugs- 
kurven dargestollt. Die Kurye „Kilowatt im Forder- 
mótor" stellt das sich aus Strom- und Spannungskurve 
ergebendo Resultat dar. Die Kurve „Kilowatt im 
Drehstrommotor" ist m it der iuF ig .2—4 dcrTafel 14 er- 
sichtliehen oberen Kurve identisch. Die mittlcre Zug- 
dauer ergibt sieli hieraus zu 78,9 Sokunden.

Von Interesse diirften auch die Resultate von 
Messungeu sein, die unternommen wurden, um den 
TEinfluC der Fordergęschwindigkeit auf den Wirkungsgrad, 
gerechnet von dor theoretischon Schachtleistung bis zu 
der vom Fordermotor abgegebenen Leistung, zu er- 
mitteln.

Es ergabeu sieli hierbei folgende Daten :
Fordorgeschwindigkeit Wirkungsgrad 

8 m/Sek. .- . . . -  91.5 pCt
(3 „ . . .  . =  93,2 „
4 „ ■ -• . . =  94,7 „
2 „ . . . .  =  9(3,8 „

Die Nutzlast betrug in allen Eallen 1800 kg. Die 
zur Uberwindung der Sehaclitreibung, Soilsteifigkeit und 
der Reibung in den Lagern der Fordermaschino erforder- 
liche Kraft, also dio Kraft, welclie an dem Kopescheiben- 
radius von 2,1 m wirken mu 13, um die Widerstiinde 
bei den yersćhiedenen Fordergeschwindigkeiten zu iiber- 
windon, betriigt hiernach boi:

8 m/Sek. Fordergesehwindigkeit 170 kg
6 » » 132
4 ,, „ 100 „

2 » „ CO „

Es mogę zum ScliluB noch erwahnt werden, dafi 
auch die benachbarte Gewerkschaft Hattorf, die im 
Begriff ist, einen neuen Schacht niederzubringeu, von 
don elektrischen Anlagen in Wintersliall die Betriebs- 
kraft fur eloktrisch angetriebone Abteufpumpen und 
Abteufhaspel entnimmt,

Wie sind Lohnheschlagnahmen vom Arbeitgeber (Dritlschuldner) zu beriicksichtigcu ?
You Kegierungsasscssor Dr. Bodenstein,  Esseu-Buhr.

Das Lolinbesclilagnahmegesetz vom 21. Juni 1869 
hat durch Artikel 3 des Einfiihrungsgesetzes zur Zivil- 
prozeld-NovelIe vom 17. Mai' 1898 eine Anderung 
dąhin erfaliren, da fi nuamehr auch die Lohnbezuge 
nicht dauernd angestellter 1’ersonen pfaudbar sind, in- 
soweit der Gesamtbetrag der Vergutung 1500 JL fur 
das Jalir iibersteigt. Nach fruherejn Recht war die 
Moglichkeit einer Pfandung der don Betrag von 
1 5 0 0 ^  iibersteigenden Jahresoinkunftc bei den im Privat- 
dienst angestellten Personen nur dann gegeben, wenn 
das Dienstverhiiltnis dauernd war, d. li. wenn 
es gesetzlich, vertrags- odergewohnlieitsmilfiigmiudestens 
auf 1 Jalir bestimmt oder boi unbestimmter Dauer 
der Auflosung eine Kundigung yon mindestens 3 
Monaten einzulialten war. Praktisch kamen hiernach 
fiir etwaige Pfiindungen im wesentlichen nur gegen 
festes Gehalt angestellte Personen in Frage; diese 
Sachlage ist durch die erwalinte AMiiderung des 
Lohnbeschlagnalimegesetzes erheblich yerschoben worden 
und zwar insofern, ais nunmelir auch bei den mit 
schwankendem Lohn angestelltenPersonen oine Pfandung 
dieses Lohnbotrages, soweit er den Jahresverdienst von 
1500 J ( iibersteigt, stattfinden kann.

Infolge dieser Anderung haben die Lohnbesehlag- 
nahmen im Laufe der letzten Jahre eine sieli jahrlic'i 
steigernde Zunahme erfaliren und fur den Arbeiigeber 
in Yerbindung mit den sieli gleichfalls mehrendon 
Pfandungeń des Lolins fiir Alimente nnu Steuern einen 
erheblichen Aufwand an Arbeit und eine Erhohung der 
Yerwaltungskosten mit sich gebracht Wahrend bei

der Lohnbeschlagnahnie fur Unterhaltsanspruche und fiir 
riickstiindige Steuern aus den letzten drei Monaten*) der 
bei der monatlichen Lohnzalilung abzuhaltende Betrag 
genan bestimmt wird, kommt fur den Arbeitgeber bei 
den nicht privilegierten Lohnbeschlagnahmen, donen 
Waren- oder iihnliche Forderungen zugrunde liegen, 
ais weitere Unannehmlichkeit die iiber das Verfahren 
bei Vornalime der Lohnabziige herrschende Unsicher- 
lieit hinzu, die unliebsame Auseinandersetzungen mit 
don Arbeitern bei der Lolinzahlung mit sich bringt 
und zur Anfeehtung der vom Arbeitgeber getroflenen 
MaBnahmen und in der Folgę zu Prozessen gefiihrt 
hat, wie folgender Fali zeigt:

Einem Bergmann von einer Zeche im Bezirk des 
Landgerichts Essen war der Lohn durch einen 
Pfandungs- und Uborweisungsbesclilufi beschlagnahmt 
worden, der auf den Lohnbetrag, soweit er monatlich 
125 Jt uberstieg, abgestellt war. Die Zeche hatte 
demgemiifi diesen Ubersclmfi monatlicli einbehalten 
und dem Gliiubiger iiberwiesen, bis der Arbeiter beim 
Landgericht gegen dieses Verfahren Beschwerde erhob 
und geltend machen liefi, dafi der genannie Pfiindungs- 
beschlufi unzulassig sei. Die Spruchkammer des Land
gerichts hat durch Entscheidung vom 25. November 
1905 diese Beschwerde fiir berechtigt erkliirt, den 
PfandungsbeschluB aufgehoben und daliin abgeiindert,

*) Auf Grund besonderer gesetzlicher Vorschrift ist die 
Pfiindung des Loluis fur luckstiindigc Steuern nur zu- 
lasaij, wenn diese nicht iiber drei Monate fallig sind. Gegen 
diese Bestimmung soli angeblicli hiiufig Yerstofi?n werden.
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daB die Lolmforderjing des Selmldners insoweit ge- 
jifandet und dem Glaubiger zur Einziehung iiberwiosen 
wird, ais sie den Betrag yon 1500 JO jallrlich 
ubersteigt. Das Gericlit hat gleich/eitig den Dritt- 
sehuldner angewiesen, den monatlich 125 JO uber- 
steigenden Betrag einzuhalten, nach Ablauf des Jabres 
die Holie des Jabresyerdienstes des Selmldners zu er- 
mitteln und alsdann den etwa 1500 JO uberschioflenden 
Betrag an den Glaubiger auszuzalilen.

Die vom Landgericht ausgesprochene Aufhebung 
des urśpruiiglichen Pfiinduugsbeschlusses hatte fur die 
Zeche die unarigenehme Folgę, da(3 mmmehr der 
Sclmldner gegen die Zeche auf Zalihtng der ihm vom 
Lohne cinbehaltonen Betnige Klage erliob u'nd sie vor 
das Berggewerbegericht lud. Einer Yerurteilung ent- 
ging die Zeche dadurch, daB sich das Berggewerbe- 
gericht auf den ohne Frage richtigen Standpunkt 
stellte, daG dem Drittschuldnergegenuber derPfandungs- 
besehltiB, auch wenn er zu Unrecht erlassen sei, zu 
Kecht bestanden und daher ein zur nochmaligen 
Zahlimg yerpfliphtendes Yerscliulden der Zeche nicht 
yorgolegen habe

Zur Begrundung des gcuannten Bescblusses bat das 
Landgericht folger.des ausgefuhrt.

Aus den Bestimmungen des Lohnbeschlaguahme- 
gesetzes ergebe sieli, daB die Pfandung nur auf den 
1500 ,/t  jahrlich ubersteigenden Betrag erfolgen und 
der Tenor des Pfandungsbeschlusses nur dahin 
abgestellt werden dtirfe. Insbosondere trefle dies 
aber dann zu, wenn es sich um ihrer Holie nach
scliwankende Einnalunen handle, die in einem Monat 
mehr ais ein Zwolftel yon 1500 JO, in andęreu
Monaten weniger betriigen. Dic Schwierigkeit liege 
im letzterwalmteh Falle darin, in welcher Weise und 
Hohe an den ■ einzelnen Zalilungsterminen die Be- 
sclilagnahme erfolgen dfirfe. Eine Berechnung des
Jabresyerdienstes im yoraus anzustellen, sei durchaus 
unmoglich, da dieser Yerdienst infolge yon Krankheit, 
Ausstiiiiden oder sonstigen Ursachen seiner Hohe nach 
yollig unsicher sei. Insbesondere konne niclit der 
monatlich 125 JO iibersteigende Betrag gepfitndet 
und uberwiescn werden, da hierbei der Schuldner
in die Lage kommen konne, am SchluB des 
Jabres etwas zuruckfordern zu mussen. Diese 
Moglichkcit einer Zuvielpfandung, also einer imgeset-c- 
lichen Pfandung, musse unter allen Umstanden ver- 
mieden werden. Den einzigen Ausweg erblickt das 
Gericlit in der Anordnung an den Drittschuldner, den 
125 . /t monatlich iibersteigendeu Betrag bis zum 
SchluB des Kalcnderjahres zuruckzubebalten, a l s d a n n  
den Jahresverdienst zu ermitteln, was ohne weiteres 
mdglieb sei, und den sich etwa ergebenden UberschuB 
an den Glaubiger auszuzalilen.

Alit dieser Entschoidung scblieBt sieli das Gericlit, 
das besonders hervorhebt, diesen Standpunkt nacli 
laugerem Schwankeu in der yorliegenden Frage sieli zu 
eigen gemacht zu liaben, einem BeschluB des Ober-

laiidesgericlits Stettin vom 17. Februar 1903 an, das 
zu dem gleichen Ergebnis kommt (abgedruckt in 
„Kechtsprcchung der OberlandesgerichteK Band VI, 
Seite 419).

Dieser Besclieid mag nach dem W ortlaut des Ge- 
seizes gerechtfertigt sein und eine Benachieiligung 
des Selmldners insofern, ais ilim der Betrag von 
jahrlich 1500 JO nicht freibleibt, yermeiden. Er liiBt 
aber die Frage oilen, was zu geschehen hat, wenn der 
Arbeiter die Arbeitstelle verlaBt, liaehdem der bis- 
herige Arbeitgeber yielleicht fiir einige Monate die 
Lohnuberschiisse einbehalten hat. Was soli m it diesen 
Betragen geschehen? Sie dem neuen Arbeitgeber, der 
in der Kegel niclit eirimal bekannt sein wird, zu iiber- 
mitteln, ist er weder yerpłiiehtet noch bereclitigt. Der 
neue Arbeitgeber anderseits ist niclit in der Lage, 
Lolineinbehaltungen Yorzunehmen, beyor niclit auch 
gegen ihn ein Pfandungs- und UberweisungsbescliluB 
erwirkt ist. Die Stellung des Glaubigers ist hiernach 
auBerordeńtlicli erschwert, sodaB er mit dieser Art 
Pfandung in den meisten Fallen kaum den gewuiischten 
Zweelc erreicheu wird. Fiir den Arbeitgeber bringt 
gerade dieses Verfahren eine erholite Jlenge yon Arbeit 
und Yerwaltuiigskosien mit sich, da nicht nur bei der 
Lohnzahlung der PfańdungsbeschluB berucksichtigt, 
sondern auch fiir die betreltenden Arbeiter ein beson- 
deres Konto zur Yerwuhrung der einbelialteneu Betriige 
angelegt werden muB.

Einen entgegengesetzten Standpunkt yertritt das 
Kammergericlit, das in einer Entscheiduug yom 21. Mai 
1902 (abgedruckt in den Blattern fiir Kechtspilege, 
Jalirg. 1902, Scite 93) vor allem aus dem praktischen 
Gęsichtspunkt, daB eine Lohnbeschlagiiahme der vorge- 
nauuten A rt die Wirksamkeit der Piaudung meist 
yollig erfolglos gestalten werde, eine Pfandung auf den 
UberschuB des M o n a t s b e t r a g e s  fiir statthafb erkłart. 
MaBgebeiid fur die Zulilssigkeit der Beschłagnahme 
sei nur, ob zur Zeit der Naehsuchung der Pfandung 
glaubhaft erscheine, daB die Lobnbeziige des Selmldners 
aus seiuem Arbeitsverhaltnis wahrend eines Jabres die 
Summę yon 1500 Jt  ubersteigen oder nicht, gleichviel 
ob die Einnahme in den einzelnen Zeitabsclmitten sich 
gleichbleibe oder scUwanke. Aus § 1 des Lolmbe- 
schlagnahmegesetzes musse man folgeru, daB der da
liach pfUndbare Betrag in entsprechenden Paten bei 
jeder Lolinperiode abhebbar sei.

Die gleiche AutTassung ist in dem bewalmen 
Kommentar zum Łolmbeschlagnahmegesetz von Georg 
Meyer yertreten, der aucli in einer Besprechung des 
genanuten Kamiiiergerichtsbeschlusses in den Blattern 
fur Rechtsmlege an oben angegebener Stelle eingehend 
diesen Standpunkt begrundet. Er fuhrt aus, daB 
dieses Yerfahren allein dem Siane des Gesetzes ent- 
spreche und die Bedurfnisse der Prasis befriedige. 
Intcrcssaut ist der von ihm zum Ausgleich der wider- 
streitenden Interessen von Schuldner und Gliiubiger 
gemaelite Yorschlag, dem Schuldner, sofern ihm ein
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Jahresverdienst von 1500 J i  nicht frei geblieben sei, 
eine Bereicherimgsklage gogen den pfandenden Gluubiger 
zu gewiihren, um hierdurch die zuviel iiborwieseneii 
Betriige zuriickzuerlialten.

Ebeuso liat die Beschwerdekammer des Land
gerichts I-Berlin, naehdem sie vorher lango Zeit einen 
entgegengesetzten Standpunkt eingenommen hatte, 
nunmelir die Besdilagnalime scliwankendor Lohn- 
forderungen auch fur kiirzere Zeit ais 1 Jahr zugelasscn 
(Be-schluB des Landgerichts I-Berlin, vom 0. Februar 
1905, wiedergegebon in den Blattern fiir Rcchtsptlege, 
Jahrgang 1906, Seite 112).

Anders urteilt das Berliner Landgericht II, das wie 
das Landgeridit Essen eine Pfiindung nur auf den 
UberschuB des Jahresverdienstes fiir gesetzlich erklilrt. 
In dem Preufiischon Yerwaltungsblatt 1903—1904 
ist auf Seite 546 ein in dieser Hinsiclit bfmerkenswertes 
Urteil dieses Landgerichts abgedruckt, das einmal zu 
der Pragę der RechtiniiBigkeit des dem Urteil zugrunde 
licgenden Pfandungsbesdilusses Stell u ng niinnit und 
sodami in der Urteilsbegrunduug einige Erortęruńgen 
grundsatżlicher Natur folgen liiBt. Der godaehte 
PfandungsbesdiluB war daliin abgestellt, daB der 
1 500 J t  i in Jahre ubersteigende Lólni geplandet 
werden solle, walirend der Pfandglilnbiger diesen 
FfandungsboschhiB daliin ausgelegt liatte, daB er befugt 
sei, von dem Drittsdiuldner die ‘Zahlung der jeweiligen 
Uberschiisse in m on a 11 i c lic u Ratcn zu verlangen. 
Das Gericht hat es nicht fiir angfuigig erklart, den 
unzweideutigen Wortlaut des Pfandungsbesdilusses 
willkurlicli auszulegen, wie es der Gliiubiger tat, denn 
wenn in der Plandung der Jahresuberschusse ohne 
weiteres auch diejenige der Monateiibersclmsse inbe- 
griffen ware, so sei nicht abzuselien, warum der 
Pfandungsgliiubiger nicht ohne weiteres auch die 
Zahlung der Woehenuborschusse oder gar der Tages- 
uberschussc vom Drittsdiuldner sollte rerlangeu konnen. 
DaB dies dic Lage des Schuldners und Driltschulduers 
unnotig zuguusten des Pfanduugsglaubigers erschwere, 
sei zweifellos.

In den weiteren Ausfuhrungen stellt das Gericht fest, 
daI3 die gtóetzlichc Bcstimmung, wonach dem Arbeiter 
1 500 JO  im Jahre ais unplandbarer Betrag verbleiben 
mussen, ais eine den sozialen Vorhilltniss|n Rechnuug 
tragende grundśiitzliche Vorschrift unter allen Umstanden 
zu befolgen sei. Sie werde aber nicht gewahrt, wenn 
einem Angestellten, dessen monatliche Einnalime zwar 
in den ersten Monatcn uber 125 J t , in den anderen 
aber weniger ais 125 J t  bctriige, in den ersten 
Monaten dio Uberschusse im Wege der Pfiindung ge- 
nommen werden konnten. Dalier wird ais Grundsatz 
aufgestellt, daB ein Pfandglaubiger, dessen Schuldner 
nicht standig mehr ais 125 J L  verdione, sich nicht 
monatlich die Uberschiisse des Lolines pfanden lassen 
diirfe.

Erwahnt sei fehier ein Urteil des Landgerichts 
Essen vom 16. Mai 1905, das davon ausgeht, es musse

dem Driitschuldner die Verf)fliditung auferlegt werden, 
soviel vom Lolin einzubelialten, daB die lłechte des 
Glaubigers nicht verkiirzt wurden. Fiir dio Ho':e des 
jedesmal einzubehaltenden Lolines sei Treu und Glauben 
maBgebend, d. li. es sei vom Drittschuldner so zu 
yerfahren, wie es der Sitte yerstandiger und rechtlich 
denkender Menschen entspricht.

Dicsem Standpunkto des Landgerichts beiziitreten, 
wird dem Drittsdiuldner, dem zu all den Unannehmlich- 
keiten und Muhcn auch noch die Pflicht einer rechtlichen 
Auslegutig in jedem einzelnen Falle zugemutet wird, 
schwer werden.

Iu der Presse wurde vor einiger Zeit auf einen Be- 
schluB des Landgerichts Dortmund vom 12.Dezember 1905 
hingewiesen, durch den auf Antrag des Schuldners ein 
PfandungsbesdiluB aufgehoben wurde, der auf den 
Lohnbetrag, soweit er monatlich 125 J i  iiberstieg, 
lautete. Die Plandung der Arbeitsvergutung, so wurde 
ausgefuhrt, sei nur zuliissig, insoweit ihr Gesamtbetrag 
die Summę von 1500 J t  fiir das Jahr ubersteige. Es 
sei Saclie des Glaubigers gewesen, darzutun, daB diose 
Voraussetzung hier gegeben war. Diesen Beweis halie 
Gliiubiger aber nicht gefuhrt. Eine Plandung sei auch 
nur zuliissig gewesen, wenn mit Wahrsęheinlichkeit 
yorauszusehen ware, daB. auch im laufenden Jahre von 
dem Schuldner ein Gesamteinkommen von mehr ais 
1500 J i  erreicht wurde.

Aus dieserZusammenstcllung der bekanntgewordenen 
Entsdieidungen ist zu ersehen, daB die Gerichte in der 
Frage, wann eine Pfiindung zuliissig ist oder nicht, 
einen sehr verschiedeneu Standpunkt einnehmen und 
zum Teil eine geradezu ehtgegengesetzte Auffassung 
yertreten. Die dadurch herforgerufeiie Unsidierheit 
hat unter den Arbeitgebern lnehrfach den Wunscli laut 
werden lassen, den fruKeren Źustand wieder hergestellt 
zu sehen und die MOglichkeit dieser A rt yon Pfiindungeu 
mit ihren schadlichen Wirkungen auf das Arbeits- 
yerluiltnis aufgehoben zu wissen. An die Beseitigung 
der Lohnpfandung ist jedocli nicht zu denken, denn 
dem steht die vom Gesetzgeber auf die In- 
teressen der pfandenden Gliiubiger zu nehmende 
Rucksicht gegeniiber, und es ist eine uberaus schwierige 
Frage, in dem Widerstreit der Interessen yon Schuldner 
und Gliiubiger den richtigen Ausgleich zu findeii.

Wie bei der Durchfuhrungf. jeder neuen gesetzlichen 
Bcstimmung, so wird es auch bei dieser in das praktische 
Lęben tief einschneidenden Vorschrift noch gewisser 
Zeit bedurfen, bis sich eine gleichmiiBigc Rechtsprasis 
herausgebildet hat. Bis daliin wird bei dem Felilen 
einer gruudsat/.lichen Entscheidung fur die Beteiligten 
dic Ermittlilng eines Verfahrens erwiinscht sein, 
das geeignet ist, die durch jede Pfandnng heiwor- 
gerufenen Unannehmlichkeiten nach Móglichkeit ein- 
zuschrauken uud eine- etwaige Haftbarmachung zu 
yermeiden. lusbesondere gilt dies naturgemaB fur 
den Drittschuldner, der an dem zugrunde liegenden
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Rechtsyerh&ltniś ganzlich nnbeteiligt ist und nur durch 
den nebensachliehen Unistami, daB der Scliuldner bei 
ilim in Arbeit steht, in das Schuldverhaltnis hinein- 
gezogen wird. Die Wahl dieses Yerfahrens hat nicht 
von einer Prufuug auszugehen,' was etwa ais praktisch 
und der Billigkeit entsprechend zu empfehlen sei, 
sondern muB sich auf den durch das Gesetz und 
dieEntscheidungen der Gerichte geschaffencn Boden stellen.

Angesichts der sich widersprechenden Urteile wird 
es fur den Drittschuldner doppelt wichtig sein, sein 
Yerhalten so einzurichten, daB ihra aus seinen MaB- 
nahmen kein Vorwurf gemacht werden kann, und daB 
fur ihri die Moglichkeit oiner Schadloshaltung, die aus 
oinem unzulassigeii Yerhalten erwiichst, abgewendetwerde.

Es diirften sich fur den Drittschuldner hiernach zwei 
Wege ergeben.

I. Ist der PfiindungsbeschluR auf den 125 J g  
mo n a t l i c h  uberstcigenden Lohnbetrag abgestellt, so 
wird dem Drittschuldner kein Vorwurf gemacht werden 
konnen. wenn er in GemitGlieit dieses Gerichtsbeschlussos 
yerlahrt, den UberschuB monatlich einbchalt und an 
den Gliiubiger abfuhrt.*) Ein wenn auch zu Unrecht 
erlassener BeschluB ist nach den Bestimmungen der 
ZivilprozeBordnung in § 836, Abs. 2, fiir den D ritt
schuldner gultig und wirkt ilim gegeniiber so lange, 
bis durch einen anderen GerichtsbescliluB der erstere 
aulgehoben wird. Der Drittschuldner ist nicht befugt, 
einem nach seiner Aufiassuug zu Unrecht crgangenen 
PfiindungsbeschluB zu widerśprechen. Es ist lediglich 
Saolic des Schuldners, gegen einen BeschluB, durch 
den er sieli benachteiligt glaubt, bei dcm Vollstreckungs- 
goricht Einwendungen zu erheben und durch einen 
gemiiB § 766 der Zivil prozćfibrdnung beim Voll- 
streckungsgericht gestellten Antrag die Aufliebung oder 
Abilnderung des Pfandungsbeschlusses herbeizufiiliren. 
Auf gleiche Weise kann sich der Scliuldner auch seine 
pfandfreien Beziige sichern durch einen Antrag des 
Tnhalts, daB die in den nachsten Monaten zur Hebung 
gelangenden Uberscliiisse uber den Mindestbetrag solange 
auf don Lohnausfall der frtilieren Monate verrechnet 
werden, bis der Pohlbetrag gedeckt ist. Ferner 
kann, wenn bei dieser Art des Yerfahrens dem Scliuldner 
der pfandfreie Betrag von 1500 Jt nicht un- 
geschinalert yerbleibt, diese Benachteiligung des 
Schuldners durch eine Bereicherungsklage gegen den 
Gliiubiger auf Ruckzahlung der zmiel erhaltenen 
unp"fendbaren Betriige behoben werden. Das Kammer- 
gericht hatte in seiner oben genannten Entscheidung 
diese Frage offen gelassen; man muB sie in Uber- 
einstimmung mit den Ausfułmmgen des Urteils des 
Landgerielits II-Berlin und den Auslassungen von Meyer 
in den Bliittern fiir Rechtspflege unbedingt bejahen.

*) Eine Ubersendungs p fi i c h t dea Drittschuldners 
besteht nicht. Die Fordenrag bleibt auch nach der Pfandung 
Lohnforderung und ist ais solche.eine Holschuld, d. h. sie ist 
abznliolen. Zur Yermeiduug von WeitHiufigkeiten kami der 
Drittschuldner aber zueckmaiSigerweise die (jberschiisse unter 
JCiirzung des Portos alsbald abseuden.

II. Ist dagegen der Pf&ndungsbeschluB auf den 
1500 JL j a h r l i c h  iibersteigenden Lohnbetrag ab
gestellt, so wird der Drittschuldner jedenfalls gut tun, 
sich streng an den W ortlaut des Beschlusses zu halten 
und von einer Interpretation des Beschlusses oder der 
zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen ab- 
/.uselien. Die 125 Jt, monatlich iibersteigenden Be- 
triige sind m o n a t l i c h  einzubehalten, jedoch erst nach 
Ablauf des Jahres nach erfolgter Feststellung, daB das 
Jahreseinkommen des Arbeiters die Summę von 
1500 .JC uberschritten hat, an den Gliiubiger ab- 
zufiihren.

Bei Ermittlung des Jahresyerdienstes und der etwa 
monatlich einzubehaltenden Lohnbetriige ist zu beriick- 
sichtigen, daB der vom Gesetz festgesetzte, dcm Arbeiter 
zu belassende pfandfreie Betrag von 1500 bezw. 
125 Jt oder der sonst in Pfandungsbeschliissen, denen 
Alimentationsanspruche zugrunde liegen, genannte 
Jlindestbetrag dcm Scliuldner iu voller Holie zu ver- 
blciben hat. Das Gesetz ist bei den in Frage kommenden 
Bestimmungen davon ausgegangcn, daB dieser pfand- 
freic Betrag dem Scliuldner zu seinem und seiner 
Familie Unterlialt ais MindestmaB zii belassen ist. Es 
diirfen daher, wie auch das Landgericlit Dortmund in 
seinem Beschwerdebescheid vom 10. Juni 1902 • sowie 
in dcm BeschluB vom 26. Marz 1906 trelfeiul aus- 
gesprochen hat, von diesem dem Scliuldner mindestens 
zu bclassenden Lohnbetrag weder die Gefiille fiir 
Invaliditatsvei|icherung, fiir Pensions- und Kranken- 
kassen, noch die Betriige fur Geziihe oder Kosten 
fiir Lampenreparatur in Abzug gebracht werden. Die Ge- 
fillle usw. sind sonach von dem Bruttolohnbetrag vorweg 
abzuziehen, sodaB erst der hiernach verbleibende etwaige 
UberschuB iiber den im PfandungsbeschluB normierten 
Mindestbetrag fiir den Pfandgliiubiger in Ansprucli 
genommen werden kann. Dagegen muBte sich, wie 
das genannte Gericht in letzterem BeschluB 
nocli weiter ausfuhrt, der Arbeiter auf den ihm be- 
lassenen Mindestlohnbetrag den Abzug von 3 oder 
melir Mark monatlich fur etwa gelieferte Hausbrand- 
kolile gefallen lassen, da dem Arbeiter fiir seinen ge- 
samten Lebeiisunterhalt, wozu auch die Feuorung ge- 
liort, nur der im PfandungsbeschluB festgesetzte Betrag 
zusteht, und ihm durch die Lieferung der Kohlen 
seitens der Zecheiiverwaltung anderweitige Kohlenan- 
schalfungskosten erspart werden, sodaB, wenn der 
Betrag fur die Kohlen nicht auf die 125 Jt beispiels- 
weiso in Anrechnung zu bringen ware, ihm in 
Wirklichkeit ein durch den Wertbeirag der Kolilen 
erholiter Lolm monatlich verbliebe, worauf er keinen 
Anspruch hat.

Fiir die Ermittlung des Jahreslohnes ist das 
laufende Jahr vom Tage der Zustellung des Pfandungs
beschlusses an zu rechnen. Selir oft wird allerdings 
der Drittschuldner bei dem hiiufigen Wechsel der 
Arbeiterschaft nicht in die Lage kommen, diese 
Berechnung aufzustellen. Bei Weggang des Arbeiters
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mag sich fur den Drittschuldner ais zweckmiiBig er- 
geben, die etwa wiihrend einiger Monate einbohaltenen 
Betrage zu depouieren und den Streit, ob und an wen 
diese Abziige demnitchst auszuzahlcn sind, zwischen 
den Parteien, die allein dafiir in Betracht kommen, 
zwischen Glaubiger und Schuldner, zum Austrag 
bringen zu lassen.

Beide Arten des Verfahrens werden den Gliiubiger 
wenig befriedigen, namentlicli wird er bei der letzteren 
Gattung von PfandungsBeschlussen oft recht schwer 
zu seinem Gelde kommen oder iiberhaupt das Nacli- 

. sehen haben. Fiir den . alimentationsberechtigten 
Glaubiger liegt' diese Gefalir weniger vor, da in den 
Pfiindungsbeschliissen die fur don notwendigen Unter- 
halt verbleibende Lohnsumme in einer Holie fcstge- 
setzt zu werden pfiegfc, daG durchweg ein UberschuB 
zur Deckung der Alimentationsauspriiche verbleibt; 
dagegen wird den fur kreditierte Waren usw. Deckung 
sucliendon Gliiubiger hiiulig das Los treiFen, fiir seine 
Forderung keine Bofriedigung zu fmden. Es mag ćlies 
fiir die Gliiubiger bart sein, aber man mu(3 auch 
bedęnken, daB diese Pfiindungen nur zu hiiufig in 
Fiillon ergelien, denen eine geradezu leichtfertige 
Kreditgowiihrungzugrunde liegt, und in denen der Arbeiter 
nur im Hinblick auf den gern gewiihrten Kredit zu 
Anschafliingen verleitet und gedriingt wird, die er 
bei Barzahlung zweifollos unterlassen hatte. Wenn 
die besprochene Gerichtspraxis die heilsame Wirkung 
hatte, daB dem leiclitsinnigen Kreditgewahron, auf desseii

auBerordentliche Auśdohuung gerade im Industrierovier 
in eingehender Weise ein in den letzten Tagen er- 
schienenes Buch ^Barzahlung und Ereditverkehr im 
Handel und Gewerbe im Eheinisch-Westfiilischen 
Industriebezirk" von Dr. Oexmann*) hingewiesen hat, 
gesteuert wurde, so waren die bei der jetzigcn Hand- 
liabung der Pfiindungen fur die Beteiligten erwaehsonen 
Mulien und Unannehmlichkeiten nicht zu teuer er- 
kauft, denn abgesehen yon den lastigen Auseinander- 
setzungen bei jeder Lohnzahlung, wo auf Grund yon 
Pfiindungen Abhaltungen gemacht werden, darf 
man nicht vergessen, daB diese Lohualihaltungen, 
die manchmal auf Monate ilire Scliatten vorauswerfen, 
fiir den Arbeiter etwas ungemein Niederdriickendcs 
haben, und daG jede Schmiilerung dieser, seiiier einzigen 
Einnahmeąiiello seine Arbeitslust herabmindert und ihn 
in dem Gefiihl, fur einen lastigen Gliiubiger arbeiten 
zu miissen, zu Schritten driingt, an die er sonst nicht 
gedaclit liiitte: zu einer bewuBten Herabminderung 
seiner Arbeitsleistung oder gar zum Verlassen seiner 
Arbeitstelle. Diese nicht seltenen, menschlich er- 
kliirlichen Folgeerscheinungen sind im Interesse unserer 
Volkswolilfahrt im hochsten Grade zu bedauern. Alle, 
wenn auch anfangs liarten MaBnahmen, die geeignet 
sind, das leidige Kreditunwesen einzudiimmen, mussen 
auch im wohlvcrstandencn Interesse der Arbeiter 
freudigst bęjfruBt werden und willkommen sein.

*) Erschienen ais 78. Stiick der MUnchener Yolkswirtschaft- 
liclieu Studien, hefausgcgebou von Lujo Brentano und Walter 
Lot/..

ł)ie franzośischc Bcrgwcrkśumlustrio im Jahre 1904.
Franco et en Algerio" im Jahre 1904 im Vergleich 
zum Yorjahre folgendermaRen:

Die Mineraliengewiunung Frankreichs stellto sieli 
nach der voni franzOsischen Arboitsministerium ver- 
oflentlichten .,Statisti<jue de rindustrio minerale en
>_.-----------

!
BęzeiclinuiijS des Minerais

Zahl der 
Bergwerks- 

betriebo

1’rodukjjapn
Tomieu

Work 
an der Grube 

Frcs.
Produktion

Tonneu
Wert 

an der Grube 
Frcs.

in 1901 1903 1904

IC olile .................................... 339 34 C06 41S 489 164 032 34 107 966 i  54 429 488
ISisonerz...............................
Blei- und Silbererz . . . . I

87
50

5 574 514 
( 23 080

20 368 553 
2 436 169

6 269 572 
14 173

24 086 711 
2 280 027

Zinkerz....................................I 1 66 922 5 625 560 52 842 4 921 904
Zi mierz . ................................. 1 21 33 188 11 18 955

Yerlielieue Eisenpyritc . . . , . . . 
Kupfererz...............................

7 322 118 4 764 119 271 544 3 951 545
10 10 892 724 149 2 750 165 600

MiuoraHen iMangunerz............................... 0 11 583 294 212 11 254 283 134
Antimoiicrz........................... 11 12 380 . 764 164 9 065 587 773
Arsenei7................................ 2 6 658 141 359 3 117 139 456
Bituminose iiubstaiizeii . . . 18 243 295 1813 208 227 177 1 654911

5 7 375 77 105 5 447 86 110
1 126 3 570 15 675

S tcinsalz............................... 29 610 132 9 581 846 641 398 9 794 399
Niclit ver- 

liolicHÓ
•Torf........................................ _. 100 348 1. 287 473 95 119 1 209 663
Eisenerz aus Giiiberoien . • 

l Kochsalz und algerisclies Steiu-
645 027 2 517 827 753 269 2 817 537

Mineralien salz . ................................ 357 399 5 672 486 512 350 | 8 806 082.
insgesamt . . 566 42 898 288 545 269 020 43 037 081 515 237 303
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Hiernach ist die Gesamtproduktion in 1904 ‘gegen 1093 
in der Menge um 139 000 t*) oder 0,3 pCt gestiegen, 
wahrend sie hinsichtlich ihres Wertes um 30 032 000 Fres. 
oder 5.5 pCt zuruckgegangen ist. Im einzelnen 
wurden gegen 1903 an Kohlen 738 000 t weniger, 
au Eisenerzen 695 000 t mehr, an andern Erzen 89 000 t 
weniger und an Salzen 186 000 t mehr gewonnen. 
— Die Produktion Algeriens, welche der franzosischen 
hinzuzurechnen ist, betrug 1904 540 220 t  im Werte 
von 8 675 465 Pres. Gegen das Yorjahr ist auch 
hier ein Kuckgang um rund 120 000 t zu verzeichnen.

Die Zalil der franzosischen Bergarbeiter stieg im 
Jahre 1904 (um 5 600) auf 189 300 und zeigte 
folgende Zusammensetzung:
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Kohlenberg- I unter Tage 109 175 7 252 — 6 774 123 ‘201
werke ( iiber Tage 36 135 2 186 6 056 •1 214 48 591
Andere 1 uuter Tage 11 981 191 — 64 12 239

Bergwerke | iiber Tage 4 396 272 364 234 5 266
Insgesamt ii 161 690 9 901 6 <120 11286 189 297

gegen 1903 mehr . . 4 231 166 400 770 5 567
In den Kohlengruben vermehrte sieli die Belegschaft 

um 4 579, in den anderen Gruben um 988 Personen. 
Auf 1 000 Personen kamen 854 Miinner (857 in 1903), 
52 (53) jugendliche Arbeiter, 34 (33) Frauen und 
60 (57) Kinder. Gegeniiber 1903 ist also in der 
Zusammensetzung der Belegschaft kaum eine Anderung 
eingetreten. — Yon den Bergwerksgesellschaften beschiif- 
tigten 41 mehr ais 1000 Arbeiter, darunter 17 mehr 
ais 3000. Die groBteu Gesellschaften sind noch im mer 
die Compagnio d'Anzin mit 12 900 und die Compagnie 
de Lens mit 11 500 Arbeitern; ihnen schlieBeu sich 
die Gesellschaften yon Courrieres mit 8 800, von Bruay 
m it 8 400 und yon Blanzy mit 8 000 Arbeitern an.

Im Jahre 1904 waren 339 Kohlengruben (31 weniger 
ais in 1903) in Betrieb, von denen 290 (gegen 305) 
Weichl oder Hartkohle, 49 (65) Braunkohle fórderten. 
Die gesamte Forderung von 34 168 000 t (einschl. des 
Selbstyerbrauchs der Gruben) yerteilt sich auf 

Wcieli- uud Hartkohle mit 33 502 000 t  =  98 pCt 
Braunkohle . . .  „ 666 000 1 =  2 pCt.

Der Kuckgang gegen das Yorjahr, der sich auf 
738 000 t  (2 pCt) beziftert, yerliert an Bodeutung, 
wenn mań bedenkt, daB die Produktion im Jahre 1903 
infolge des allgemeinen Streiks im vorhergegangenen 
Jahre in einer ganz ungewohnlichen Weise gesteigert 
worden war.

Der Wert der Kohlenfordemng erroichte eine 
Holie von 454 429 000 Frcs., d. li. 34 735 000 Fres. 
oder 7,1 pCt weniger ais in 1903. Die Kohlenpreise

*) Die Zahlen sind abgerundet; die angegegebenen Piozent- 
satze indes sind aus den urspriinglichen Zahleu berechnet worden.

an den Gewinnungsstatten sind — mit Ausnahme des 
Tani- und Ayeyron-Bezirks — in allen Kohlenbecken 
zuriickgegangen, im Durchschnitt um 0,71 Frcs. fur 
1 t. Der mittlere Verkaufspreis an den Verbraueh- 
stiitten, einheimische und Einfuhrkohle zusammengefaBt 
und unter Einbezug des Verbrauchs der Eisenbahnen, 
ermaBigte sich von 22,73 Frcs. in 1903 auf 21,83 Frcs. 
Der W ert des gesamten Kohlenyerbrauchs Frankreichs 
wird auf 1 027 000 000 Frcs. angogeben, worin
15 683 350 Frcs. entlmlten sind, die das Ergebnis dos 
Kohleneinfuhrzolles darstellen. — In Algerien hat sich 
der Gesamtverbrauch an Kohlen um 107 000 t auf 
364 000 t erhoht, wahrend der Durchschnittspreis 
(von 27,95 Frcs.) auf 26,07 Frcs. fiir die Tonno fiel.

An der Kohlengewinnung waren 40 Departements 
beteiligt, darunter 6 mit mehr ais je 1 Million t,
4 mit mehr ais 500 000 t und 7 andere mit 
einer Produktion von 100 000 bis 300 000 t. Die 
Departements Nord und Pas-de-Calais lieferten allein 
63,6 (63,3) pCt der gesamten Fórderuno:. Weich- 
oder Hartkohle wurde in 31, Braunkohle in 15 Departe
ments gewonnen. Die Braunkohle stammt zu 4/r. aus 
dem Departement der Bouches-du-Rhóne. — Algeriens 
Kohlenproduktion betrug nur 105 t Braunkohle.

Die nachstehende Tabelle veranśchaulicht den Anteil 
der wichtigsten Kohlenbecken an der Produktion von 
Weich- und Hartkohle fiir die Jahre 1903 und 1904:

1903 1904
1 Tonneu

Nord und Pas-de-Calais . . . . 22 081 000 21718 000
L o ir e ......................................... 3 689 000 3 599 000
Bourgogne und Nivcrnais . . 1 995 000 1 975 000
G a r d .................................... 1 960 000 1 833 000
Tam und A vey ro n .................. 1 821 000 1 781 000

1 036 000 998 000 .
551 000 520 000

In allen diesen Becken ist eine Verminderung der 
Produktion eingetreten, die im Nord- und Pas-de-Calais- 
Becken 363 000 t, im Gard-Becken 127 000 t, im 
Loire-Becken 90 000 t, in den ubrigen 4 Becken zwischen 
20 000 und 38 000 t  betrug. Braunkohle wurde in 
5 Bezirkcn (zus. 666 000 t) gewonnen. Am starkston 
war die Braunkohlenproduktion wiederum in der Provence 
(605 000 t).

In der amtlicheii VerolTentlichuug ist eine graphische 
Darstellung abgedruckt, aus welcher die Bewegung 
der Kohlenproduktion in den Jaliren 1885 bis 1904 
in den 6 bedeutendsten Kohlenbecken ersichtlich ist. 
Danach ist fiir diesen Zeitraum in allen 6 Becken eine 
Steigerung der Produktion zu yerzeichnen, dio am 
starksten in der Gruppe Nord und Pas-de-Calais ist, 
wo die Forderung sich mehr ais yerdoppelte. In diesem 
Becken stieg sie um 124 pCt, in Tam und Ayeyron um 
63, in Bourgogne und Nivernais um 32, im Loire- und 
Bourbonnais-Becken um je 20 uud im Gard um 6 pCt.
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Die Gesamtzahl der Schachte betrug in 1904 7G1, 
d. s. 6 weniger ais im Yorjalire. Davon dienten 38C 
der Forderung und 312 anderen Zwecken, wahrend 63 
im Abteufen begriffen waren. Der tiefste Schacht 
befindet sich m it 1 000 m auf der Grube d’Eboulet im 
Departement Haute-Saóne, dann folgen in den Departe- 
ments Loire, Gard und Nord drei Schiiclite m it 865, 
830 und 800 m Tiefe.

Die Belegschaft der franzosisclien Steinkohlengruben 
belief sieli in 1904 auf 171 600 Kopfe (gogen 167 300 
in 1903), darunter 145 100 (142 000) erwachsene 
mannliche Arbeiter, 9 400 (9 300) jugendliche Arbeiter 
im Alter von 16 bis 18 Jahren, 6 100 (5700) 
Frauen und 11 000 (10 300) Kinder von 13 bis
16 Jahren. Trot-z der verminderten Produktion ist 
also die Zahl der beschaftigten Personen in allen Kląfspn

gestiegen; die Vermehrung fallt fast ausschliedich auf 
das Nord- und Pas-de-Calais-Becken.

Die Zahl der in 1904 yerfahrenen Arbeitsschichten 
erliohte sich um 118000 auf 49559000. Hieraus 
ergaben sich im Durchschnitt 289 Schichten auf den 
Kopf der Gesamtbelegschaft, gegen 296 im Jahre 
zuvor. Die gesamte Lohnsumme fiel im Jahre 1904 auf 
224255000 Frcs., d. h. um S33000 Fres. Der durcli- 
sclniittliclie Schichtverdienst berechnet sieli auf 4,53 Frcs. 
(gegen 4,55 Frcs.); der Jahresverdienst war im Durch
schnitt 38 Frcs. niedriger ais in 1903 und betrug 
1309 Frcs.

Die folgende Tabolle gibt fur 1904 AufschluB iiber 
Lohn, Seliichtenzahl und Schicht,leistung des einzelnen 
Arbeiters in den wichtigsten franzosisclien Kohlen- 
bezirken.

B o c k e n
; Yerfahrene Arbcits- 
j schichten auf einen 

Arbeiter

Jahresdnrchschnitts- 
lohn fiir einen 

Arbeiter in Frcs.

Tagcsdurchschnitts- 
lohn fiir einen 

Arbeiter in Frcs.

Schichtleistuug 
auf einen Arbeiter 

in Tonnen
Lolinaufwand 
auf eine Tomie 

in Fres.n nter Tage] iiber Tage unter Tage1 iiber Tage unter Tagejuber Tage unter Tage1 insgesamt
Nord und Pas-de-Calais . . 287 298 1463 1070 5,10 3,57 1,023 0,772 6,13
Saint-]5tienne........................... 299 306 1160 1093 4,88 3,61 0,943 0,617 7,18
Alais.................. . . . .  . 280 27S 1318 977 4,81 5,01 0,768 0,531 8,30
Le Crcusot uml Blanzy . . . 294 298 1167 1150 4,99 3,86 1,164 0.673 0,70
Anilin, Carmaiu und Albi . . 277 278 1321 943 4,75 3,39 0,941 0,595 7,14
Commontry, Doyetund Saint-Eloi 301 306 1318 1067 4,37 3,49 1 0,755 0,529 7,77
Provence (Braunkohle) . . . 263 259 1191 909 4,53 3,51 1,074 0,767 5,53
Frankreicli insgesamt . . 1004 287 293 1412 1034 4,93 3,53 0.9G7 0,689 6,56

1903 293 302 1153 1060 4,96 3,51 0,986 0,706 6,05

Die angegebenen Loline sind reino Geldloline, zu 
denen die Naturalbezuge hinzntreten, dio in den ver- 
schiedenen Bezirken nach Menge und W ert wecliseln. 
Der Lolinaufwand auf 1 t Kohlen ist selir verschieden; 
er stellte sich um 0,51 Frcs. hoher ais in 1903. Die 
Jahresleistung eines Arbeiters ging im Durchschnitt 
um 10 t, die Schichtenzahl der unter Tage beschaf- 
tigten Arbeiter um 6, die der Arbeiter uber Tage um
9 zuriick; die tiigliche Arbeitsleistung eines Arbeiters 
unter Tage veningerte sich um 19 kg, die der

Gesamtbelegschaft um 17 kg. — Die im Jahre 1904 
in der Kohlenindustrio zu verzeichnendcn 7 Ausstande 
waren nur von geringer Bedentung.

Die Einfuhr von Kohle und Kolis — letztere im 
Verliiiltiiis von 100 : 135 auf Kohlen umgereclinet — 
betrug 14 562 000 t, d. h. 240000 t oder 1,6 pCt 
weniger ais in 1903. Die Yerteilung der Einfuhr auf 
die yersćhiedenen Ursprungslander zeigt folgende Zu- 
sammenstellung:

II e r k u n f t s 1 a n d
Kohle Koks Kohle Koks Verhaltnisanteil 

Kohle und Koks
1903 1904 1903 | 1904

T o n n e n pCt

E n g la n d ...................................................................
Belgien........................................................................
Deutschland............................... ...............................
Andere Lander...................... ...................................

7 345 000 
4 291 000 
1 103 000 

9 000

22 000 
537 000 
962 000

7 162 000 
4 241 000 

918 000 
6 000

16 000 || 49,8 
528 000 |l 33,9 

1 113 000 ’ 16,2
fi . 'U

49,3
34,0
16,6
0,1

insgesamt || 12 748 000 1 521 000 12 327 000 1 657 000 || 100,0 100,0

Auf England kommt dąnach allein fast die Halfte 
der ganzeii Kohleneinfuhr. Dąs Anteilyerhaltnis der 
einzelnen Lander hat sich gegen das Vorjahr wenig 
geandert. Zu bemerken ist nur, daB Deutschlands 
Einfuhr noch immer im Steigen begriffen ist, wahrend 
die der anderen Lander etwas zuriickging. In Zahlen 
(auf Kohlen umgerechnet) ausgedruckt, betrug die

Zunahme der Einfuhr von Deutschland 18 000 t  die 
Abnalime des Bezuges aus England, Belgien und den 
ubrigen Landem zusammen 258000 t. Die gesamte 
Einfuhr machte etwa 43 pCt der heimischen Produktion 
aus. In der englischen Einfuhr sind ubrigens 915000 t 
enthalten, welche von franzosisclien Schiffen im Hafen 
ais Bunkerkohle an Bord genommen worden sind.
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Wahrend Frankreich rund i/3 seines Kohlenbedarfs 
einfuhrt, ist seine Ausfuhr mit 1153000 t  fiir 1904 
nur gering. 983000 t  davon kommen auf Steinkohlen- 
und Anthrazit, 8000 t  auf Braunkohlen und 162 000 t  
auf Koks. Rechnet man letztere wieder in Kohle um, 
so ergibt sich eine Ausfuhrmenge von zusammen 
1207000 t  Kolilen, 248000 t  oder 25,9 pCt mehr ais 
in 1903. Es gelangten zur Ausfuhr aus den Becken 
Nord und Pas-do-Calais 79G000 t, dem Bezirk der 
Loire 144000 t und von Alais 92000 1  Tm einzelnen 
yerteilte sich in 1903 und 1904 die franzosische 
Kohlenausfuhr wie folgt:

Kohle i Koks Kohle j Koks
Best immungslai id 1903 1904

Tonnen
Belgien....................................
Schweiz ................................
I ta liśn .................. .... . . .

DenlischlaiKl...........................
Algerien und frnnz. Kolon ion ,
Atidero Lauder......................
Atisliindisclie Dampfer . . .

542 000; 30 000 
1«0 000:37 ooo: 
10 ooo; 27 000:

4 000 -  1 
21 000 1000 
3 000; 4 000 

47 000; -  1

004 000 45 000 
173 000 37 000 
14 000; 20 000 
30 000: —
5 000: 30 000 

50 000: 1000 
9 OOOI 23 000 

40 000 -
zusammen |j82(> 000| 99 OOOj 091 000|l62000

In don angegebenen Ziffern sind 148 000 t niclit ein- 
begrifTen, welche von franzosischen Dampforn ais 
Bunkerkohle an Bord genommen worden und dem Yer- 
brauche der beteiligten Departements zugerechnet sind, 
utul ferner 49 000 t Kolilen, welche das Pays do 
Gex und die neutrale Zone von Hoch-Savoyen erhalten 
haben. Die Ausfuhr maclit im ganzen 3,5 pCt (gegen 
2,7 im Yorjahr) der heimischen Produktion aus.

Aus dem Unterschied zwischen Ein- und Ausfuhr 
(13 355 000 t) und der Differenz zwischen Forderung und 
Zu waehs der Vorratc (34108 000—493000=33 675 0001) 
ergibt sich der geSamtb Kohlenverbrauch im Innern 
Frankreiehs mit 47 030 000 t  (gegen 48 ISO 000 t in 
1903). Zu diesem Gesamtverbrauche lieferte die hei- 
mische Produktion 72,7 pCt(72,4). Die 9 Departements 
Nord (6,754 Mili. t), Meurthe-et-Moselle (4,762 Mili. t), 
Seine (4,095 Mili. t), Pas-de-Calais (3,651 Mili. t), 
Loire (1,424 Mili. t), Seine-liiferieure (1.274 Mili. t), 
Rhone (1,160 Mili. t), Bouches-du-Rhóne (1,131 Mili. t), 
nnd Saone-et-Loire (1,051 Mili. t) haben in 1904 jo 
iiber 1 Mili. t, zusammen 25,302 Mili. t verbraucht. 
Sie haben — nach Abzug des Yerbrauchs der Eisen- 
balinen — 3/5 (60,9 pCt) des Gesamtvcrbrauclis 
Frankreichs fiir sich in Anspruch genommen. Aus- 
liindische Kohle fand im Jahre 1903 in 71 Departements 
^erwondung, von denert 54 englische, 30 deutsche und 
28 belgische Kohie bezogen. Die starkste Kohlenein- 
fuhr hatte wiederum Meurthe-et-Moselle mit 2754000 t 
bei einem gleiehzeitigen Yerbrauche an franzosischer 
Kohle von 2 00S 000 t. Hieran schlieBen sich Śeine mit 
1 345 OOtJ t, Seine-Inferieure mit 962 000 t  und Nord 
mit 952 000 t. Uber die Gliederung des Yerbrauchs

gibt die folgende Zusammenstellung AufschluB. Es 
entfielen auf die

Prozentualanteil
an dem Gesamt-

1903 1904 yerbraucli desLandes
1903 1904

Bergworksindustrio . 3 051 000 3 594 000 7,0 7,0
MetaUfrg. Gewerbe . 7 157 000 Si l i  000 14,9 17,2
Eiśenhahnen . . . 0 200 000 0 210 000 12,9 13,3

zusammenj 17 01-1 000 17 951 OOOj! 35,4 38,1
Diese drci Zweige nahmeualso mehr ais '/:i des Gcsamt- 

verbrauchs in sich auf. Ziihlt man hierzu dio Lieferung 
an die Ilandelsmarine mit 1 477 000 t, so ergeben 
sich ungefahr 41 pCt der ganzen Yerbrauchsmenge. 
Der Rest von 59 pCt fand in anderen Industrien, ferner 
zu Beleuchtungszwecken oder alsllausbrand Verwendmig.

Niichst der Kohle ist das E i s e n  o r z  unter den 
Mineralien Frankreichs das wichtigste undgewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Im Jahre 1904 wurden 7 023000 t 
Eisenerze, d h. 803 000 t oder 13,3 pCt mehr ais 
in 1903 gellirdert, Auf die unterirdischon Betriebe 
entfielen 6 270 000 t, auf die Tagebaue 753 000 t. Der 
Wert der gesamten Eisenerzforderung stellte sich in 
1904 mit 26 904 000 Frcs. um rund 4 Mili., der 
Diirchschnittspreis ■ mit 3,83 Frcs. (gegen 3 6S Frcs.) 
um 0,15 Frcs. liohor ais im Yorjahre.

Was die fflnf einzelnen Klaśsen der Eisenęr/.e be- 
trifft, so vorteilt sich dio Forderung wie folgi: 
oolithischcr Braunoisóustein — 6254000 t — 89,0 pOt
brauner Hiimatit . . . =  358000 1 5,1 „
andere Brauneisenerze . . =  81000 t — 1,2 „
rpterHiiinatitundEisenglauz =  213000 t =  3,0 „
Karbonate . . . . .  1170 001 =  1,7 ,..

7023000 t<=  100,0 „
Der oolitliische Brauneisenstein wurde liauptsiichlich 

im Departemont Meurthe-et-Moselle in den dort gelegenen 
beiden Beclcen von Nancy und Longwy-Briey gewonnen. 
In dem ersteren Becken wurden in 1904 1 714 000- t 
(1669000 in 1903), in dem letzteren 4240000 t 
(3613000 t) gefórdert. Die Zahl der Arbeiter stieg im 
Berichtsjahre (von 9900) auf 10 500; davon waren 7300 
unter 1’age und 3200 iiber Tage beschilfligt. Der durch- 
sclmittliche Tagelolm betrug 4,69 Frcs., die durcli- 
schnittliche Jahresarbeitsleistung 671 t (gegen 626 t).

Die Einfuhr an Eisenerzcn erreichte eine Hohe von 
1 738 000 t, blieb damit um 95 000 t oder 5pCt hinter 
der vorj:ihrigen żuruck. Die Erze wurden yorwiegend von 
Deutschland und Lusemburg (1 217 000 t) sowieSpanien 
(383 000 t) eingefiihrt. ]\lit geringeren Mengen waren 
Algerien (54 000 t), Schweden (34 000 t), Belgien 
(20 000 t) und Griechenland (12 000 t) beteiligt.

Demgegonuber hat sieli die Ausfuhr im Jahre 1904' 
betriichtlich erhoht. Sio ist (yon 714 000 t) auf
1 219 000 t  gestiegen. Von der Ausfuhr kamen auf 
Belgien 626 000 t, England 246 000 t, Deutschland 
232 000 t, die Niederlande 110 000 t. Die Zunahme ver-
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teilte sieli auf Belgien mit 262 000 t, Deutsehland 
112 C00 t, England 101 000 t.

Der Yerbrauch Frankreichs an Eisenerzen betrug
7 542 000 t, wovon 77 pCt auf lieimische und 23 pCt 
auf auslandische Erze entfielen.

Die Eisenerzgewinnung Algeriens blieb im Berielits- 
jalire um 120 000 t  zuriick, sie stellte sich auf 469 000 t. 
Zur Ausfuhr gelangten 502 000 t (38 000 weniger t ais 
in 1903). Davon gingen 233 000 t  nacli England, 
172 000 t  nach den Niederlanden, 54 000 t nach 
Prankreicli, 33 000 t  nach Deutsehland und 10 000 t  
nach Belgien.

Gegeniiber Kohle und Eisenerz treten die ubrigen 
Mineralien Frankreichs an Bedeutung erheblich zuriick, 
sodaB davon abgesehen werden kann, sie hier weiter 
zu behandeln. Es sei nur noehmals auf ihre in der 
ersten Tabelle aufgefubrten Produktions- und Wert- 
ziffern hingewiesen.

Die Zahl der todlichon V e r n n g l i i c k u n g o n  im 
Bergworksbetriebe Prankreichs ist im Berichtsjalire 
wiedornm etwas gostiegon. Sie betrug 225 gegen 
215 in 1903. Niiheres daniber bietet die folgende 
Zusammenstellung:

' Zahl der Yerletzungen
. . . . .

1903 1904
tódliclio

nichttodliclie tudiiche niohttijdlichounter Tage | uber Tage j insgesaint unter Tage | iiber Tage | insgesamt
KohliMigruljon . . . 
andere Bergwoike .

144 1 26 1 170 
•!1 1 ‘i | 45

23 404 
1 615

158 | 31 1 184 
36 | 5 | 41

23 842 ' 
< 1854

Was die nichttódliclien Verletzungen in H5he von
25 696 anlangt, so haben 399 davon dauernde Arbeits- 
uńfahigkeit, und 24 721 eine Arbejtsunfahigkeit von 
mehr ais 4 Tagen zur Polge gehabt, wahrend sich bei 
576 die Polgen einer Peststellung entzogen.

Die Yertoilung der Verungluckungen im K o h l e n -  
bergbau auf die einzelnen Gefahrenąuellen ist, soweit 
der u n t  e r i r d i ś c h e Betrieb in Pragę kommt, auf 
10 000 Mann der Belegschaft unter Tage nachstehond 
ersichtlich gomacht.

Ungliicks-
fiille

Todliche
Ver-

letzungeu

Nichttod- 
liche Ver- 
letzungen

Stein- nnd Ifohlonfall . . . 621,7 5,8 616,7
Schlagw etter...................... 0,5 0,2 0,3
In Schachlen und Bremsbergen 20,S 1,0 •21,7
S c h u sse ........................... . 5,8 1,4 6,2
Streckenforderung.................. 475,9 2,0 474,0
Reparaturarbciten.................. 264,9 264,9
Andere Ursaclien.................. 287,5 0,8 288,7

insgesamt . . 1677,1 12,4 1672,5
1903 . . . . 1681,6 11,8 1667,S

Audi in Prankreicli nimmt unter den jrefaliren-
quellen des unterirdisclien Kohlenbergbaues der Stein- 
und Kohlenfall die erste Stelle ein. Auf iliu kamen 
fast die Hiilfte aller todlichen und mehr ais ein Drittel 
aller niclittodlichen Yerletzungen. Dagegen forderten 
Schlagwetter nur 7 Todesopfer, was eine Verhaltniszahl 
von 0,2 ergibt. Die zweithochste Yerhiiltniszahl (2,6) 
entfallt in 1904 auf die Yerungluckungeu bei der 
Streckeuforderung und die nilcliste (1,6) auf die Ver- 
ungliickungen in Schiichten und Bremsbergen.

Yon den l l i i te r s t i i tz u  ngs kas s en ,  die auf Grand 
desGesetzes vom 29. Juni 1894 fur Arbeiter und An- 
gestellte der Bergbanbetriebe eingerichtet worden sind, 
macht der Bericht folgende Angaben. Es bestanden 
in 33 Departements 199 soieher Kassen mit 193 548 
Mitgliedern, wovon 186 556 Arbeiter und 6992 Beamte 
waren. Im Durchschnitt kamen auf eine Kasse 972

Mitglieder. Yiele der Gesellschaften sind jedoch selir 
klein, weil meistens nur die Arbeiter desselben Unter- 
nehmens zu einer Untorstutzu ngskasse yereinigt sind. 
So liatten 34 Gesellschaften unter 100, ferner 25 
unter 200 und 30 unter 300 Mitglieder; uber 1000 
Mitglieder liatten 55 Kassen, darunter 7 iiber 5000. 
Auf die Kohlengruben entfielen 143 Kassen m it 
179 893 Mitgliedern, auf die Eisengruben 36 mit 
S598 Mitgliedern. Die Einnahmen dieser Kassen 
berubeh hauptsachlich auf den Arbeitcrbeitriigen, die 
in Gestalt von Lohnabzugen von hochstens 2 pCt des 
Lohnes oder 48 Pres. im Jahre erhoben werden. Der 
Unternelimer hat fiir seinen Teil eine der Hiilfte der 
Arbeiterbeitrage gleichkommende Summę zu leisten. 
Im Jahre 1904 betrugen die samtlichen Einnahmen 
der 199 Gesellschaften 6 962 000 Pres. Davon ruhrten 
4131 400 Frcs. =  59,34 pCt aus den Beitriigen der 
Arbeiter (21,35 Frcs. pro Mitglied) und 2 075 660 
Frcs. =  29,81 pCt aus den Beitriigen dor Untcr- 
nehmer (10,72 Frcs. pro Mitglied) ber. Der Rest 
stammt aus Strafgeldern, Zinsen usw. Dio Ausgabon 
der Kassen beliefen sich auf 6 887 000 Frcs. und 
bestanden im wesentlichen aus den Aufwendungen fur 
die Krankenunterstutzung (2,893 Mili. Pres) und 
den Arznei- (1,986 Mili. Frcs.) und Arztekosten 
(0,811 Mili. Frcs.).

Die B e r g w e r k s s t e u e r  erbrachte in Frankreich im 
Jahre 1904 zusammen 3 222 835 Frcs. (gegen 4,833 
Mili. in 1903) Davon lieferte die Redevance fixe, 
welche die Bergwerko neben der Grundsteuer in Hohe 
yon 10 Ctms. fiir 1 Hektar Obertiiiehe zu zahlen 
haben, unter EinschluG der Zuschlagcontimes, 116 247 
Frcs. Die iibrige Summę (3 106 588 Frcs.) entfiel 
auf die Redevance proportionelle, die in Ilolie von
5 pCt des Reinertrages erhoben wird.
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Tcelmlk.
Stauventile an  TJmkehrmasehinen.*) Dio Ver- 

minderung des Dampfyerbrauches bei FOrderraaschinen**) 
beliiuft sieli bei Mascliinen mit Knaggonsteueiung und 
Kogi er auf 20 pCfc im Vergleicli zu Mascliinen mit Kulisson- 
stenernng. Eine weitere YerbeSserung stellt die nachsteliende 
Figur dar, ein Steuorvciitil gewóhnliclierArt, welclies doppolte 
Silzfliichcn liat und, wen u nach oben gezogen, einen er-

luuiten Abschlnfi liefurt. Dabei kommt es zugloieh aus 
dem Boreich dor Steuerung, stellt aber immor in Vor- 
hindung mit Toufonzoiger, Drosselvorriclitung mul Dampf- 
bremso. Die Dampfórsparnis rcsultirt ans einer Pliasonyer- 
schiebung wąlirond dos Auslaufs (wahrend J/3 desselben) 
und zugunsten dor Frischdampfporiode in der Weise, 
daB mit Vermeidung uberfliissigor Kompressions- und Saug- 
loistuiigen iu don Zyiindern, durch Abstollen der Steuerung 
und Iloclibringen der Yontilo am AuslaB der Hochdruck- 
soite und EinlaB dor Niederdruckseito eine Kommunikation 
zwischen den Zyiindern geschafFen wird, welcho Dampf- und 
ArbeitsverlusLo ziigunston der Anfahrt aufhobt und gleich
zeitig die mittlero Temperatur der Zylindóiwiiiido auf einem 
hoheren Niveau ćrlialt, ais diesbei gcwfdinlichen Mascliinen 
der Fali sein kann. Beim Auślauf werden 10 pCt an 
Dampf gospart; dio Temperaturonióhung der Zylinder- 
wandungon bótragt im Yergleich mit gowóhnlichen Ma- 
schinon an don Hochdruckseileii 55®, an den Eeceivern 13° 
und an den N i ed erd r uckzy 1 indorn 3S°, womit sich natur- 
gemaB die Abkuhlverltt|te (nonnale Arboitsvorhaltnisse 
und 10 At.ni Dampfdruck yorausgosetzt) yerringorn; sio 
konnen unter Umstandon dio Wahl von Zwillingsmaschinon 
vor Vcrbundmascliinen bevorzugon. Dor Gewinn an Ab- 
warmo (Kondensation im Zylinder uud Abwassor) 
stellt sich auf 17 pCt gegeniibor Mascliinen mit llolir- 
ventilon , wobei der Abkulilverlust durch Fortfall 
langor Loitungon nsw. nicht beriicksichtigt wurde. Gleich
zeitig erfaliren die linearen Abmessungen der Dichtstellen 
eino Yerminderung, da dio Ventilo gleichzeitig den Stan des 
Dampfes mit iibernehmen, und dadurch neben unnotigen 
Stopfbiichsen groBe Eisenmassen gespart werden. Setzt 
man den Dampfyerbrauch einor Knlissenmaschinc auf 30 kg 
pro Schachtpford an, so hat man durch die Phaseriverschiebung
10 pCt a1.'. Frisclidampf und 17 pCt aii Abkulilungs- 
vorlusten (wogen der hOhcren Zylindorwandtemperatur) ge- 
sparfc. Durch Yerwendung oinor Knaggcnsteuerung und 
einos Eeglers werden erfahrungsgomfiB weitere 20 pCt ge-

*) Vgl. Zeitsohr. d. V. dtschr. Ing. Jahrg. 100G. Nr. 1.
*ł) Vgl. auc.li dio Aufsatze: „Eegulierung der Dampftorder- 

maschincn und Umbau alterer DaniptVorderauIagon“ (S. 558 11. 
lfdu. Jahrg. dsr. Ztschr.) und ,,(jber Daiupffórdermaschiuen11 (S. 
632 ff. lfd.ii. Jahrg. dsr. Ztschr.)

woiinon. Mitliin wird an einer modenien Maschino dui'ch 
Eiubau der Yontile eine Dampfersparnis von 47 pCt er- 
reiclit. Damit sinkt dor fruhero Dampfyerbrauch von
30 kg auf fast 15 kg fiir das Scliachtpferd. Dieser 
Gowinn ist um so botrachtlicher, ais wogen dor
kleineren Dichtflachen eine langor andauornde Dampf- 
orsparniś stattfiudet und dabei mit Wegfall langor Rołir- 
loitnngon die kiirzeste Yerbindung zwischen Drossel- oder 
Stauyentil und Steuerorgan geschaffon ist. Dieso Anord- 
nung bringt wiederum eine lióhoro Betriobsicherheit und 
oin znverla.ssig'-ros Minovriren mit sieli, Gesichtspunkte, dio 
namontlicli bei Menschonforderung in die Wagsclialo fallen. 
Dio Vontile sind fiir auslandische Borgworksunternohinen 
zalilroich zur Ausftihrung golangt und in englisclien Fa- 
briken horgostellt worden. Die Origiiialkonstruktion, dio
von mir herriihrt, wurde boroits 1901 ontworfon.

G. Hago ni an n-

Mineralogie und Geologie.
Doutsclio Geologische Gosollseliaft. Sitzung am

4. Juli. Voi\sitzondor Prof. Kauff.  Dr. B. Wolff  
sprach iiber dio physikalischen Gesotzo des Magmas, die 
Sdimolzpmikto und die Frago der Ausdohnung und Zu- 
sammenziidiung dos Magmas bei dor Erstarrung. Er 
untersuchto zunachst, wio sich das Magma bei dor 
Kristallisation hiiisiclitlich dos Yolumons yorhalt und or- 
orterte die Mothode DOlters der spezifischen Gcwichts- 
bostimmung des geschinolzoncn Magmas mittels Indikatoren. 
Er fand das spozifischo Gewicht ilussiger Sclimelzen 
niodrigor ais das des ersfarrten Gestoins und das der 
Glaser niedriger ais das der kristallinon Gosteine. Soino 
Mothodo enthalt mohrero Fehlerąuellen, sodaB die Resultate 
unsichor sind. Yon hochsior Bedeutung sind fiir unsere 
Frage Tammanns Untersucliungou iiber Gesteinschmolzen 
und Kristallisieren. Dieser Autor yenyirft die Unter- 
schiedo zwischen gasfórmigom, flinsigom und festem Za
stańcie, nimmt eine yollstandigo Ubergangsreilie zwischen 
ihnen an und untorscheidet dio StofTo in zwoi Phascn, 
liamlięli orstons einer isotropen Pliase, in dor die Stofie 
gasfórmig, fliissig oder amorpli sein konnen uud zweitons 
einer anisotropen oder kristallinon Phaso. Vom iliissigon zum 
amorphon Zustande existiert eino graduello Reilie, vom 
flussigen zum kristallinon Zustande dagegen oin Sprung. 
Dio gróBton Kontraktionen boiin Erstarien weism die 
sauerston, dio geringston die I asischon Gosteine auf. 
Diabas beispielsweise dehnt sich bei 1100° gleichmfiBig 
aus, dann aber erfolgt eino plotzlicho Ausdehnung um
3 pCt. Dio Silikate dehnen sich unter gowohnlichcm 
atmospharisclien Druck, wie er an der Erdoberilftche 
herrscht, niclit aus, so idern ziolien sich zusammen. Die 
Verhaltnis80 des mit Fliissigkeit.cn durchtranlcten Magmas 
zeigen uns dio Pechsteino, die ein wasserdurchtranktes 
Slagina in unterkuhltem Zustande darstello.i. Sio lehren 
uns, daB-die Magmon sieli noch starker zusammenzielien ais 
die Trockonschmelzen. Dor Yortragende yeranschaulichte 
seino Ausfuhrungen nach Tammann durch Kurven, Volumen- 
isobaren und Yolumonisotliermen. Das Resultat ist, daB 
die Sćlunelzpunkte sich mit dem Druck yerschioben und 
zwar nach oben, wenn der Kórpor beim Kristallisieren 
sich ausdehnt, dagegen nach unton, wenn er sich zu- 
sammenzioht. Es gibt Druckgobiete, in denen die 
Kristallisation mit Ausdehnnng stattfindet, wahrend boi dem- 
selben Kiirper an der Erdoberflache eino Kontraktion or- 
folgt. Damit ist also fur don Kernpunkt der Stubelschen 
Theoric, das Auftreteu peripherischer Herdo und der aus
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ihnen orfolgendenEruptionen infolge yon Yolumonvermehrung 
beim Kristallisieron eine reeUpUnterlageinzustimmendemSinne 
gescliaffen worden. Den experimontellen TJntersuchungen sind 
fur dio Bestimmuug des maximalen Schmelzpunktes, d. h. 
desjonigen, bei dem erhohter Druck keino Anderung mehr 
liervorruft, Grenzen gezogen durch dio Grehzo der Stahl- 
barto, die aber immer noch erboblich zu geriug ist, ais 
daB sio den Druck aushaltou kounte, den dor maximale 
Schmolzpunkt verlangt. Tammann stellt sieli don Ab- 
lcuhluiigsprozeG bei don Weltkorporn so vor, daG bei 
gloicher Temperatur und verschiedenem Druck im Gebiete 
des maximalen Schmolzpunktes eino Erstarrung statlfindet; 
es bildot sich so im Innem des Weltkórpers eino Kngel- 
scliale, von der aus eine fortschreitende Erstarrung mit 
Ausdehnung nach innon, dagegen mit Zusammenzieliung 
nach auBen liin stattfindet. Erreicht dio Druckstoigorung 
im inneren Teilc ein gewisses MaB, so muB naturgemafi 
eine ZorreiBting ointroten, durch die nctie, grofiartigo Be- 
wegungou in der boreits erstarrton Masso lierboigefuhrt, 
mit anderen Worten neue periphorische Herdo erzougt werden 
konnen. Viclleicht ist auf dieses physikalischo Gesetz der 
Wechsel zwischen den vulkanisch anRerordentlich reichen 
Poriodon der Erdgeschiclite mit solchen, dio an diesen 
Erscheinungen sehr arm sind, zurilckzufuliren.

Ais Resultat dor Untorsuchungen ergibt sieli, daR die 
Lava an der Oborflacho unter' Kontraktion, also unter 
Yolumenverringerung erstarrt, in tieferen Zonon dugegen 
unter Ausdohnung nnd Volumenvergr6flerung. Dio Frnge 
aber, welclie Tiofo fiir dio letztere Ersclioinuhg ais Mindest- 
maC in Betracht kommt, ist vorlaufig noch ungolost.

Dr. H e r r m a n n  spracli iiber mineralogisch-optisclio 
Erscheinungen, welclie dio einzelnen Mineralien des Portland- 
zomoutes wahrend des Fabrikationsprozosses darbieten. 
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

K. K.

Yoiliswirtschaft un<l Statistik.

K ohlengow innung im  Deutschen Reich im  
Juni 1906.

Juni Januar bis Juni
1905 | 1900 1905 1906

Tounen

A. D e u t s c h e s  I i e i ch.1)
Steinkohlen . . 9 342 373 10 340 711 56 630 591 67 257 295
Branukohlen . 3 035 990 4 328 086 24 944 082 26 911 978
Koks . 1 357 313: 1 636 767 6 554 776 9 778 480
Briketts u. Nafi- |

preBsteine 954 728. 1 141 908] 6 077 639 6 956 631
B. P r c u (5 e n.

Steiiikohlen . . 8 747 967 9 685 828 52 642163 63 007 793
Braunkohlen . . 3 057 701 3 087 064 21 086 899 23 038 873
Koks . , . . 1 352 005 1631 561 6 521 239 9 746 4442J
Briketts u. Nafi-

preBsteine. . 824 432 1 003 951 5 365 533 6 242 576

C. Oberbergamtsbez i rk  Dortmund.

Steiiikohlen . . 5 360 202 5 895 9G5|29 364 677
Koks . . . . 1 029 443 1 262 619, 5 252 653
Briketts u. NaB- i

preBateino . , 185 841 201 247, 962 319

737 3'14 
508 822

1 304 355

J) Die Gewinnung einiger deutscher Staaten ist wegen ihrei 
Geringfujigkeit nicht berOcksichtigt. Sie wird am JahresschluB 
Teroffentlicht werden.

2) Mit EinschluB der Erzeugung der Kokcreien, die nicht 
zu Bergwerkeu gehoren.

Erzeugung der deutschen H ochofenwerkó im  Juni 1006.
(Nach den Mitteilungen des Yeroins Deutscher Eisen- und Stahlindustrioller.)

GieBerei-Roh- 
eisen u.GuBwaren 
I. Scbmelzung

Bessemer-Roli- 
eisen (saures 
Yerfahren)

Thomas-Roh- 
eisen 1 basischcs 

Yerfahren)

Stalli- nnd 
Spiegeleisen 

(einschl. Ferro- 
mangan, Ferrosi- 

licium usw.)

Puddel-Rolieisen 
(ohne Spicgel- 

eisen')
1-

Gesanit-
erzeugung

'1' o n n e n
Januar................................ 165 014 41 101 656 330 81820 74 196 1 018461
Februar ........................... 164 204 31 788 605 830 72 248 61924 935 994
M a rz ........................... .... 183 110 39 Ul 683 687 . 71 638 73 981 1 051 527
A p r i l ............................... 178 109 43 019 643 332 69 374 76865 1 010 789
M a i ............................... 179 277 45 295 671 239 79 459 72 880 1 043 150
J u n i ............................... 181 074 38 178 649 931 79 868 59 964 1 009 015

Davon im Juni'.
Rheinland- WestfaUn . . 88 925 24 761 261 179 37 722 2 380 414 9(17
Siegerland, Lnhnbtzirk und

IIciscn-Nassuu. . 18 40i 2 817 — 31 071 15 506 67 798
8 225 3 290 22 265 10 255 26 976 71 011

Pomni e r n ...................... 13 250 — — — — 13 250
Hannovcr und Uraumchweig G 465 7 310 22 416 — — 36 191
Iiayern, Wiirttcmbcrg und : .■-■■■ ■■ ■

Thiiringcn.................. 2 154 — 12 900 820 — 15 874
Saarbeńrk . . . . . . 7 2!17 i — 62 254 — 69 491
Lothringen und Luzcmburg 30 414 — 268 917 — 15 102 320 4.13

Januar bis Juni 1906 .
1005 .

Gauzes Jalir 1905 . . . 
„ 1904 . . .

1 050 878 
869 397 

1 905 668 
1 865 599

238 492 
190 807 
425 237 
392 706

3 910 349 
3 319 105 
7 114 885 
6 390 047

454 407 
319 751 
714 335 
636 350

419 810 
399 528 
827 498 
819 239

6 073 936 
5 098 588 

10 987 623 
10 103 941
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Ein- und Ausfuhr des deut-schen Zollgebiots 
an Steinkohlon, Braunkolilen, Koks und Briketts 
im  Juni 1906. (Aus N. f. H. u. I.)

Juni Januar bis Juni
1905 . 1906 1905 1906

Stein ko hien. ' '  V " t t t
Einfuhr  . . 649 061 789 531 4 819 006 4131 808

Davon aus:
Belgien.................. 44 568 47 236 564417 266 621
GroBbritannien . . 540 295 625 092 3 796 360 •3 337 287
den Niederlanden . 22102 25 777 121 911 132 905
Osterreich-Ungarn . 41527 89 466 314 851 387 304

Ausfuhr  . . 1 358 273 1 540 895 8191751 9 734 472
I)avon nach:

Belgien.................. 212 421 273 254 1 077 529 1445 478
Diinemark . . . . 10 751 6 635 55 778 51 424
Frankreich. . . . 121671 208 310 591 769 1 086 947
GroBbritannien . . 2 739 100 86 913 9 103
Italien . . . . . 16 640 14 689 72 803 156 195
den Niederlanden . 385 086 327 905 1 943 337 2 133 466
Norwegen . . . . 1852 415 9 496 4 187
Osterreich-Ungarn . 370 702 516 514 2 728 637 3 286 956
RuBlatul1) . . . . 36 639 69 382 555 529 590 100
Schweden . . . . 3 391 1 79 i 14 945 10 293
der Schweiz . . . 97 100 97 732 571 751 636 961
Spauieu . . . . 120 855 14 325 18 533
Acgypten . . . . 3 742 202 23 700 22 452
Braunkolilen.

Einfuhr  . . 590 388 670 913 3 920 718 4 220 234
Davon aus:

Ósfcerroicli-Uilgarn . 590 387 670 888 3 920 708 4 220 161
Ausfuhr . . 1906 1 356 10 545 9 269

I)avon nach:
den Niederlanden . 26 90 671 631
Osterreich-Ungarn . 1862 1232 9 668 8 230

‘) Seit I. Marz 190G nur europiiisches RuBland.
Juni
1906

f

Marz bis 
Juni 
1906

Steinkolilenkoks. t
Einfuhr  ...................... . 38 457 180 060

l)avon aus:
B e lg ien ............................... 113 720
Prankreich.......................... 41110
GroBbritannien...................... 1 661 6120
Osterreich-Ungarn . . . . 3 446 17 415

Ausfuhr ...................... . 256 818 1 091 563
Davon nach:

B e lg ie n ............................... . 17 783 72 919
1 >anemark........................... 1 024 6101
Prankreich........................... 493 139
GroBbritannien...................... 2 333 11695
Italien ............................... 3 983 23 096
den Niederlanden . . . . 12 743 76 882
Norwegen . ....................... 9 115
Osterreich-Ungarn . . . . . 46 940 182 212
dem Europaischcn RuBI.md . . 21236 82 564
Schweden . . . . 24 029
der Schweiz . . .  . . 51 390
S pan ien .................. . . 8 710
Mexiko . . . . . . . . 3 333 22 910
den Ver, Staaten von Amerika 1 598 8 017
Brauukohlenkoks.

Einfuhr  . . . . . 10 119Davon aus:
Osterreich-Ungarn . . . . 3 227 10 108

A u s f u h r ...................... 325 1 800
Davon nach:

Osterreich-Ungarn.................. 60 387
PreBkohlen aus Steinkohlen.

E i n f u h r ...................... 9 023 38 398
Davon aus:

B e lg ie n ............................... 7 564 30 840
den Niederlanden.................. 5 110
Osterreich-Ungarn.................. _ 2 161
der Schweiz........................... 80 281

Juni Marz bis Juni
1906 1906

t t
A u s f u h r .................. 64 976 227 676

Davon nach:
lie lg io n ........................... 9 379 39 742
D iinem ark ...................... 1 375
Prankreich...................... 3 597 9 692

23 242
Osterreich-Ungarn . . . 3 110 6 994

129 163
Deutsch-Siidwestafrika . . . . 1005 3 908
PreBkohlen aus Braunk ohlon.

Einfuhr  . . . . . 13 863
Davon aus:

Osterreich-Ungarn . . . 3 080 13 839
A u 8 f u h r .................. 79 978

I)avon nach:
B e lg ie n ........................... 605 2 321
D iinem ark ...................... . . 110 790
Prankreich ....................... . . 1596 4 673
den Niederlanden . . . . . 12 454 54 239
Osterreich-Ungarn . . . 450 1 710
der Schweiz .................. 15 773

K ohlen-A usfuhr nach  Ita lien  au f dor G otthard-
bahn im  2. Viertoljahr 1906.

V er sands t a t i onen
Uber
Pino

t

Uber
Chiasso

t

Zu-
sammeu

t
A ltenesscu................................ 560 2 U 580
A lten w ald ................................ 10 415 425
Bismarck i. W ........................... 20 125 145
Bodelschwingli........................... 325 240 565

555 70 625
Castrop . . .  • . . . , . 272,5 127,5 400
Caternberg N o rd ....................... 712,5 102,5 815
Essen N o rd ................................ 885 65 950
Essen H.-B. Pil. Ifrupp . . . 15 — 15
Gelsenkirchen........................... 2 415 1 387,5 3 802,5
Gruba Friedrich stlial . . . . 547,5 1 791,5 2 339

Konig................................ — 197,5 197,5
Heidericli.................................... — 162,5 162,5

330 940 1 270
132,5 107,5 240

v. d. H ey d t............................... 2 000 1 057,5 3 057,5
472,5 20 492,5

K ierberg.................................... 50 10 60
Kohlscheid........................... 90,21 — 90,21

30 320 350
Kray N o r d ................................ 55 95 150
Kreuzwald . . . . . . . . 50 — 50
Lauterburg Hafen...................... — 45 45
Louisenthal........................... — 90 90
Lutgendortmund...................... 720 500 1 220
Mannheim, Industriehafeu . . . — 52,5 52,5
Marten .................................... 760 450 1 210
Maybacli.................................... — 787,5 787,5

547,5 1 145 1 692,5
Merklinde.................................... 412,5 395 807,5
Morsbach b. Aachen.................. — 45 45
Oberhausen............................... 1 550 2 085 3 635
P iittlin g en ................................ 10 225 235
Sclialke S iid................................ 9 032.5 2 602,5 11 635

895 295 1 190
Ueckendorf-Wattenscheid . . . 2 772,5 1 115 3 887,5

2 955 1580 4 805
W e rd e n .................................... 50 115 165

2. Vierleljahr 1906 . . 29 323,71 17 009,0 46 241,71
J I  J ! 40 022,50 24 744,0 64 766,50

Zus.: 69 255,21 41 753,0 111 008,21

2. Yierteljahr 1905 . . 6 027,50 9 316,5 15 344,00
1 .  „  • 5 672,50 9 907,5 15 580,00

Zus,: li 700,00; 19 224,0- 30 924,00
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Yereiiic und YcrsaiinuIungcH.
Zontralo fiir Borgwosen G-. m. b. H., F ran k fu rt

a. M. Nacli dem Gosclmftsboricht fiir das Jahr 1905 
laCfc dio Entwicklung dieses Untornohmens wiederum einen 
Fortschritt erkennen. Durch die im yorllossenen Jahre 
orziolton Loistungen ist es gelungon, bei den Borgbauin- 
tepssonten die Uborzeugung weiter zu festigen, daB eine 
sachgcmaCe Information von groGer goschaffclichor Bedeutung 
ist. Audi wird der Wert einer steten Oberljatung, einer 
Bogutaclitung oder Konsnltation in besonderen Fallen in 
zuiichmendom MaGo anerkannt. Eine wiclitige Eolle spielt 
hiorboi, daG die Zentralo fiir Bergwesen sieli eine ernsthafte, 
von Spekulation und SondorintcrośSen yollkommon unbeein- 
lluGto Beratung des Priyatunternohmungsgoistes zur Aiif- 
gabo gemaclit hat.

Dio Inanspruclinalniie des Institutes konzentriorte sich 
auch im abgelaufenen Jahre mehr und rnelir auf das Bo- 
gutachturigswesen. AuGerdein hat die Tatigkeit auf dem 
Gobiote standiger Beratung und Oberleitung zugenommen. 
Letztoro orstreckto sieli auf Grubenbetriobe wie auf Ver- 
suchsarboiton. Das Institut gab ferner AufschluG iiber 
dio Aufbereitungsmoglichkeit gowissoi Erzsorton und 
fiihrte fiir yorscliiedene Auftraggeber die Untorsuchung von 
Erzen und sonstigen Beigbauprodukten ans. Nach den 
Direktiyon der Zentrale wurden auf Grund eines vorher go- 
lioferton Gutachtens Scliiirfarbeiten ausgofdhrt. Audi ge- 
schahen durch das Institut Vorarbeiten zum Projekt eines 
Stollens und einer Grubenbaliu. Neuerdings mehren sich 
die Fallę, in denen einer der Goscliaftsfuhrer oder Mit- 
arbeiter ais tochnischer Borater in den Aufsichtsrat yon 
Bergbau-Aktiongesellschaften oder in den Grubenvorstand 
von Gewerkschafton delegiert wird. In Bezug auf die 
Empfehlung von Esperten hat das Institut eine Verbesserung 
dahin ęingofiihrt, daG Empfehlungsauftrage kiinftig nur 
dann ausgefiihrt werden, wenn der Zentrale gleichzoitig 
die Oboraufsiclit uber die Exportiso iibertragen wird. In 
solchon Fallen wird mit Abfassung des Gutachtens ein 
dor Zentrale gonau bekannter Spezialist betraut, den sio 
mit Hilfo iliror Bibliotliek und ilires Archivs durch Infor- 
mationon aller Art unterstutzt.

Die Bilanz ergibt fiir das Jahr 1905 unter Beriick- 
sichtigung aller Absclireibungen einen Verlust von 
13126,91 JO, was wiederum einen erheblichen Fortscliritt 
gogoniibor dem Vorjahro darstellt. Dio Einnahmen habon 
sich gegen das Yorjahr um 21 417,08 JO auf 68 316,24 JO 
erholit. Dio Gesamtausgaben fielen gleichzeitig um 2464,96 
JO auf 76 830,84 JO. Der Bericht spricht die Erwartung 
aus, daG es nunmehr glingen wird, die Einnahmen mit 
don Ausgaben in Einklang zu bringen.

tJber Personalyeranderungen berichtet ein Schreiben, 
daG anstelle des am 30. Juni ausgeschiedenen Dr. E. 
Naumann nebeh dem Diroktor Bergiugenieur H. Blumenau 
dio Herren Otto Schwalbach und Dr. pliil. et jur. E. Passow 
zu Geschaffcsfuhrern ornannt wurden. Dio Wahl der beiden 
Herren, welcho lceine Fachmiinner auf dem Gebiete des Berg- 
wosens sind, ist aus der Erwagung geschehen, daG die berg- 
matinisch yorgebildeton Geschaftsfiihror zum Nachteil der 
Einhoitlichkeit in der Erledigung der Geschafte hiiufig von 
Frankfurt abweseud sein muGten. Ferner ist mit den 
Herren F. Klockmann, ordentlicher Professor fur Minera
logie und Geologie an der technischen Hochschule zu Aachen, 
sowie Bergassessor und Bergwerksdirektor a. D. Aug. Schwe- 
mann, ordentlicher Professor fiir Bergbau und Aufboreitungs- 
kunde an dersolben Hochschule, ein Abkommen getroffen 
worden, wonach beide Herren, soweit es ihre Tatigkeit im

Hauptamto gestattet, dor Zentrale in der Erfulluug iliror 
Aufgaben boistelion und Expertison in ihrern Anftrago aus- 
fuliron. Um an dem Sitze der Gesellschaft iiber oinen 
zweiton Bergiugenieur yerfiigen zu konnen, ist Bergingpnieur 
Oelimichon ais teclinischer Iieirat yerpfliclitet worden.

Aussłellungs- und XTnterricli(g)ves«n.
V  ortragkursus fiir Loitor und Bcam tc industriellor 

und kom m orziellor Untcrnohmungon. Voin 1. bis 
13. Oktober d. Js. yeranstaltet die Gesol l s cha f t  fiir 
wi r t schaf t l i cho Aus b i l dung  zu F r a n k f u r t  a. M. 
mit Unterstiitzung der Gehe-St i f t ung  in D rosden 
in der Teclinisclion Hochschule zu Dresden einen 12t;igigon 
YortragKursus fiir Leiter und Beamto industriellor und 
kommorzięller Unternehmungen, iusbosondero fiir Ingenieure, 
Chemikor und Kaufleute sowie fiir Yerwaltungsbeamte, 
Loliror nnd Studierende.

Der Kursus umfaGt folgendo Yortrage:. 1. Dozent 
Lei tnor ,  Einfuhrung in die Buch haltungstcchnik (4 Stunden),
2. Dozent Le i t nor ,  Bilanzwesen (8 St.), 3. Prof. Dr. 
Poli le,  Grundziige des Bankwesons (12 St),  4. Dr. 
Stein,  Fabrikorganisation (6 St.), 5. Assessor Dr.
Schneider ,  Die sachsischo Industrie (4 St.), 6. Dozent
Lei tner ,  Selbstkostenwosen (4 St.), 7. Prof. Dr. jur.
et phil. Wut tko,  Deutsche Verkehrspolitik (6 St.), 8.
Prof. Dr. Witnt ig,  Industriepolitik (6 St.), 9. Prof.
Dr. jur. ot phil. Wut t ko ,  Neuore deutsche Handols- 
politik (6 S t ), 10. Kaiserl. Regierungsrat a. D., Prof.
Dr. Schanze,  Gowerbliches Urhoberrecht ( 4 -St.), 11.
Privatdozent Dr. phil. et jur. Passow,  Aktiengesellschafts- 
wesen (6 St.).

Die Toilnelimorgebiihr fur den ganzen Kuisus betragt
30 JO. Fiir die Teilnahme an einzelnen Yortragsroihen 
wird fur die Yortiagstunde 1 J l  erhobon. Anmolduugen 
sind bis zum 22. September zu ricliton an das Sekretariat 
dor Technischen Hochschule zu Dresden, Bismarckplatz, 
oder an das Sekretariat der Gesellschaft fiir wirtschaftlicho 
Ausbildung, Frankfurt a. M„ Kettenhofweg 27, yom 22. 
September ab an das Fhireau der Gehe-Stiftung, Drosdon, 
Kleino Brudorstr. 21. Dieso Stollen boantworten auch 
Anfragen und yerseiiden das Programm des Kursus.

Yerkelirs wesen.
W agengostellung fur dio im R uhr-, Obor- 

schlesisclion und Saarkohlcnbezirk belogoncn  
Zechen, Kokeroien und Brikettw orke. (Wagen auf
10 t, Ładegewicht zuruckgefuhrt.)

1906 Ruhrkohlen-
bezirk

Daron

Zufubr aus den Dir.-Bez. 
Essen u. Elberfehl nach den 

Rheinluifeu

(16.-22. Juli 1906)Monat Tag ge-
stellt

nichtjbeladei' 
ge- jzuruck- 

stellt gelief.;

Juli 16. 20 143
j : 1 

257. 19 873j (Rulirort 12 734
17. 21 137 111 20 756! Essen {Duisburg 7 705

' 18. 21415 212 21196 (Hoclifeld 2 327
19. 21014 609 20 613 (Ruhrort 214
20. 20 125 1834 19 826: lii ber- {Duisburg 77
21. 21 695'1 944 21380 febl (Hoclifeld 7

* 22. 3 899 177 3 8031
: ■■-'d

Zusammen 129 42S 5 144 127 447 Zusammen 23 064
Durclischu. f. d. 1
Arbeitstag 1906 21571 857 j 21241,

1906 — 1 ‘J0 259\
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Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez Esson im gleichen Zoitraum 47 Wagen gestellt, die in der 
Ubersieht mit entlialten sind.

Gestellung von Doppelwągen, auf 10 tLadćgewicbt zuruckgefiihrt, fiir den Ycrsand von ICohlen, Koks u. Briketts

Bezirk
16. bis 30. Juui

i auf den 
iUSSeSamt | Arbcitstag

1. bis 1

insgesamt

5. Juli

auf den 
Arbcitstag

1. Januar 1 

insgesamt

is 15. Juli

auf den 
Arbcitstag

Zu- (+ )  b 
ffesa 

1906

10. bis 30. 
Juni

2zw. Abnalin 
mten Gestcl 
gegen 1905

1. bis 15. 
Juli

le (—) dor 
u n g  

v. H.

1. Januar 
bis 15. Juli

Ruin") . . 1905 
1906

Oberselilesicn 1905 
1906

Saar2; . . 1905 
1906

240 711 
266 88'! 
70 564 
84 692 
37 433 
43 261

20 059 
21351
6 371
7 033 
3 403 
3 605

259 444 
252 889 
82 6«6 
85 774 
41712 
40 599

19 957 
21 074

6 347
7 123 
3 209 
3 383

2 787 053
3 464 391 
1 024 236 
1 143 102

531 771 
559 136

17 257 
21 518
6 442
7 190 
3 344 
3 517

+ 10,9 

+  20,0 

+  15,6

— 2,5 

+  3,7

-  2,7

+  24,3 

-1- 11,6 

+  5,1
Zusammen . 1905 

1906
348708 
394 839

29 833 !1 8*3 842 
31 989 I) 379 262 \

29 513 
31 580

4 343 060
5 166 689

27 043 
32 225 -f 13,2 -  1,2 +  19,0

1 1 Zahl der beladen 7,uriick<rclieferten Wagen.
Einscbl. Gestellung der Reichscisenbahnen in Elsafi-Lotliriugcn zum Saarbczirk. Bei der Borecbnung der arbcitstaglicheu 

Gestellung ist die ZabI der Arbeitstage im Saarbczirk zugrundo gelegt.

B e t r i e b  s o r g e b n i s s o  d o r  d e u t s c h e n  E i s o n b a h n o n .

Betriobs-
Langc
Ende

IcsMonats
km

E i n n a h m e n
aus Personen- 

und Gepiickverkelii'
aus dem 

G!iterverkebr aus sonstigen 
Quellcn

Gesamt-Einnahnie

uberhaupt
J i

| auf 
i 1 km 
i J L

tiberhaupt
.M

auf 
1 km

J t

uberhaupt
J t

auf 1 km
J t

a) PreuBiscli-IIessiscIie Eisonbahngemeinsc
34 969,81 53 288 000 1 5721 90 104 000 

034,25,1 4 145 000 97 9 209 000 
[ 140194 000 4 142 278 191 000 

ii  11 845000 280 i 26 172 000

,haft.
2 590 

223 
8 009 

617

8 382 OOO1 
440 000: 

24 471 000 
1 498 OOO:

151 774 000 
13 800 000 

442 856 000 
39 515 000

4 403 
329 

12 856 
928

Juni 190fi ...................................
pegen Juni 1905 melir . . . .
Vom 1. April bis Eude Juui 1906
Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr

b) Silmtlicho deutsche Staats- und Privatbahnen, einschl. dor prouCischen, mit Ausnalimo dor bayerisclion Balinen.
Juni 1906 ...............................
}rcgen Juni 1905 m e l i r ......................  776,11
Vom 1. April bis Ende Juni 1906 (bei den 

Bąhnen mit Betriebsjahr vom 1. April)
Gegen die entspr. Zeit 1905 melir . , j
Vom 1. Jan. bis Endo Juni 1908 (boij 
Balinen mit Betriebsjalir vom 1. Januar)*);

Gegen die entspr. Zeit 1905 melir . jj
li

*) Zu diesen gehoren u. a. die sacbsisclien und badiseben Staatseisenbahnen.

69 002 753! 1 453! 113928 505; 2 343! 11 687 93d 194 019 193 4 038
5 110419: 88 11 011 402j 200j 652 870: 17 383 091 301

157 442 034 3 806 313 272 720' 7 401 27 652 059 498 360 813 11 804
13 198 415 265

1
29 397 081 587: 1 796 206 44 391792 8831 ■: r!;: ■' ■

40 4-19 080 0 699 77 278359| 12 409 12 438 961 130 106 400 21181
2 020 146 369 0 916 765: 970,I 1 48 792 9 015 703 1 327

Amtliehe Tarifverandorungon. Am 18. 7. ist im 
Versando von verschiedcnen Stat. dor Dir.-Iiez. Erfurt, 
Halle und Magdeburg nacli Stat. Berka a. d. Ilm ein 
Ausnahmetarif fur Steinkolilenasclio, Steinkohlcnkoksasche 
und Kokskloin (Cindors) mit Frachtsiitzen dos Ausnahme
tarif'! 2 (Rohstoiftarif) iii Kraft getreton.

Marktberiehte.
Esscnor Borso. Nach dem amtliclicn Boriclit waren 

am 23. Juli die Notierungen fur Kohlon, Koks und Brikotts 
unycrąridert. Kolilenmarkt fest Dio nachsto Borsenver- 
sammlung findet Montag, den 30. Juli, von 3 1/2 bis 4 !/2 Uhr 
im Stadt^artensaal (Eingang Am Stadtgartęn) statt.

Borse zu  Diisseldorf. Nach dom amtliclien Bcricbt 
sind am 20. Juli notiert wordon:

A. Kohlon und Koks:

Preiso uuverandcrt.

B. Rolioison:
Spicgoloiscn la. 10— 12 pCt Magan . . 92—93 .Jt
WoiBstrahligos Qual.-Puddolroheisen:

a) Rhein.-westf. Marken . . . 68,00 „
b) Siogorliindcr Marken . . . 68,00 „

Stahloisen.................................................. 70,00 „
Doutsches Besscmoroiseii. . . . . . 82,00 „
ThomaseiSen frei Yorbrauclistello . . . 72,50-73,00 »
Puddolcison, Luxemburger Qualitat ab

L iu o m b u rg ......................................  56.80-57,60 „
Englisches Robeisen No. III ab Ruhrort . 71,00 „
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Luxomburgor GieBereieisen Nr. III ab
Luxembuig.............................................  00,00 JL

Deutsclies Giclioreieiscu No. 1...................  78,00 „
3i łł ff HI • • • 70,00 yy

Hśimatit. 82,00 „ 

147,50 „

» »
» »
» | n
» » »
» » »

»

C. S t abe i s en :
GewOIinliclies Stabeisen, Schweifieisen .

D. Blecl ie:
GewOhnl. Bleclie aus Flufleisen . . . 140,00 „
Kesselbleclio aus FluBoisen..............................................  155,00 „

Der Bedarf kann auf dem Kolilen- und Eisenmarkt 
nicht gedeckt werden. Die nS.ch.ste Bflrse fur Produkte 
und Werlpaiiiere findet Preitag don 3. August 1906 statt.

M otallm arkt (London).
Notieruugen vom 25. Juli 1906.

Kupfer, G.H. . . 82 L  2 s 6 cl bis 82 L  1 s Q d
3 Monate . . 8 1 tJ „ „ w 81, ,  o „ fJ

Zinn, Straits . . 170 „ 10 „ — „ „ 171 „ — „ — „
3 Monate . . 170 „ — „ — „ „ 170 „ 10 „ — „

Blei, weiches fremd. 16 „ 16 „ 3 „ „
englisches . . 17 „ 1 „ 3 „ „

Ziuk, G.O.B . . 27 „ — „ — „ „
Sondorniarlcou . 27 „

Quecksilber . . 7 „
Notiorungon au f dom englischon Kohlen- und 

F rach ten m ark t (Boise zu Newcastle-upon-Tyue) 
vom 25. Juli 190G.
Kohlen markt .

Besta northumbrische 1 ton
Danipfkohlc . . 10.s 6 d bis 10 s 9 d f.o.b.

Zweite Sorte . . . 9 „ 9 ,, „ 10 „ — „ „
KI eine DampfkoHe . 6 „ — „ „ 6 „ 3
Bunkerkohle (ungesiebt) 9 „  4Y2„ „ 9 „  9

Frachteń  markt .
Tyuo—London . • • 3 s — d bis 3 s 3 d

— Hamburg . . . 3 „ 6 „ „ — „ —- „
— Cronstadt . . . 3„  7 „ „ 10 „
— Genua . . . .  5 „ — „ » ^ » $ .»

M arktnotizen iiber N ebenprodukte. (Auszug aus 
dem Daily Ćommo.-cial Report, London.) Notieruugen vom 
25. (18.) Juli 1906. Roh-Toer  31/ ł —13/» d (desgl.)
1 Gallone; Aminoniumsul fat  \ l L \ 2 s b d  ( H J j l O s  
bis 11 L  12 s 6 d) 1 1. ton, Beckton torms; Benzol  
90 pCt 9 '/ ł - 9 1/2 (Si1/a) d, 50 pCt 103/4 bis 11 d 
(desgl.) 1 Gallone; T o l u o l  1 s 2 d (desgl.) 1 Gallone; 
S o l v o n t - Na p h t h a  90 pCt 1 s 1 d bis 1 s l !/2 d 
(1 s 1 d) 1 Gallone; Roh-Napht l i a  30 pCt 4 d (desgl.)
1 Gallone; Ra f f i n i e r t e s  Napl i t l ial in 5 - 8  I  (desgl.)
1 1. ton; Ka rbo l s aure  60 pCt 1 s 91/;i d — 1 s §'l2 d 
(desgl.) 1 Gallone; Kreoso t  l 15/if,— 2 d (desgl.) 1 Gallone; 
An t h r a zen  40 pCt A 11/2 — 15/s ^ (desgl.) Unit; Pech 
27 s 6 d (desgl.) 1 1. ton fob.

(Benzol, Toluol, Kreosot, Solvent-Naphtha, Karbolsaure 
frei Eisenbahuwagen auf Herstellers Werk oder in den 
ftblichen Hafen im Ver. Konigreich, netto. — Ammonium- 
sulfat frei an Bord in Siicken, abzilglich 2 '/2 %  Diskont 
bei einem Gelialt von 24 %  Ammonium in guter, grauer 
Qualitat; Yorgutung fiir Mindergehalt, niclits fur Mehr- 
gohalt. — „Beckton terma" sind 24'/j %  Ammonium 
netto, frei Eisenbahnwagen oder frei Leichterscbiff nur 
am Werk.)

99
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P a te n tb e r ie h t.
(Die fettgedruekte Ziffer bezeichnet die Pateutklasae.)

Aumelduugen,
die wahrend zweier Monate in der Auslegehalle dea Kaiserluhen 

Patentamtea aualiegen.
Vom 16. Juli 06 an.

1 a. G. 20 368. Yorrichtung zur ununterbrochenen Scheidung 
sulfidischer Erze y o u  ihrer Ganga't in einem warmen, freio 
Sanre eutbaltenden Bade. James Ilyndea Gillies, Melbourne, 
Victoria, Austr.; Yertr.: Dr. J. Kphraim, Pat.-Anw„ Berlin SW
11. 22. 9. 04.

5d. F. 19 004. Eiserno Rohrleituug zum Fordem von 
Yeraatzgut. Otto Fritsch, Myslowitz O.-S. 23. 6. 04.

2Gd. F. 20 189 Yerfahren zur Gewinnung von Cyan ans 
Gasen. Waltlier Fild, Honningen a. Rh. 13. 5. 05.

35 n. U. 2 672. Faugvorriclitung mit Fangmessern. Hermann 
Undeutsch, Freiberg, Sacbsen. 29. 5. 05.

47 e. T. 10 855. MitnelimerkuppluMg. Nicolas Henry
Thiry, Jemeppe aur Meu«e, Belg.; Yertr.: j. Plantz, Pat.-Anw, 
Golu. 5. 12. 0.5

78 c. Sch. 21 780. Verfahren zur Heratellung von Siclier- 
heita-Sprengstotten. Dr G. Scliultz, MUnchen, Giselaatr. 3 uud 
Fritz Gelire, Pasing bei MUnchen. 10. 3. 04.

78 c. V. 5G57. Verfahren zur Herstellung von wetter-
sicheren Sprengstoffeu. Dr. Franz Volpert. Dortmund, Siid- 
wall 29. 19. 8 04.

7Se. B. 41328. Yerfahren, Spreugladungeu eine groCero
Haltbarkeit gegen Bruch und Auseinanderfallen zu verleihen. 
Christian Emil Bichel, Hamburg, Nubelshof. 3. 11. 05.

Vi.m 19. 7. 06 an.
la .  T. 10 625. Verschlu(3 fiir rechtwinklig zu einander

{restollte Siebablaufrinnen einer inehrsiebigen Sortiennaschine. 
Jakob Trefz & Solinę, Stuttgart. 25. 8. 05.

19 f. K. 2G924. Bohrwagen mit einem dio Bohrwerkzeuge 
tragenden, auf einem verachiebbarcn Schlitten ruhendeu Pendel- 
korper: Gustay Kracht, Dortmund, Hageustr. 41. 2. 3. 04.

20 a. B. 41 226. Mittels einea kraf.ubersetzenden Vorge-
b.-gea durcli die Last beeiniluBte und unter ihr UBsbare Seil- 
klumme fur Yerachiebeanlagen mit endlosem Zngseil. Adolf 
Bleicliert & Co.. Łeipzig-GohlR 24. 10. 05.

-O u. M. 25 881. Zugaeilklemme. Hermann M::rcus, Coln, 
Hohenstaufenring 28. 30. 7. 04.

■’7 b. V. (3347. Kolbenscbiebersteuerung fiir Kompressoren
und Geblasemaschinm. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg 
und Maschinenbaugeaellschaft Nurnberg A.-G., Niimberg. 9. 1.06.

27e. C. 14 228. Ventilator. William Clifford, Jeannette,
Penns., V. St. A.; Vertr.: Dr. S. Hamburger, Pat.-Anw., 
Berlin W. 8. 29. 12. 05.

35 a. R. 22 049. Seilklemme fiir Forderkiirbe. Mathias 
Reitz, Buchholz, Bez. Dusseldorf, und Johann Breuer, Grofien- 
baum. 16. 12. 05.

59a. K. 30 851. Kolbenpumpe. Eduard Christian Karch,
Coln, AlteburgrrstraGe 35. 6. 12. 05.

59 a. N. 8282. Yorrichtung zur Erzielung des Leerlaufs
von Pumiieu. Gustav Noelle, Barn.en, Oberdenkmalstrntoe 29. 
12. 2. 06.

">9b. M. 28 763. Laufrąder ftir Krciaelpumpen. Paul
II. Muller, IIannover, Konigstr. 10. IG. 12. 05.

59h. W. 24 354. Spiralfónniger Einlauf fur Schleuder-
pumpen. Fa. Henry R. Wortliington, New York; Veitr.:
C. Pieper, H. Spnngmann und Th. Stort, Pat.-Anwalte, 
Berlin NW. 40. 19. 8. 05.

SO :■. S. 21 708. Exzentertrockenprcsse zur HerBtellung von 
Steinkohlenbrikotts, Kalksandsteineu u dgl., bei der zur Er
zielung der Nachpresśiiing zwischen Obeistempeltriiger und 
Schubkopf ein Zwischenstilck eiugeschaltet wird. Wilhelm 
Surmann, Coln, Richard Wagneratr. 37. 10. 10. 05.

80 a. S. 21808. Einrichtung zur Zufiihiung des Pre%utes 
bei Pressen mit aich drehendem Formtisch fiir Briketts u. dgl. 
Pociete Anonyrne dea Etablisaements Industriels & Commericanx 
l5douard de Saint Hubert, Orp-le-Grand, Belg.; Yertr.: A. Specht 
und J. Stuckenborg, Pat.-Anwalte, Hamburg 1. 31. 10. 05. 

Gebruuehsuiuster-Eintragruugen.
Bekantit gemacht im Reichsanteiger vom 10. 7. 06.

4 a. 281 733. Grubenlampe mit Yerschraubung, dereń 
Gewinde in den Lampentopfdeckel uud den Yerschraulmngsring
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eingepreRt ist. Bochumer Me tali waren fabrik, G. m. b. II., 
Bochum. 6. 6. 06.

4 a. 282 I9,r>. Elektrishe Grubenlampe, dereń Tcile in 
einem Gehiiuse leicht zuganglich und answechselbar ańgeordnet 
sind. J.; Treptow, Zwickau i. S., Póhlauerstr. 2. 30. 5. 06.

4 a. ' 282 305. Magnetversch!uR fur Grubensicherheits- 
lampen, aua zwei entgegengesetzt zu einander wirkenden federn- 
den Bolzen. Wilhelm Dierstein I, Fiirstenhausen boi Yolklińgen
a. Saar. 11. 6. 06.

4 (1. 282 285. Zuudvorrichtuug fiir Grubonlampen, mit
einem unter dem Boden beflndlichen, durcli eine von auBen in 
Drehung zu yersetzende Sclmecke anzutreibęndęn Stinirad. 
Bochum-Lindefier Ziindwaren- und Wctterlampen-Fabrik, 
Liiulen i. W. 5. 3. 06.

51). 281 892. Gesteinsbohnnaschine, bei. welcher ein
Schneckenrad ais Yorschubniutter dient. Oskar Becher, Essen- 
Riittenscheid. 10. 3. 06.

5 d. 282 143. Magnetnadel-Anzeigevorriehtu»g fur Kern- 
tiefbohrungen. Heinrich Lapp, Aktien-Gesollschaft fiir Tief- 
bohruugen, Aschersleben. 10. i. 05.

14 (1. 281 720. Pumpensteueruug mit erst bei Einleitung 
des Unistendrungsvorgauges durch mittels Hilfsschiebers be- 
wirkte Verbindung mit dem Abdampf entlastetem, teilweise 
meehanisch bewegtem Dampfsteuerkolben. Alfred Mehlhorn, 
Diotrichsdorf b. Kieł. : 30. 5. 06.

20a. 282 1 20. Wagenmitnehirier fur nnterirdischo Strecken- 
fórdcrung. mit auswechselbarer Mitnehmergabel. Theodor Raabe, 
Ilalle a. d. S., Magdeburgerstr. 10. 7. 6. 06.

20 c. 252100. Brerasbergwagen mit einem sich selbst- 
tiitig iu die horizontale Lage bowegenden Plateau zur Auf- 
nalime des Fordergntes. Gobr. Eickhoil', Mascliinenfabrik und 
Eisengiefierei, Bochum i. W. 5. 6. 06.

-0 (1 282132. Auswechselbarer Radsatz fur Fordei wagen
u. dgl., mit in der festen Hohlachse angebrachtcn Ifugellagern. 
Robert Hohmanu, Gelsenkirchen, Ueckendorferstr. 250. (3. 6. 06.

•51 f. 282 12-t. Kleideraufzug mit vereinigter Zug-, Auf- 
uud Abwickelrolle. Paul Lesch, Werdau i. S. 8. 6. 06.

44 b. 2S2 S 5 L  ZuudYorrichtung.an Wetterlampen u. dgl. 
mit einer auf dem sattelfórmig gestaltetem ZundamboH aufge- 
sebobenen Sehieberritzfeder, zur Entzundung der Ziindpillen des 
Zundbandes Erste Saarbriicker Wetterlampenfabiik M. Hojler, 
Saarbrucken. 25. 5. 06)

49 a. 282 37G. Elektrische Haudbohrniasehine mit nach- 
giebiger Kupplung zwischen der Bohrspindel und dem Werk- 
zeuge. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin. 7. 6. 06.

491), 2-S7 79/. Apparat zum Abschneiden von Drahtseilen
mit um das Seil kreiseuden Schneideu. Heinrich Prein jr., 
Dortmund, Heiligerweg 66. 23. 5. 06.

Cl a. 282 219. Atmungaapparat fiir staub-, rauch- oder 
gaserfullte Ęiiume, bei welchem die Riickschlagyentile fiir das 
Eitiatmen der Frischluft bezw. das Ausatmen der verbrauchten 
Luft ais lliegende Ventile ausgebildet sind. Motallscblauch- 
Fabrik Pforzheiin vorm. Hcb. Witzenmann G. m. b. H., Pforz- 
lieim. 14. 2. 05.

Deutsche Pateute.
•)l). 172 927, vom 19. Marz 1905. J ohann

El fo r t  in Mul beim-Broi  cli. Gedrehtes oder ge- 
jlochtcncs Schrumseil mit cingeflochtenen Schneidkbrpcrn.

Die Schueidkorper sind mit mehreren in einer Richtung oder 
im Winkel zueiuauder stehenden Schneidzahnen yersehen, in 
dereń Zwischenriiume sich die Seildrahte oder Litzen abwecliselnd 
ejnlegen, _so da fi die Korper yollstandig eingefiocht n und un- 
loslich mit den Seilen verbuudeu sind, und zwar ohne da (o das 
Seil an den Stellen, an denen die Korper sitzen, verdeckt wird.

•>1). 173 074, vom 12. Juli 1905. Fr i t z  Rose- 
mann in Hermsdor f  b. Breslan.  Gcsteinbohrmaschine 
mit durch eine g ospami te. Feder bewirkter Stofsbctvcgung 
und eleJctromotorischem Antrieb.

Dio Drehbewegung des Elektromotors wird durch ein 
Kegelniderp iar a, a2 auf eino Spindel b iibertragen, welclie von ’ 
einer in Fuhrungen e, c2 gleitenden, von einem geteilten Ge
hiiuse li, li, eingesehlosseuen, zwciteiligen Mutt -r d, d2 um- 
geben ist. Das zweiteilige Gehiiuse der Mutter ist durch zwei 
zn beiden Seiten der Spindel angeordnete Fuhrungsstangen et e2 
achsial verschiebbar mit einem durch Fuhrungen gegen Drehung 
gesicherten, auf der Bohrstange g drehbaren Querstiick ver-

bunden, gegen wolches sich das eine Ende einer Feder f legt 
die sich anderseits ge,ren ein fest mit dem Gehiiuse der Bohr - 
maschine vcrbundenes Querstiick stiitzt Die Muttcrhiilften 
■werden b;i ihrer Stellung "CmafiS Fig. 2 durch Federn i( i, 
(Fig. 1) an die Spindel b angeprefit und infulge der Drehung 
der letzteren in die Stellung gemiifi der Fig. 1 bewegt, wobei 
sie die Bohistange g unter Zusammendiuckung der Feder f 
yermittels der Zugstangen O] e2 zuruckzielien. Sobald dio 
Mutter in der in Fig. 1 veranschaulichten Lage angelangt ist. 
werdon ihre Hallten solbsttiitig von der Spindel b entfernt, mul 
die Feder f schleudert die Bohrstange g nach vorn nnd bringt 
die Mutter mit den Fuhrungsstangon in die in Fig. 2 dargestellte 
Lage. Das selbsttatige Eiitferueu der Jilutte.halften d, d2 von 
der Spindel b geschieht in der Weise, da(3 mit den beiden 
Mutterhiilften verbnndene, einen Winkel miteinander hildendo

Ł A.

Hebel kj k2 mich dem Zus.iinmendrucken der Feder f gegen 
Widerlager 1, 12 treften und in eine gestreckte Lage iibefgefulirt 
werden. In dieser Lage werden dio Hebel dadurch gehalten, 
dafi die Nasen von je zwei zan enartig miteinander yerbundenen 
Ilebeln n, n2, deren Drehpunkte yermittels Querstiicke mit den 
Zugstangen e, e2 yerbunden sind. und deren mit den Nasen 
yersehene Schenkel durch Federn gegeneinander gezogen 
werden, iu Ausspai uugen von Hebeln m, m2 greifen, welclie 
mit den Drelipunkton der Hebel k, lc, yerbunden sind. Zum 
Ausrucken der Nasen aus den Aussparnngen der Hebel ni, m2 
die en Sclineiden r, r2. welclie in Schlitzen von Fiilirungs- 
stangen ot o2 befestigt sind, die einersoits an dem Querstiick 
der Bohrstange i: vorschraubt sind, anderseits yermittels
Schlilze p| p2 auf Bolzen q2 gefulirt worden, welclie durch 
Flacheisen mit dem die zangeuartigen Hebel n, n tragenden 
Querstiick yerbunden sind. Sobald die Bohrstange g mit dem 
Querstiick und den Fuhrungsstangen o, o2 durch die Feder f 
in die in Fig. 2 dargestellte Lage yorgeschnellt ist, bewegen 
sieli dio Mutterhiilften mit ihren Gehauseteilen und den Zug
stangen e, e2 infolge der Wirkuug der lebendigen Kraft noch 
weiter nach vorn, die Hebel n, n2 stoflen gegen die Sclineiden 
i'j r2, und deren Nasen werden so weit yon einander entfernt, 
daB sie aus den Aussparnngen der Hebel mt m, austreten. 
Jetzt kommen die Federn ij i, zur Wirkung und pressen dio 
Mutterhiilften an die umlaufeude Spindel. Diese bewegt darauf 
die Mutterhiilften mit ihren Gehiiusen, den Zugstangen e, e2 
und der Bohrstange aus der Lage gemafi Fig. 2 in die Lago 
gemaB Fig. 1 und das Spiel wiederholt sich in der bescliriebenen 
Weise.

2 0 a. 173 048, vom 7. Januar 1905. J. Pol i l ig,
A.-G. in CSln-Zollstoclc.  DraMsettbąhn mit mehreren 
nebcneinanderliegcndcn Tragseilen.

Dio Erfinduhg besteht darin, dafi der Laststraiig voa 
mehreren Tragseilen, der Leerstrang hingegen von einem Seile 
gebildet wird.

5 9 ć. 172 922, vom 2. November 1904. Addison 
Goodyear  Waterhouse  in Ramapo Township 
(Rockland,  V. St. A.). Yorrichtung sum Steuern von 
Pidsometern und Luftzufiilirung.

Die Erfiuduug besteht in erster Linie darin, daf3 am nnteren 
AYasserstande der Pumpkammer ob erb alb des Druckrolir- 
anschlusses ein ius Freie mundendesStandrohr angesehlossen ist. 
Infolgedesseil kann die an diesem Rohre beim Ende der Druck- 
periode anlangerde Luft unabhiiugig von der Fliissigkeit plótz- 
lich ius Freie entweichen und zur rechtzeitigen Bewegung des 
DampfeinlaOorganes beuutzt werden.
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Ferner ist an der Vorrichtung ein Gehiiuse angeordnet, 
welches durch eine Membran in zwei Hiilfteu geteilt ist, von 
denen die eine mit der freien Luft und mit dem Standrohr, 
die andere mit dem DampfeinlaBrohr i Veibindumr steht, in 
welches zwischen Gehiiuse und Pumpkammor ein Absperrventil 
e ngeschaltet ist. AuBenlem vernnlaBt hei gefiillter Pump- 
kammer das Gewicht der Fliissisikeit in d m Stand;olire die 
Offuung des Ahapen-yeutiles, w. hrend bei entleerter Fump- 
kammer die ins Freio eutweichende Luft mittels Ejektor- 
wirkung die Flussigkeit aus der mit dem Standrohr in Ver- 
bindung stelienden Gehiiusehiilfte absaugt und so den SchluB 
des Absperrventiles herbeifiihrt; ein Zurtickstromen wird liierbei 
durch ein Kuckschlagventil verhindert.

Endlicli ist iu Vcrbindung mit der Steiierungsoinrichtuiig 
eine Einrichtung zum Einlassen der Luft vorgesehe». Dauach 
striimt die Luft durch ein in gieicher Tiefe mit dem Standrohr- 
anschluB angebrachtes uud mit diesem in Verbindung stchendeB 
Riickschlagventil ein und kommt dadurch mit Sicberheit unter- 
lialb des eingelassenen Dampfes za liegen.

78c. 172 869, vom 19. November 1902. West-  
f f i l j scb-Anhal t ische Sprengstof f -Akt . -Ges .  Yer
fahren zur Erhfihung der Kraftiiu fserung von Sprcng- 
stoffen und Zilndsiitzen.

Die Brisnnz bezw. di« KraftiiuBerung von Exp!osiYstolicn 
wird wie bokannt wes ntlich erhoht durch Beimischen leicht 
oxydierbarer Metalle, wie Aluminium uud Magnesium, in fein 
Yerteiltcm Zustawl * welche sich beim Abbrenncn derExplosiv- 
stoffe auf Kosten des i" demselben enthnltenen SauerstbfFs unter 
Eutwicklung groBer Warmemengen oxydieren.

GemiiB der Erfiudung soli die Wirkung der Metalle dadurch 
noch erlioht werden, daB die Metalle iu Form you Metallwollen 
Yorwendet we den.

OsteiTcicliische Patente.
4. 23122, vom 15. September 1905. .Tosef Jerma?

& Comp. in Mar ienberg  (Maliren). Grubensicherheits- 
Irtmpen.

Bei der Lampe wird die Brennstoffeinfulliiffnung durch die 
auf dcm Deckel des Lampontopfes wagerecht angeordnete Ziind- 
Yorriclitung so iiberdeckt, daB die Verschlu6schraube der Fiill- 
oifnung des Lampentopfes erst dann geolluet werden kann, wenn 
die Ztindyorrichtung abgelioben ist. Es wird durch diese Ein- 
richtuug erzielt, daB zwecks Flillens der Lampe mit Benzin die 
Ziindvorrichtung Yon der Lampe entfernt werden muB, sodaB eine 
Ziindung der Kapseln wahrend des Fullens der Lampe und eine 
dadurch bedingte Esplosion ansgeschlossen ist.

4-2(1. 22 929, vom 15. August 1905. Alois Czermak 
in Tein i tz e bei Pi l sen (Bohmen). Falirt-Kontroll- 
Apparal fiir Fórdermaschinen.

Der groBe Dampfrerbianch Yon Fórdermaschinen hat haupt- 
siichlich darin seinen Grund, daB die Maschinenwśirter einerseits 
aus Bequemlichkeitsgrunden mit Yolldampf fahren, wenn dieses 
gar nicht notig ist, anderseits zu viel mit Kon'redampf arbeiten. 
IJm nun den Maschinenwarter dazu zu zwingen, mit Expansion 
zu fahren, die Maschine beim Endlanf frei auslaufen zu lassen 
und móglichst weuig mit Kontredampf zu arbeiten, wird gemafl 
der Erfiudung die Bewegung des Steuerapparates auf eine Trommel 
aufgezeichnet, welche von der Steuerwelle aus angetrieben wird. 
Ans dor auf der Trommel aufgezeichneten Kurve kann man 
erkeunen, in welcher Weise die Maschine vom Warter gefiihrt ist.

Englische Patente.
27505, vom 16. Dezember 1904. Wi l l iam Brady 

und Wi l l i am Crane . i n  Spencer  in San Francisco,  
Cal i fornion (Y. St. A.). Stofsende Gcsteińbolirmaschine.

Die den Meifiel 6 tragende Bohrstansre ist mit der durch- 
gehenden Kolbenstange zweier Yiertakt-Eiplosionsmotoren A, B 
verbunden, dereń Auspuffventile 3 yermittels Hebel 22 durch 
oinen auf einer Welle 7 befestigten Daumen 20 abwechselnd 
gesteuert werden. Die Welle 7 ist im Inneren einer Hohlwelle 21 
angeordnet und wird von dieser Hohlwelle Yermittels eines 
Planetengetriebes (Fig. 2) so angetrieben, daB sie und damit der 
Daumen 20 bei zwei Umdrehungen der Welle 21 eine Um- 
drehuDg macht Die Welle 21 triigt zwei ais Schwungrader 
ausgebildete Kurbelscheiben 8, dereń Kurbelstangeu an ein 
gemeinsames Querstiick 11 angreifen, durch welches die Bolir-

stauge lose hindurchgefuhrt ist. Zwischen dem Querstiick uud 
dem die Bohrstange mit der Kolbenstange der Motoren ver- 
bindeuden Klemmstiick 12 ist ein Gummipuffer 13 angeordnet, 
wahrend zwischen dem Querstuck und einem Bund der Bohr- 
stange eino Spliraubenfcder 14 eingcschaltet ist. Infolge der 
Anorduuug des Puffers 13 wird die Welle 21 durch die 
Motoren A, B yermittels des Queratiickes 11, der Kurbelstaugcn 9 
und der Kurbelscheiben 8 stoBfrei angetrieben, und durch die

Feder 14 und die Schwungmasse der Kurbelscheiben S wird der 
Eilckzug der Bohrsfange mit den Kolben bewirkt. Da die 
Motoren abwecliselnd arbeiten, so bewirkt iinmer ein Motor den 
VorstoB, wobei in dem anderen Motor das Ansaugen des Gases 
erfolgt, wiibrend bei dem dun-h die Scliwungmaesen der Scheibcn 8 
bewirkten Bttckzug des Bohrers iu dem einen JMotor die 
Kompression der frisclien Gaso und in dem anderen Motor der 
Auspuff der verbrannten Gase erfolgt. Die Ziindung der Gase 
in den Motoren kann auf beliebige Weise hervorgerufon werden. 
Das Umsetzen des Hohrers erfolgt in u blicher Weise durch eine 
in einem Gewinde des Kolbens des Motors A gefiilirte Drall- 
spindel in Verbiudun? mit einem Sperrrade uud einer Sporr- 
klinke. Die Bohrmaschine ist in einer au einem Gestoll o. dgl. 
befestigten Fiihrung gelagert und wird in der bekannten Weise 
durch eine drehbar in der Fiihrung gelagerte Schraubenspindel 6, 
welclm in einer mit der Bohrmaschine verbundenen Mutter 2 
eingreift, auf der Fiihrung vei schoben. Anstelle zweier Viertakt- 
Motoren kann natUrlich ein Zweitakt-Motor verwendet werden.

27 977, vom 21. Dezember 1905. Wal t e r  H avois 
James  in Bedford (England).  Verfaliren zum A m - 
laugen von wertvóllen Metalleń aus ikr en E r zen.

Ais Lósungsmittel wird gemiiB dor Erfiudung Brom mit einem 
oder mehreren Oxydationsmitteln, z. B. salpetrige Saurej Salpeter- 
siiure, Sauerstoff, Flul'siiuro usiv. verwendet, und zwar werden 
die Oxydationsmittel entweder einer wiisserigen Bromlosung zu- 
gesetzt oder die Oxydationsmittel werden in Wasser gelost und 
der Losung wird das Brom zugesetzt. In die LDsung wird als- 
dann das zu behandelnde Erz eingebracht und das Gemisch so 
lange umgeriihrt oder so lange etehen gelassen, bis die wert- 
yollen Bestandteile des Erzes gelost sind. Darauf wird dio 
Flussigkeit von der Gangart getrennt und aus ihr dio Metalle 
auf irgend eine bekannte Weise gewonuen. Das Brom wird 
alsdaun durch Yerdampfen der Flussigkeit zuriickgewonnen.

Uiiclierschau.
Jah rb u ch  fiir das Eisonhuttenweson. (Ergaiizurffl zu 

„Stalli Und Eisencf). Ein Bericht fiboi- dio Fort- 
schritto auf allen Gcbieten des Eiseiihfittenwesons im 
Jahre 1903. Im Auftrage dos Vereins doutschor 
Eisenhiittenleute bearbeitet von Otto Vogol.  IV. 
Jahrgang. Dusseldorf, 1906. Kommissionsverlag' 
y o u  A. Bagel.

Uber das Jahrbuch ist bereits bei Geleg«uheit des Er- 
scheinens friiherer Jahrgiinge berichtet und hierbei sein 
Zweck und Inhalt gontigend gekennzeichnet worden. Es 
eriibrigt sich daher, hier noch einmal auf den reichen In
halt des Nachsch]agewei'ks hinzuweison.

Vielleicht ist es iu dem Leserkreise diesor Zoitscluift 
nicht genugend bekannt, welche Yorteile das Buch auch
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gerade dem Leser bietet, der Yorwiegend vom Standpunkte 
des Bergmanns aus sieli sclinell iiber neue Erz-, Kolilon- 
oder MinerałYorkommen unterrichten will. In Riicksicht 
auf dioso Leser mag liier noclr einmal hervorgehobon 
werden, deB 141 Zeitschriften benutzt werden, lim das 
Jahrbuch zusannnenzustellen. Dafur, daB dies gewissenhaft 
und geschickt geschieht, bflrgfc der Nam o des Verfassers.

B. Osann.

Die norddoutsche Kaliindustrie. Yon Professor 
Dr. H. P i ech t .  Sechste, Yormehrto Auflage. Horaus- 
gogeben von Dr. H. Ehrhardt .  Mit 2 Karton. StaBfurt, 
1906. Verlag der R. Weickeschen Buchhaiullung. 
Preis 2,25 cS .

Die Yorliegende kleine Broscliiire, die auf 62 Soiten 
dem Leser in grofien Ziigen ein Bild dor norddeutschen 
Kaliindustrio geben soli, stellt eine Nóubarboitung der in 
Pachkreison weit verbreitelen Schrift von Dr. Precht dar, 
dereń weitere Beąrbeilung der Yeifasser seit Erscheinon 
der 5. Auflage im Jahre 1891 aufgegeboh hat. Sie ist vom 
Herausgeber gegen friiher wesentlicli erweitert, insbesondere 
sind die neueren Ansichten iiber Bildung dor Salzlager 
und die Forschungen von van t ’ IIoll' beriicksichtigt worden. 
Nach oinem kurzeń 0 boi blick iibor die goschichtlicho Ent
wicklung werden die Zusammensetzung und Entstohung 
dor Salzlager, namontlich der sokundaron Salzo behandelt; 
hieran schlieBen sich dio Abschnitto iibor dio Gewinnung 
und Forderung der Salzo und iiber iliro fabrikatorische 
Verarbeitung; don SchiuB bilden Mitteilungen iiber den 
Yerkauf der Erzotignisse, iiber Kalidiiiigung sowio wirt- 
sclmftlicho Betrachtungon. Das Buchlein, dom eino topo- 
graphische Karto siimtliclier in Forderung stehonder Kali- 
salzwerke Norddeutscltlands und Profile verschiedener Woiko 
beigegoben sind, kann jedein, dor einen tJborblick ubi r dio Art 
der Kalivorkommon und dio Kaliindustrie Norddeutschlands 
gewinnen will, zum Studium enipfohlen werden.

H ilfsbuch fiir den M aschinenbau. Fiir Maschinen- 
techniker, sowio fur don Untorricht an teclniischen 
Lehransialten. Yon Fr. F r oy t ag ,  Professor, Lohror 
an den technischcn Staatslehranstalten in Chomnitz. 
Zweite, vormohrto uud Yorbessorto Auflage. Mit 
1004 Textfiguren und 8 Taft-In. Berlin, 1906. Yer- 
lag Yon Julius Springer. Preis 10 JL.

Diese zweito Auflago des Werkos hat nicht nur in 
allen Toilen eino sorgfaltigo Durch- und Uinnrbeitung er- 
fahren, sondern ist auch durch eino Anzahl wichtiger 
neuer Kapitel und Abschnitto erweitert worden.

Neu hinzugekommen ist ein Abschnitt iiber „Mechanik", 
in dem die Bewegungslehre, sowie Statik und Dynamik 
starrer Kórper eingehend behandolt sind, walirend die 
Mechanik fliissiger und gasfórmiger KOrp.er, wio bisher, 
den bezuglichon Kapitelu unter „Kraftmaschinen" voran- 
gesetzt ist; ferner nou ist eine umfangreiche Abhandlung 
iiber „Elektrotechnik".

Eine wesentliche Erweiterung haben u. a. erfahren die 
Kapitel iiber „Dampf- und Wasserturbinen" durch Auf- 
nahme der ueuoron Systome und der Abschnitt „Lokomo- 
bilen" durch Besprechung der moderneu Tandemlokomobilo 
mit doppelter Oberhitzung des Arboitsdampfes. Auch 
haben bei den Kapiteln uber „Dampfkessel" die neuen 
Wtirzburger Nnrmen 1905 Aufnalmio gefundeu.

Somit bietet dioso zweito Auflago des Werkes noch 
mehr ais die erste ein willkommenes Hilfsbuch fiir Sclmlo 
und Praxis. K.-V.

iiber W asserkraft- u n d  'W asserversorgungsanlagen. 
Vou Ford. Schlotthauer, Ingenieur (Oldonbourgs Techn. 
Handbibl., Bd. 7). Munchon und Berlin, 1906. 
R. Oldenbourg, Yerlagsbuchhandlung. Preis geb. 7 JL.

Das vorliegonde Buch wiirdigt dio Wasserkraftanlagen 
nach manchorloi Gesichtspnukten, z. B. Wasserbewegung, 
-geschwindigkeit, Gefallo, Welnanlagen, Kanale, Rohr- 
leitungen, bringt Ausfilhrlieheś uber Wassemrsorgungs- 
anlagen, iibor Wassorbeschalfung, Quollenfassung, Brunnen, 
Behaltor, Leitung|ii, Rohrnetzo. In rerslandlichen, kurzeń 
Abrisson bringt es das Notwendigste dor Theorio, eino 
Menge aus dor Praxis gesammelter wertyoller Erfahrungen, 
eine Reihe durchgefiilirler Rechnungsbeispiele, untorstiitzt 
durch einen Tabellonanhang.

Leider werden Wassorkruftmaschinen, die docli in das 
Kapilel der Wasserkraftanlagen golioren, nicht genugend 
gewiirdigt, jedoch kann das wertvolle Buch ais Wegweiser 
und Borator unbedenklich allen denen empfohlon werden, 
dio mit den erwahnten Anlagen, soi es ais Erbauer oder 
ais Auftraggeber, zu tnn haben. K.-Y.

Das Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Ju li 1899. 
Ifandausgabo mit Anmorkungen nobst den Ausfuhrungs- 
Yerordnungen dor ReichsbehSrden und dor PreuBischen 
Landeszentralbehorćen sowie einerUbersicht iiber die zu- 
standigonLandesbehordon. VonDr.jur. RichardFreund, 
Yorsitzendem der Landesversieherungsanstalt Berlin. 
Dritte, verm< lirte und verbosserte Auflago. Borlin 1906. 
J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung. Preis geb. 5 J L

Dieses im Buchhandel unlangst in dritter Auflage er- 
schienene Handbuch ist, wie der Verfassor in dor Vorbo- 
merkutig hierzu selbst botont, <ine durch zahlreiche Ab- 
ilndorungcn von Ausfiihrungsbestimmungen zum Invaliden- 
Yorsicherungsgesotz, insbesondere durch die neue „Anleitung" 
des Ri-iclisYersicherungsamts vom 6. Dezember 1905, betr. 
den Kreis der nach dem Gesofz yorsichorten Personen, 
notwendig gcwordonon Umarbeitung der ihren Zweck iu 
Yielen Punklen nicht mehr erfullenden zweiten Auflage 
aus dem Jahre 1900.

In der Einleitung bringt der Yerfasser einen kurzeń 
llborblick iiber das eigentliche Wosen und den Inlialt 
dieser Art Versicherung, folgendo Ilauptgesichtspunkto da- 
bei zu Grundo legend; 1. welcho Personen versichort wer
den mussen und welche sich freiwillig yersichorn kflnnen;
2. wo dio Yersicherung zu erfolgen hat; 3. in weicher 
Weiso sie bzw. die Beitragsleistung erfolgt; 4. welche 
Ansprucho dem Versicherten aus der Versichernng er
wachsen; 5. iu weicher Weise die Anspriiche geltend ge- 
macht werden.

Der im nachsten Hauptabschnitte folgenden paragraphen- 
weisen Mitteilung des Gesetzestextes selbst sind kommen- 
tarartige Anmerkungen beigefiigt, die durch ihre Erlaute- 
rungen desTextes unter Bezugnahmo auf die Entscheidungen 
des Reichsversicherungsamts nebst haufigem Hinweis auf 
die zu dem Gesetzo ergangonon Bekantniachungen, Anwei- 
sungen, Yerordnungen und die neue „Anloitung" des 
Reichsversicheruiigsamts zum bessoren Verstandnis des Ge- 
setzes wesentlicli beitragen.

Dieser Zweck des Handbuches, ais Hilfsmittel fiir die 
praktischo Handhabung des Gesefzes zu dienen, wird aber
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•noch ganz besonders dadurch gefordert, daB der Yerfasser 
es niclit bei einem bloBen Hinweis auf jeue Ansfuhrungs- 
bestimmungen und dio mehrfach genannte Anleitung hat 
bewenden lassen, sondern dieses Materiał anlagenweise zum 
Abdruck gebracht hat. Das Buch zeichnet sich demnach 
■durch eine moglichst umfassende, einheitliche Zusammen- 
stellung des gosamten einschlagigen Materials aus, ohne 
daboi an Ubersichtlichkeit einzubflBen. Mit Hilfe des 
sehr ausfiihrlichen alphabetischen Sachregisters wird selbst 
der Laie ohne ein vorausgehendes griindlicheres Studium 
■des Buches sich loicht aus ilim Yernelimen und iiber dio 
ihn gerade interessironden Pragon unterrichten kSnnen.

Die Anerkennung, die die erste Auflage dieses Buches 
seitens der beteiligten Kreise gefunden hat, beweist am 
besten der Umstand, daB nach ihrem Erscheinen im Sep
tember 1899 schon im April 1900 eino Neuauflage folgen 
konnte. Sowohl damals wie auch jetzt hat os der Yer- 
fasser sich zur Aufgabo gemacht, ein mit der Zeit nnd 
4em, was sie Neues gebracht hat, Scliritt haltendes Hilfs- 
buch zur Verfiigung '/.u stellen. MSchte . sein Bestreben 
recht verstanden und durch eine reiche Yerbroitung dieser 
neueston Auflage nach MOglichkoit unterstfitzt werdon.

Bgm,

Zur Besprechung eingogangene Biicher:

fDie Redaktion behaltsicli eine eingehendeBesprechunggeeigneter 
Werke vor.)

Yon Buschman,  J  Ot t okar  F r h r . : Das Salz, desseu 
Vorkommen und Yerwertung in samtlichen Staaten der 
Erde. II. Band: Asien, Afrika, Arnerika und Au- 
strali.en mit Oceanien. Herausgegeben mit Unterstfltziing 
der Kaiserlichon Akademie der Wissenschaften in Wien 
aus der Treitl-Stiftnng. Leipzig. 1906. Wilhelm 

• Engelmann. Brosch. 18 J t ,  geb. 22 J t .
ro ń  Halle,  E . : Die Weltwirtscliaft. Ein Jahr- nnd

Lesebuch. I. Jahrgang 1906. II. Teil: Deutschland. 
Leipzig, 1906. B. 6. Teubner. 4 Jt.

Programm der k. k. Mont an i s t i s cheu  Hochschul e  
in Leoben fiir das Studienjahr 1906 — 1907. Leoben, 
1906. Verlag der K. K. Montanistischen Hochschule.

S t a u b ’s Komment a r  zum Gesetz,  bet reffend die 
Ge s e l l s cha f t en  mi t  bes chrank t e r  Haftung.  Zweite 
Auflage, bearbeitet unter Benutzung des handschriftlichen 
Nachlasses. Berlin, 1906. J. Guttenfcig, Verlagsbuch- 
handlung, G. m. b. H.

£>taub’s Komment ar  zum Hande l sgese t zbuch .  
Achte Auflage. bearbeitet unter Benutzung des hand
schriftlichen Nachlafses von H e i n r i c h  Konige ,  
Dr .  J o s e f  S t r auz  und Alber t  Pinner .  Erster 
Band. Buch 1 : Handelsstand. Buch 2 : Handelsge- 
sellschaften und stille Gesellschaft. Berlin, 1906. 
J . Guttentag, Yerlagsbuchhandlung, G. m. b. H.

■Steinbr inck,  Ot to:  Gesetz, betreffend die Abiinderung 
des Siebenten Titels im Allgemeinen Berggesetze fiir 
die PreuBischen Staaten vom 24. Juni 1865, vom 19. 
Juni 1906 (von den Knappschaftsvereinen) nebst Kom
mentar. Herlin, 1906. J. Guttentag,- Yerlagsbuch- 
handlung G. m. b. H.

Westhoff ,  Wi lhelm u. Schl i i ter ,  Wi l he l m:  Allge- 
meines Berggesetz fflr die PreuBischen Staaten vom

24. Juni 1865 nebst den preuBischen Berggesetznovellen. 
Mit Einloitung, Erlauterungen und Sacliregister. Berlin,
1906. J. Guttentag, Yerlagsbuchbainllung, G. m. b. H.

Zeltschrlftenscliau.
(Eine Erklarung der hierunter yorkommenden Abkiirzungen 
von Zeitschriften-Titeln ist, nebst Angabe des Erscheimings- 
ortes, Namens des Herausgebers usw., in Nr. 1 des 

lfd. Jgs. dieser Ztschr. auf S. 30 abgedruckt.)

B ergbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.).
S c h a c li t a b t e u f  e n m i t t e l s  d e s  G e f r i e r- 

v e r  f a li r e n s i n B r z e s z c z e .  Vou Drobniak. (Ports.) 
Ost. Z. 21. Juli. S. 378/80. 2 Taf. Anstelle des sonst 
iibliclien Tiibbingausbauos wurde Zementmauerung an- 
gewendet. (SchluB f.)

D io  e l e k t  r i s c h a n g e t r i e b e n e n  K u r b e l -  
s t o B b o li r m a s c h i n e n , S y s t e m  S i e m e n s  u. 
H a l s k e  u n d  S i e m e u s - S c h u c k e r t w e r k e  i m 
K a i s e r  F r a n z J o s e f  I-H i l f s s t o l l e n  i n B r o t h. 
Yon Ksanda. Ost. Z. 21. Juli. S. 373/8. 1 Taf.
8 Textabb. Darlegung der Erfahrungen iiber ZweckmfiBig- 
keit, Leistungsfiihigkeit, Ilandliabung und Ókonomie der 
olektrischen Gesteinsbohrmaschinen. (Forts. f.).

D e r  s y s t .  e m a t i s c h e  G r u b e n a u s b a u  d e r  
Z o c h o R h o i n p r e u B e n . S c h a c h t I/II. (Forts.) 
Bergb. 19. Juli. S. 7/10. Abb. Die Koustruktion und Be- 
schafFenheit der wiederabgeworfenen Stempel und der noch 
lieute im Gebrauch stelienden Stempel (SchluB f.).

Th o m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  of  c o l l i e -  
r i e s .  Von Futers. (Forts,). Coli. G. 20 Juli, S. 113.
4 Testfig. Details aus der Konstruktion der Schuttelsiebe. 
(Forts. f.).

L a  p r ep  a r  a t i o n me c a n  i q u e d e s  cli a r - 
b o n s ; n o u v e a u p ro  ce 'de d e t r a n s m i s s i o n  
f o r c e  p a r  c o u r a n t s  h y d r a u l r c j u e s  a l t e r -  
n a t i f s .  Yon Henry. Compt. Mens. St. Et. Juni.
S. 164/71. Angaben iiber das neuo Atifbereitungs- und 
Waschverfahren von Henry.

R a n s o m c o a l - s t o r a g e  p l a n t .  Min. & Miner. 
Juli. S. 537/9. 3 Abb. Beschreibung einer Einrichtung
zum Lagern und mechanischen Wiederaufladen you ]/2 Million 
Tonnen Kohlen.

Masohinen-, Dam pfkesselw eaen, E lektrotechnik .
L i ą u i d  f u e l  f or  s t e a m - r a i s i n g .  Engg.

20. Juli. S 69/73. 17 Abb. Es wird iiber Ver-
dampfuugsYersuche mit Petroleum berichtet, die Ver- 
suchseinrichtungen und -ergebnisse werden eingehend 
beschrieben, die gewonnenen Erfahrungen in 22 Leitsatzen 
festgelegt.

A n l a g o  G r o mo - N e m bro.  Di e  e r s t e  K r a f t -  
u b e r t r a g u n g i n E u r o p a  mi t  40 00 0  Y o 11.
(SchluB.) El. Anz. 15. Juli. S. 705/7. 6 Abb. Be
schreibung der Transformatorenstation von 1000 KW, 
38 000/500 Volt in Nembro.

D ie h y d r o e l e k t r i s c h e n  K r  a f t z e n  t r a l e  n
O b e r i  t a l i e  ns.  Yon Budan. E. T. Z. 15. Juli.
S. 581/7. 11 Abb. Beschreibung einer Anzalil Wasser-
kraftzentralen und Hinweis auf die Notwendigkeit. alle 
Wasserkrafte auszunutzen, um ,.Kohle zu sparen."

tJber eine Y o r t e i l h a f t e  Art  der Scha l t t a f e l .  
auśf i ihrung.  Yon Kubler, E. B. u. B. 14. Juli
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S., 376/7. 2 Abb. Beschreibung einer Ausfuhrungsform
von Schaltanlagen, bei denen die „Apparate usw. auf der 
einen, die — Apparate auf der anderen Seite der Tafel an- 
geordnet sind.

Les machines  d’ ext ract ion e' lectr iques et 
l eurs  r esul t a t s .  Von Hubert. De 1’e 'lec tric ite  
appl iquee a l ’extract ion.  Yon Creplet. Compt. Mens. 
St. Et. Juni. S. 142/63. Wiedergabe zweier Yortrage 
uber elektrische Fordermaschinen. Betriebsresultate.

I / e t a t  actuel  des moteurs  a gaz. Yon Hubert. 
Compt. Mens. St. Et. Juni. S. 131/41. Ubersieht uber 
don gegenwartigen Stand der Gasmotorenfrage.

H iittenwesen, Chemisohe Technologie, Chemie 
Physik.

I r on  and steel  manufacture in India.  Ir. Age.
12. Juli. S. 69/73. 5 Testfig. Projekt der neugegriindeten 
Tata Iron & Steel Company, ein groiSes Eisen- und Stahl- 
werk mit einer Jahresproduktion yon 120 000 t llohoisen 
und 85 000 t Stahl unwoit Kalkutta zu errichten. Ver- 
kokungsfiihige Kohle yon befriedigender Beschaffenhoit soli 
aus einem in der Naho zu begrundenden Bergwerk ge- 
fórdet werden.

Die Gewinuung von Ei sen und  Stahl  auf  
olokt r i schom Wege und dereń Au s s i c h t e n  fur dio 
Zukunft .  Yon Hiorth. B. n. H. Rundsch. 20. Juli. 
S. 271/6. 5 Abb. Wiedergabe eines im Polytechnischen
Yerein zu Christiania gehaltenen Vortrages.

Vergleichendo Un t e r s uchungen  von rheini sc l i -  
wes t f a l s chem GieGeroi-  und I lochofenkoks.  
Vou Wust u. Ott. St. u. E. 15. Juli. S. 84.1/4. Aus- 
gehend yon der Tatsache, daG der GieGereikoks im Preise 
viel hoher steht ais der Ilochofenkoks haben die Yerfasser 
der Abhandlung eine groGe Auzahl Proben beider Sorten 
nntersucht und festgestellt, daG bezflglich des Asche-, 
Schwefel-, Phosphor- und Kohlenstoffgehaltes sowie des 
Breunweftes beide Sorten vollig gleichwertig sind, nur sei 
der GieGereikoks bezuglich der Angreifbarkeit durch 
Kohlensaure, der Festigkeit und Porositiit uuerheblich 
uberlegen.

Dio Exp l os i o n s u r s ach e n  yon Acetylen.  Von 
Caro. Yer. Bof. Gow. Juni. S. 245/92. (Ports. und 
SchluG ) III. Ober die Entzundung explosiven Acetylens.

Die For t s ch r i t t e  auf  dem Gebiete des Holz-  
schutzes  und ihro wissensc-haf t l i  che Begrf indung.  
Yon Wolman. B. u. H. Rundsch. 20. Juli. S. 277/8.

V olksw irtschaft und Statistik.
Coalmines i ns pek t i on  repor t s  for 1 9 0 5 .  

S.outhern Di s t r i c t .  Coli. G. 20. Juli. S. 111/2. 
Belegschaft, Fórderung, Unfalle, allgemeiue Bemerkungen 
tiber Betriebsverhaltnisso.

P r o d u k t i o n  der Bergwerk e, Sa l i nen  und 
Hi i t t en des PreuBischen Staa t es  im J a h r e  1905.  
Z. f. B. H. S. 1. stat. Lfg. S. 2/28.

S t a t i s t i s che . Mi t t e i l ungen iiber die beim Berg- 
bau PreuGens  im J ah r e  1 905 gezahl t en Arbei t s-

Iohne und e rz i e l t en  Arbe-i tsleis tungen.  Z. f. B.
H. S. 1. stat. Lfg. S. 29/46.

Yerungl t i ckungen mi t  todl i chem Ausgange-  
beim Bergwerksbe t r i ebe  PreuGens  wahrend des 
J a h r e s  1 905.  Z. f. B. H. S. 1. stat. Lfg. S. 47/61.

Ungl.ucksfa.tle durch Sc l i l agwet t e r  und Kohlen-  
s t aub auf  den St e i nkohl enbergwerken  PreuGens  
im J a h r e  190 5. Z. f. B. H. S. 1. stat. Lfg. S. 62/70.

Lessons from tlie i ndus t r i a l  census .  Ir. Age.
12. Juli. S. 91/2. Yorlaufiges Ergebnis des letzten 
Census dor Vereinigten Staaten. Der Wert dor Produktion 
ist danach in 1905 gegen 1900 von 6 807 .Mili. DolL 
auf 8 980 Mili. Doli. und das industriello Anlagekapital 
von 5166 Mili. Doli. auf 7 375 Mili. Doli. gestiegen.

V  erkehr sw esen.
Neuere  Hebezeuge.  Von Hanffstengel. (Forts.) 

Dingl. P. J. 14. Juli. S. 433/7. 5 Abb. Beschreibung 
dos Turmdrehkranes fiir 40 t Betriebslast im AuGenhafen 
zu Emden und des Riesendrehkranes fur 50 t Betriebslast 
in Santa Cruz de la Palma. (Forts. f.)

Neuorungen im Bau von T r a n s p o r t a n l a g e n  in- 
Deu t sch l and .  Yon Hanffstengel. (Forts.) Dingl. P. J.
21. Juli. S. 449/52. 6 Abb. Wagenkippąr. (Forts. f.)-

V erschiedenes.
The Col l iery Exhibi t i on .  (Forts.) Coli. G. 

20. Juli. S. 114/6. 9 Textfig.
Die b a y r i s c h e  J u b i l a u ms - La n d o s a u s s t e l l u n g -  

in Nu r n b e r g  1906. (YorlaufigerBericht.)E. T. Z. 12. Juli.
S. 650/1. 1 Abb.

Personalieii.
Mit Wahrnehmung der Geschafte des Direktors der 

Kgl. Bernsteinwerke in KOnigsberg i. Pr. ist an 
Stelle des auf seinen Antrag davon wieder entbundenen 
Oberbergrats J ae s ch k e  der Oberbergrat Mat t h i aG,  
technisches Mitglied des Oberbergamts zu Halle (Saale),. 
yom 15. August ab betraut worden.

DerBergassessor Bóhme,  bisher im Bergrevier Goslar, 
ist der Berginspektion am Deister ais technischer Hilfs- 
arbeiter iiberwiesen worden.

Aus dem Staatsdienste ist beurlaubt worden der Berg
assessor von und zu Loewens t e in  (Bez. Dortmund) 
zur Fortsetzung seiner Bescbiiftigung beim Verein fur- 
die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund auf ein weiteres Jahr, sowie der Bergassessor 
Koch (Bez. Breslau) zur Begutachtung eines Erzyorkommens 
nach Schweden auf 3 Monate.

Dem Bergassessor Beckerhoff ,  bisher bei dem Salz- 
amto in Durrenberg, ist zum Eintritt in den Dienst der 
Aktiengesellschaft Fried. Krupp in Essen die nach- 
gesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste erteilt worden.

An Stelle des yerstorbenen Professors Ledebur  ist 
der technische Direktor des Annener GuGstahlwerkes, 
Johannes  Gali i ,  zum Professor an der Bergakademie 
Freiberg i. S. ernannt worden.

Das Yerzeichnis derin dieser Nummer enthaltenen groGeren Anzeigen befindet sich, gnippenweise geordnetr 
au f den Seiten 44 und 45 des Anzeigenteiles.
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Tafel 14.


