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Dio clektrlsćh bctricbenc IlaiiptschacJitfordemnsctiliic der Compagnie des Mines de HouHle
dc Ligii y-les-Aire.

Von Ingenieur Damm,  Frankfurt a. M.

Im vergangenen Jahre kam die Grubenanlage II 
der Compagnie des Mines de Houille de Ligny-les-Aire 
in regelmafiigen Betrieb. Die zugehorige Hauptschacht- 
fordermaschine, von der Elektrizitats-Aktiengesellschaft, 
vonn. Lahmeyer & Co. in Frankfurt erbaut, ist schon 
im Jahre 1904 auf der Nordfranzosischen Regionalaus- 
stellung in Arras bei Lille leerlaufęnd gezeigt und 
in ihrem allgemeinen Aufbau bereits auf S. 74, 
Jahrgang 1905 dieser Zeitschrift kurz beschrieben 
worden.

Wie den Lesern dieser Zeitschrift erinuerlich sein 
durfte, unterscheidet sie sich von den bisherigen Aus- 
fuliningen in der Hauptsache dadurch, daG die gesamte 
elektrische Forderanlage, nach dem Urbild der Koepe- 
maschine, unm ittelbar uber der Schachtoffnung an
geordnet ist. Nacbdem die Forderanlage nunmehr 
langere Zeit in Betrieb gestanden hat, sollen eine 
nahere Beschreibung von ihr und die Mitteilung einiger 
Betriebsergebnisse folgen.

Die nachstehende Zusammenstellung gibt zunachst 
Auskunft uber die Leistiuigsfahigkeit und die einzelnen

Belastungen der Anlage, nach denen sie bemessen 
wurde.

Stundenleistung: 105 t  Fordergut aus 400 m Teufe. 
Teufen: zunachst 270 m, spiiter 400 ni; Zwischen- 
sohle: 209 m.
N utzlast: 2200 kg Kohle, 2700 kg Berge.
GroBte FSrdergeschwindigkeit: 9,4 m (siehe Diagranun, 

Figi 17).
105 000

Stundenzuge: -]fO* 
2 200 *

Forderzeit eines Z uges=

48.

3 600 
48

75 Sekunden.

P a u s e : ......................................... 17 „
Reine F a h r z e i t : ........................58 „
Gewiclit eines leeren Fordergerippes fur 4 W agen: 3200 kg
Gewicht von 4 leeren W a g e n : .......................  1040 „
N u t z l a s t : ................................................................  2200 „
Seilbelastung im Schaclittiefsten: . . . .  6440 kg, 
bei Bergeforderung bis zu 6940 kg.
Seildurchmesser (d) bei 400 m Teufe ~  38 mm.
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Gewicht. von 1 m Seil fflr 400 ni Teufe =  rd. 
4,5 kg.
Drahtstarko (S) — 3 mm fiir 400 und 270 m Teufe. 
Unfcerseil: Stahlflacliseil von 4,5 kg Gewicht fiir 1 m. 
Durchmesser der Koepescheibe: D = 4 0 0 0  mm.

„ Leitscheibe: D '= 4 0 0 0  mm.

=  105.i ri mm 
Verhiiltnisse zur Beurteilung der ^

Biegungspannungen in den =  ~
Seildriihten.

f  n  a  n i  w  i

1330.ó 3
TJmschlingungswinkel dor Treibscheibe: « = 2 2 0 °

„ „ Leitsclieibe: « 1=  4 5 °
Soilkonstruktion fiir 270 m Teufe:

Kreuzschlag, eino zentrale Hanfseele, G Litzen zu je
12 Drahten. d = 3 6  mm, <?=3 mm.
Anzahl der Driilite: 72.
Stahlquerschnitt: 5,089 qcm.
Zugfestigkeit: 15 000 kg/qcm.
Bruchbelastung: 75 000 kg.
Seilbelastung im Schachttiefsten: . . . 6 940 kg
Gewicht von 287,5 m S e il: . . . .  1 240 „
Seilbelastung an der Treibscheibe: . . 8 1 8 0  „

B ni cli sich erb e it: ^ co = 9 f  a c ho lou
Heine Zugbeanspruchung: 1 6 0 0  kg/qcm.

U nterseil:
Flachseil aus Stahl von 90 mm Breite und 18 mm
Dicke.
Gewicht von 1 m : 4,3 kg.

F  6 r  d o r  t  u r m.
Der Einbau der ganzen Maschine m it den Steuer- 

apparaten in dem eisernen Schachtturm erfolgte, 
um an Baum uud Fundamenten zu sparen. Diese 
Anordnung bringt auBerdem folgende Yorteile m it sich. 
Der Seilumschlingungswinkel wird um 45° groOer 
ais bei der gewohnlichen Anordnung der Koepescheibe. 
Dies erhoht die Sicherheit gegen Seilrutschen und er- 
moglicht ein flotteres Fordern und sichereres Man5vrieren. 
Der Teufenzeiger wird von der Leitscheibe aus angetrieben 
und ist vom Butschen des Seiles unabhiingig. Die 
Massen des ganzen Systems werden geringer. Das 
Seil ist nur zweimal gekrummt.

Der Turm , in dem die Treibscheibe m it den beiden 
Fordermotoren, die Leitscheibe, ferner samtliche Steuer- 
einrichtungen untergehracht sind (vergl. Fig. 1 und 
2), besteht der Hauptsache nach aus 4 Stutzen, die 
symmetrisch iiber dem Schachtmundloch angeordnet, 
unter den Hauptlagern der Maschine, durch einen 
Querbalken verbunden, zusammenlaufen. Die eigentliche 
Maschinenstube wird von vier leichten Stutzen getragen, 
die sich in etwa %  Bockhohe auf die Hauptstutzen 
aufsetzen. An dieser Stelle sind die Stutzen durch

einen Rahmen vereinigt, an den die Auslauffuhrungen 
angehiingt sind, und der die StoBfedern trag t.. In der 
Turm stube ist ein Laufkran von 10 000 kg Tragkraft 
untergebracht, der iiber eine seitliche Ausladung laufend 
alle Teile frei hochzieht. Bis auf den Ausbau fur den 
Kran ist der Turm  in der Ansicht nach F ig . 1 voll- 
kommen symmetrisch. In der Ansicht nach Fig. 2 
haben die Hauptstutzen eine ungleiche Neigung 
gegen die W agrechte, da die Treibscheibe um den

Fig. 1.
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Scheibenradius ( r = 2 m ) ,  yerm indert um den halben 
Trumabstand, aus dem Scliachtmittel gertickt ist. 
Fig. 2 zeigt ferner den Ausbau, in dem die Brems- 
einrichtung und die gesamte Steuerung untergebracht 
sind, sowie die W endeltreppe. Das Steuerhauschen setzt 
sieli nach unten bis auf die zweite Plattform  fort. In 
dem unteren Raume stehen die verschiedenen elektrischen 
Apparate und Widerstiinde. Dio W ahl der Hohe fur 
die zweite Plattform  war durch die Anordnung der

Fig. 2.

Leitscheibe bedingt. Die Lager der Leitscheibe sind 
dicht an den Knotenblechen der Diagonalverstrebung 
eingebaut. Diese Yerstrebung setzt daher auch etwas 
uber den Lagern an, damit fur diese Raum frei bleibt.

Die Hauptstiitzon enden in breiten GuBplatten, die 
unm ittelbar auf dera Backsteinmauerwerk des Funda- 
mentes aufliegen und durch je 4 Fundamentanker mit 
dem Mauerwerk yerbunden sind. Das Fundam ent ist 
so bestimmt, daG bei einem W inddruck von 250 kg 
auf 1 qm die Standfestigkeit noch dreifach ist.

Der Turm  hat eine Gesamthohe von 27,36 m und 
wiegt m it Kran, einschlieGlich aller zur F5rdermaschino 
gehorigen Teile, 135 000 kg. A uf die Bauart des 
Tiirmes war die Durchbildung der Maschine von groGera 
EinfluG. Es handelte sich um eine Entscheidung daruber, 
ob eine zweilagerige oder vierlagerige Ausfiihrung 
der Fordermaschine zweckmiiGiger sei. Man ent- 
schied sich fur die erstere Art, da die Ausrichtung 
von 4 gleichtragenden Lagern schon auf festem 
Fundament schwer ist und auf dem elastischen Boden 
der Turmstube unmoglich gewesen wiire. Dio Achsen 
der Maschine miissen so stark bemessen sein, daG der

Fig. 3.
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StoB des reiBenden Seiles keine dauernden Yerbiegungen 
heiTomift. Aus diesem Grunde wird namentlich die 
Hauptachse sehr stark, sodaB man von AuBenlagern 
absehen, dio Motoren also fliegend anordnen konnte. 
Die Achse ist ihrer ganzen Lange nach m it einer

Bohrung versehen, um das M ateriał im  Innern unter- 
suchen zu konnen.

Die ZerreiBversuche ergaben folgendes: 
Zugfestigkeit . . . 47,8 kg/qmm, 
D ehn u n g ....................... 2 4 1/2 pCt.
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' Fig

Hauptseil, wahrend die andere Rille das neu aufzulegende 
Seil aufnehmen soli. Die Bremsringe bestehen nicht, 
wie sonst ublich, aus U-Eisen, sondern aus ungleich- 
schenkligem W inkeleisen. Diese Konstruktion gewahrt 
den Yorteil, die Bremsklotze rasch auswechseln zu 
konnen. Die Armpaare sind unter sich durch eine 
leichte Querverstrebung verbunden. Dieser Zusammenbau 
wiederholt sich bei der Leitscheibe. Der Kranz der 
Leitscheibe besteht aus einem durch Bordbleche ver- 
starkten U-Eisen. Der Aufbau der beiden Gleichstrom-

motoren ist deutlich aus den beiden Schnittzeichnungen 
(Fig. 4 u. 6) zu erkennen. Die umlaufenden Anker sind 
aus schmiedeeisernen Blechen zusaminengesetzt, die durch 
kriiftige, m it der Achse verkeilte und verschrumpfto 
gufieiserne Naben getragen werden. Die W icklung ist 
ais Trommelwicklung ausgefuhrt und besteht aus Flach- 
kupferstaben, die in Nuten am Umfang der Anker liegen. 
Bandagen aus Bandeisen schutzen gegen Herausfallen 
der Stabe. Die Kollektoren sind starr m it der Nabe 
yerbunden und aus Kupferlamellen zusaminengesetzt,

Die Bruchsicherheit . der Hauptaclise war beim 
Reifien des Seiles 5fach, der Nebenachse: 3fach.

Durch den seitlichen Einbau der Leitscheibe ist der 
obere Gerustrahmen durcbschnitten. Die beiden Halfteri 
sind durch eine wagrechte, zwischen den beiden Wendel- 
treppen liegende Verstrebung gegenoinander versteift. 
In Fig. 3 is t der vollendeto Schachtturm dargestellt.

F ó r d e n n a s c h in e ,  Z e n t r a le ,  U m fo rm e r .
Die Fig. 4, 5 u. 6 zeigen den Einbau der Maschine 

in dem Turni. Die Abbildungen durften so klar sein, 
daR nur noch das Wesentliche hervorgehoben zu wordon 
braucht.

Dio Troibscheibe (D =  4 m) ist m it 2 Seillaufrillen 
yersehen. Die in der Mitte liegende Rille trag t das
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die durch Glimmer voneinander isoliert sind. Zur Strom- 
zufiihrung sind Kohlenbiirsten verwendet. Die Biirsten- 
trager sind an den M agnetgestellen drelibar befestigt.

Die M agnetgestelle bestehen aus Gufieisen und tragen 
16 radialnach innen gerichtete Magnetpole aus StahlguB. 

Die -Abmessungen der Motoren wurden nach der

Fig.  7.

N im m t man einen W irkungsgrad der beiden Forder-
510

motoren von 0,9 an, so muBte die Zentrale ^ ^ = 5 7 0  PS

stoBweise leisten konnen. Die Zentrale kann aber 
hochstens 300 PS fiir die Fordermaschine hergeben, 
sodaB ein Schwungradumformer zwischen Zentrale 
und Fordermaschine eingeschaltet werden muBte, der 
die hohen Anfahrleistungen abzugebęn und eine gleich- 
maBige Belastung herbeizufuhren hat.

W ahrend der Beharrung in 41 Sek. bleibt des 
yollkommenen Seilausgleiches wegen das Drehmoment 
konstant, wahrend die. Seilgeschwindigkeit von 9,4 m 
auf 6,6 m  fallt, entsprechend der m it sinkender Touren
zahl erfolgenden Entladung des Schwungrades. Der

Fig.

Leistungschaulinie (Fig. 7) bestimmt, wonach zur Be- 
schleunigung der Fordermaschinenmassen und der Nutz
last ein Drehmoment entsprechend 510 PS 12 Sek. 
lang notig ist.



15. September 1906. 1207 - Nr. 37.

Auslauf in 5 Sek. erfolgt ohne Łeistungszufuhr durcli 
die Energieabgabe der Fordermascliinemnassen. Die 
Tourenzahl der Fórdem otoren ist bei 4 m Treibscheiben- 
durchmesser 45 in der Minutę.

Die Zentrale der Grube besteht aus 2 Einzylinder- 
Dampfmaschinen von 1300 mm Hub, 650 mm Zylinder- 
durchmesser und 6 -Atm Admissionsdruck. Die 
beiden Mąschinen waren urspriinglich dazu bestimmt', 
2 Fentilatoren, System Guibal, eine Aufbereitung und 
eine Kettenforderuńg durch Transmission anzutreiben. 
Der Ausfuhrung der Transmission stellten sich durch 
die groBen Entfernungen SchWierigkeiten in den W eg. 
Man entschlofi sich daher, die ganze Anlage elektrisch 
anzutreiben und die beiden einmal vorhandenen Dampf- 
maschinen 'ais Betriebsmasęhinen zu verwenden.

An die schon ziemlich alten Mąschinen sollton also 
angeschlossen werden:-

2 Ventilatoren,
1 W asserhaltung unter Tage,
1 Fordermaschine,
1 Ketten forderung,'
1 Aufbereitung,
1 Haspel an der Halde,
die gesamte Beleuchtung,
yęrschiedene kleine elektrische Antriebe.

Ais Strom art wurde Gleichstrom von 500 Volt 
Spannung gewahlt, da eino kleine Gleichstromlicht- 
anlage schon vrorhanden war und grofie Entfernungen, 
die eine Verwendung von hochgespannten W echsel- 
stromen gerechtfertigt.hatten, nicht in Betracht kamen. 
Die Mąschinen laufen m it Seilscheibenschwiiugradern 
von 5 m. Durchmesser und machen 70 TÓureń in der 
Minutę. Die beiden Generatoren werden durch 10 Seile 
voń 50 mm Durchmesser, die iiber Seilscheiben (D =  
1500 mm) m it 250 Umdrehungen in der Minutę ge- 
leitet werden, angetrieben; Jede Dynamomaschine 
leistet 250 KW .

Aufier den eigentlichen Betriebsmaschinen stelit in 
der Zentrale noch ein Luftkompressor zum Fernantrieb 
mehrerer Luftliaspel und der Gesteinsbohrmaschinen 
unter Tage. Der Umformer der Fordermaschine steht 
zwischen den beiden Betriebsdampfmaschinen vor der 
Verteilungschalttafel. In  Fig. 8 ist das Schaltungschema 
der Anlage wiedergegeben, das von der Leonardschen An
ordnung wesentlich abweiclit. Die Schaltung ist nach 
einem P aten t der Felten & Guilleaume-Lahmeyer-Werke 
ausgefiihrt. Der Strom geht zunachst uber die Zusatz- 
maschine ZM zu dem Motor PM  des Umformers und kehrt 
von dort aus zu den Sammelschienen zuruck. Die Anlafi- 
maschine AM ist m it PM hintereinander geschaltet; 
an die Klemmen dieser Mąschinen sind die F6rder- 
motoren FM  hintereinander angeschlossen. Normal ist 
die AnlaRmaschine AM vollerregt, und zwar entgegen- 
gesetztPM , sodaB an den Klemmen der Fordermotoren 
die Spannung N uli herrscht. Die Maschine PM bleibt

dauernd vollerregt, wahrend beim Anfahren der FOrder- 
motoren nur die AnlaCmaschine derart reguliert 
wird, dafi die Spannung an den Klemmen der 
Fordermotoren von Nuli auf die Spannung der Zentrale 
stei«t. Dementsprechend beginnt die Fordermaschine 
anzuheben, alsdann wird die Erregung von AM um - 
geschaltet und wieder bis zu ihrem vollen W erte ge- 
steigert, sodaB nunmehr die Spannung an den Klemmen

der Fordermotoren um das Doppelte der Saimnel- 
schienenspannung steigt. Die Fordermotoren haben 
jetzt ihren Yollauf erreicht. Beim Stillsetzen wiedeHiolt 
sich der eben geschilderte Vorgang umgekehrt. Das 
Anfahren dauert etwa 12 Sekunden, das Stplsetzen 
5 Sekunden. D iev eben erlauterten Schaltungen fiihrt 
der H auptsteuerapparat aus, der voir einem Handliebel 
in derselben Weise bedient wird, wie dies bei der 
Dampffórdermaschine geschieht. Umgesteuert wird die 
Fordermaschine durch einen Umschalter im H aupt- 
strom. Die groBte IJmfangsgeschwindi"keit des. 
Schwungrades ist 75 m in der Sekunde.

Das Rad lauft in gewobnliclien Ringschmierlagern, 
die durch eine in den Olsack eingebaute Kupfer- 
schlange mit flieBendem W asser gekulilt werden Es 
besitzt eine anormal groBe Bohrung, damit es 
uber die Kupplung der AnlaBmaschine geschoben 
werden kann. Um bei Defekten das A ggregat rasch 
stillsetzen zu konnen, ist eine- Bandbremse eingebaut, 
die das Rad in 7 Minuten stillsetzen kann und so
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P a u s e 17Om

Stark bemesson ist, daB sie bei Lagerschalenunter- 
suchungen das Rad zu tragen yermag.

Der Auslauf des 12 000 kg schweren rotierenden 
Teiles dauert :7 i Stunden bei einem g d 2 von 
33 000 kgm 2. Die m it 75 m  am Durchmesser von 2,8 m

umlaufcnde Masse betragt ó~5t ! t 5Y =  425 Einheiton.<3,0 .",01
Das Rad is t aus StahlguB von 46 kg Festigkeit ge- 
fertigt, aus einem Stiick gegossen und allseitig be- 
arbeitet. Dam it es beim Fórdern seino zusatzliche 
Leistung abgibt, muB automatisch eine Tourenver- 
minderung herbeigefiihrt werden. Dies geschieht 
durch -die Zusatzmaschine ZM. Der Zentralstrom 
durchtlieGt eine Spule, bevror er an die Klemmen 
yon.ZM  kommt. Der Anker der Spule betiitigt den 
NebenschluBregulator von ZM unter Zuhilfenahme eines 
vom Umformer angetriebenen Schaltwerkes (Fig. 9). 
S teigt der Strom iiber die zulassige Hohe, so wird dio 
Zusatzmaschine so erregt, dafl sich ihre Anker- 
spannung von der Zentralspannung subtrahiert. PM 
erbalt also' eine niedrigere Spannung, laiift daher lang- 
samer und gib t dem Rad Gelegenheit, seine Energie 
abzugeben. Das Aufladen in der Forderpause ge- 
sta lte t sieli in umgekehrter Weise. Dio hochste 
Spannungsleistung dor Zusatzmaschine ist ±  15 pCt 
dor Zentralspannung. Der grijBte Tourenabfall ergibt 
sich hieraus zu 30 pCt., die Tourenzahl des Aggregates 
fiillt also von 500 auf 350 bei jedem Zuge. Durch 
diese Regulierung wird tatsiichlich die Leistung der

I g

Aorma/e Lai/fa/ir!

Yom Teufenzeiger, durchgezogen, sodaB die Angaben 
der Fig. 10 auf den W eg bezogen sind. Die Kurven 
der Fig. 11 u. 12 sind durch Uinzeichnen auf die Zeit 
bezogen. Die aus den Instrum enten herausgefuhrten 
Papierstreifen wurden an einem Seitenschenkel eines recht- 
eckigen Rahmens befestigt, der, in 2 Rollen aufgehiingt, 
von der Teufenzeigermutter verschoben wurde. 120 cm 
an dem Teufenzeiger entsprechen 270 m Teufe= 3 0  cm 
Rahmenweg. Zeit und Pause wurden am Karlikschen 
Tachograplien abgelesen. N ur fiir Fig. 11 und 12 wurde 
eine genauere Zeitbestimmung durch Punktaufnahmen 
am Teufenzeiger vorgenommen. A uf Fig. 11 wird bei 
Besprechung des Sicherheitsapparates noch naher eiu- 
gegangen. Wie aus dem Zeitgeschwindigkeitsdiagramm

(Fig. 13) hervorgeht, arbeitet die Maschine je tz t m it 
sehr groBen Pausen. Der Schacht h a t eben erst eine 
Toufe von 270 m erreicht und besitzt bei 209 m 
Teufe noch ein Fullort. Die Maschine nim m t im 
Schachttiefsten 2 volle W agen m it, halt bei der 
209 m -Sohle, nim m t dort wieder 2 W agen m it und 
zieht dann von 209 m zu Tage, wo durch zweimaliges 
Umsetzen eutladen wird. Dieser Yorgang ist aus der 
Fig. 13 deutlich zu ersehen. Die GroBe des Schwung- 
rades ist wesentlich von der GróBe der Pause abhangig. 
Es waro natur!ich widersinnig, das Rad fiir das vor- 
laufige Fordem von der 270 m - und 209 m - Sohle zu 
bauen. Der Leistungsregler wurde in diesem Falle so 
eingestellt, daB die Zentrale m it nicht mehr ais 90

Zentrale bei einigermaBen regelma(3igen Ladepausen 
konstant gehalten.

Fig. 9.
Aus dem Diagramm in Fig. 10 sind die eben be- 

schriebenen Yorg^ingo zu ersehen. Die Kurven sind 
unm ittelbar von den Angaben auf den Papierstreifen 
der registrierenden Instrum ente gepaust. Die Papier
streifen wurden yon der Maschine selbst, und zwar

Mor mak 3ei/fa/>rt
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K W belasto t wird; das Ead entladfc sich dcm nach bei 
jedem Lastzug yollkommen und hat genugend Zeit, sich 
mit der geringen Zentralenentnahme wieder aufzuladen. 
Die Tourenzahl des Umformers sinkt also yon 500 
auf 350 in der Minuto, dementsprechend gelit die

zeigen, anniihernd konstant, StdBe wurden vom Um- 
former aufgenommen. Der Zweck des Umformers 
ist also yollkommen erfullt. Zur Erreichung der gleich- 
mafiigen Zentralenbelastung trug wesentlicli eine hier 
zum ersten Małe erprobte Einrichtung bei, welche die 
Forderung in eine gewisse Abhangigkeit von der 
Schwungradladung bringt. Tn eine Signals&ule an 
der Hangebank (ygl. Fig. 14) ist eiu Volt- 
meter eingebaut, das an den Klemmen des Umformer- 
motors liegt und somit dessen Tourenzahl anzeigt. Der 
FOrderzug soli erst beginnen, wenn das Scliwungrad 
YOll aufgeladen ist, also bei der hOchsten Tourenzahl 
des Umformers. Der Anschlager ist angewiesen, das 
Signal z u rF a h rt erst dann weiter zu geben, wenn der

Spannung und damit auch die Tourenzahl der Fórder- 
maschine von 45 auf 3 7 ]/2 herunter. Die Seilge- 
schwindigkeit fiillt von 9,4 auf 6,6 m, wie aus den 
Kurven deutlicli zu erkennen ist.

Die Belastung der Zentrale war, wie dio Diagramme

Zeiger des Voltmeters die hochste Tourenzahl anzeigt. 
Es hat sich herausgestellt, daB der Anschlager in 
keiner Weise durch diese geringe Tatigkeit beengt ist; 
yor allem ist der Fordermaschinist wesentlicli entlastet.

Auf die ubrige Einrichtung der Signalsaule soli 
bei der Besprechung der Steuerung eingegangen werden.

Tagsiiber arbeiten die beiden Dampfmaschinen 
parallel auf die Sammelschienen, in der N acht soli 
eine Dampfmaschine den gesamten Betrieb ubernehmen. 
Die Fordermaschine wird des Nachts nur zum Holz- 
einhangen und zum Befahren des Schachtes benutzt 
und ist daher nur wenig belastet, und zwar etwa nach 
Fig. 12. Selbstverstandlich war man darauf bedacht, 
bei diesen geringen Belastungen auch die Leerlauf- _

Fig. 11-
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arbeit des Umformers zu yermindern. Die meisten 
Verluste yerursacht das Schwungrad durch seine ziemlich 
betrachtliche Lager- und die Luftreibung. Diese Ver-

luste yermindern sich ganz bedeutend m it der Abnahme 
der Tourenzahl. Fiir den Nachtbetrieb liifit man den 
Umformer m it 350 Touren laufen, wahrend die normaie

Fig. 12.

Tourenzahl 500 betragt. Die Fordermaschine bleibt 
dabei stets betriebsfertig. Die Einstellung der Touren-

Fig. 13.

zahl uberliiOt man dem Anschliiger an der Hilngebank, 
der die Letriebsyerhiiltnisse am besten uberschen 

und beurteilen kann. Durch 
die spiiter zu beschreibende 
Seilfahrtverriegelung, die eben- 
falls der Anschliiger bedienen 
miiS, wird dieser fiir die Forde
rung mitverantwortlich gemacht, 
der Fuhręr dagegen wesentlich 
entlastet. Aus diesen Griinden 
konnen bei elektrischen Forder- 
maschinen erheblich hohere 
Seilfahrtgeschwindigkeiten ge- 
nehm igt werden. In den Steuer- 
einrichtungen ist die elektrische 
Fordermaschine m it Umformer- 
antrieb der Dampftordermaschine 
weit uberlegen.
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S te u e r u n g  d e r  M a sc h in e .
Dor L auf der Maschine wird durch einen Hand- 

liebel geregelt, und zwar ist die Bewegungsrichtung 
des Hebels gleichartig m it dem Yorwarts- bezw. Rfick- 
wiirtslauf der Koepescheibe. Der Steuerhebel wird 
auBerdem vom Sicherlieitsapparat gegen Ende jeder 
F ahrt, von der Bremse und endlich yom Anschliiger 
an der Hangebank beeinfluBt.

Der Sicherlieitsapparat besteht aus dem Teufen- 
zeiger, der Retardierung, der Notauslosung, dom Ge- 
schwindigkeitsmesser und der Signalgebung. Die drei 
erstgenannten Apparate sind zu einem A ggregat ver- 
einigt, wahrend der Geschwindigkeitsmesser, System 
Karlik, seitlicli davon fur sich angebracht ist. Die Signal
gebung ist am Teufenzeigeruntersatz aufgehangt. Der 
A pparat ist ahnlich den bekannten senkrecliten Teufen- 
zeigern an den Damplfordei mąschinen gebaut. Am 
unteren Teil des Sicherheitsapparates ist die Retar
dierung angebracht, dio den Zweck hat, gogen Ende 
eines jeden Zuges den Steuerhebel allmiihlich in die 
Nullstellung znruckzufuhren, um die Geschwindigkeit 
der Maschine zu verringern und ein sicberes Aus- 
lanfen lierbeizufiihren. Sie wirkt derart, daB der 
Maschinist den Steuerhebel nach Belieben in die 
N ullstellung zwiiekfuhren, der Maschine eine geringere 
Geschwindigkeit in derselben Fahrrichtung geben oder 
sie mnsteuern, dagegen nicht m it einer hoheren Ge
schwindigkeit in gleicher R ichtung fahren kann.

Ais Form des Zuriickfahrorganes wurden liaken- 
artig  gekriimmte Hebel gewiihlt, um einmal den 
Bremsliebel m it dem Steuerhebel in beąuemer Weise 
zu verriegeln, dann aber aucli, um die Auslosung der 
Bremse nach dor Zuruckfuhrung des Steuerhebels in 
einfachster Weise zu bewerkstelligen. Der Steuerhebel 
ist also durch diese Konstruktion derart m it der 
Bremse verriegelt, daB er beim Einf.illen der Bremse 
selbsttatig in seine Nullstellung bezw. M animierstellung 
zuriickgeht, aber niclit eher aus dieser Stellimg bewegt 
werden kann, bis die Bremie gelost ist. UnterliiBt 
der Maschinist das Zuruckziehen des Steuerhebels in 
die Nullage, so stoBt die weitergehende Teufenzeiger- 
m utter an den Auslosebebel der Notbremse. Diese 
Auslosung bringt die magnetische und die Not
bremse zum Einfallen, letztere schliefit die Motoren 
uber Widorstiinde kurz, wodurch die Maschine unter 
allen Umsiilnden zum Stillstand kommt. Ein Uber- 
treiben iiber die Hangebank m it grofler Geschwindigkeit 
ist demnach durch die Retardierung und die m it ihr 
verbundene Notauslosung ausgeschlossen.

Am Oberteil des Sicherheitsapparates ist ein Volt- 
und ein Amperemeter montiert. Der Sicherheits- 
apparat erfiillt somit dieselben Zwecke wie die bekannten 
Sicherheitsapparate bei Dampffordermaschinen, nur ist 
er den besonderen bei elektrisch betriebenen Forder-

maschinen yorliegendeu Verhaltnissen zweckmiiBig 
angepaBt.

Sein Antrieb erfolgt yon der Leitschoibe aus durch 
zwei Winkelriidergetriebe. Da das rutschende Seil die 
Leitscheibe mitnimmt, so tr i t t  aucli keine Yerstellung 
durch Seilrutschen ein. Um den Teufenzeiger beąuem 
einstellen zu konnen, sind beide Spindeln abkuppelbar 
und zwar so eingerichtet, daB sie durch ein Handrad 
yerdreht werden konnen.

Die Beobachtung bat ergeben, daB die Leitscheibe 
fast unmerklich unter dem Seile w andert; der Teufen
zeiger verstellt sich dadurch in einer Woche ungefahr um 
50 mm. Mit der vorerwahnten Einrichtung ist es 
moglich, in wenigen Minuten den Fehler zu beseitigen. 
Ein eigentliches Seilrutschen ist bei der Maschine 
trotz flotten Anfahrens im regelmiiBigen Betriebe nicht 
Yorgekommcn.

Um die Einwirkung des Retardierapparates festzu- 
stellen, wurde bei einer Lastfahrt die Maschine sich 
selbst uberlassen, wobei Geschwindigkeit, Spannung und 
Strom durch Registrierapparate aufgezeiclinot wurden. 
Die Resultate sind in Fig. 11 eingetragen. Die Linie 
a kennzeichnet den Eingriif des Retardierapparates, dio 
Geschwindigkeit fiel von 5 auf 1 % m und wurde 
von a bis b konstant g eh a lten ; bei b grifF der 
Maschinist ein und setzte die Maschine in weiteren 
3 '/3 Sek. still. Den Abfall der Geschwindigkeit 
zeigen auch alle Geschwindigkeitsdiagramme des 
Karlikschen Apparates (Fig. 13). Der Maschinist 
liiBt hiernach steis die Retardierung arbeiten und setzt 
dann die Korbę still. Der niedergehende Korb setzt 
auf Caps auf, der aufgehende Korb wird ohne Aufsetz- 
yorrichtungen zunachst durch Strom nach der Seil- 
marke angehalten; dann wird die Bremse zugelegt. 
Die Maschine gestattet, ohne daB Seilrutschen eintritt, 
ein Uberheben des Korbes iiber die Hangebank, auch 
wenn das niedergegangene Gerippe aufsitzt.

Die Einscbaltgeschwindigkeit ist bei diesem Apparate 
in keiner Weise begrenzt. Beim Anfahren (siehe Fig. 
11) wurde der Steuerhebel in etwa 3 Sekunden in 
seine auBerste Stellung gebracht, wahrend, wie das 
Diagramm zeigt, die Maschine erst in 8 Sekunden 
nachfolgte. Es bat sich also gezeigt, daB es unnotig 
ist, das Einschalten zu begrenzen. Die Beschleunigung 
erreicht in dem vorliegenden Falle einen groBten 
W ert yon 1,55 m in der Sekunde. Selbstyerstiindlich 
ist aber eine Vorricbtnng vorgesehen, welche die 
Maschine vor hohem Strom schiitzt; ein Hochstrelais 
erregt einen Zugmagnet, der die Notbremse zum Ein
fallen bringt und den Strom ausschaltet.

Durch den Sicherheitsapparat ist erreicht, daB der 
Fuhrer sicher und flott fordert. Zur Ergiinzung des 
Teufenzeigers dient ein Karlikscher Tachograpb, der von 
der Hauptachse durch Ledertransmission angetrieben 
wird. Die Konstruktion dieses wohl geeignetsten
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Fig. 16. Fig. 17.

le n  Motoren keinen Schaden zufugt. Diese A rt der 
Yerriegelung hat sich sehr zweckmilfiig erwiesen nnd 
ist einer starren Verriegelung vorzuziehen. ÓfTnet 
niimlich der Maschinist die Brenise, so hangt die 
N utzlast gewissermaBen im Strom der Fordermotoren, 
die nnteren Grifte sind entlastet, das Seil e rhalt keinen 
StoG. Aus der Fig. 18 geht hervor, daG der M agnet 
etwa 4 Sekunden braucht, um seinen Anhub zu 
vollenden. Daraus k5nnte geschlossen werden. dafi 
man die Pause um 4 Sekunden yerlangern muGte. 
In  W irklichkeit trifft das nicht zu, da der M agnet 
fast unm ittelbar nacli dem Einschalten die Bremse 
entlastet und das Bremsgewicht anhebt, wenn die 
Maschine schon angezogen hat. Das Einfallen geschielit 
in nicht ganz 2 Sekunden. H a t der M agnet seine 
liocliste Stellung erreicht, so leg t er sieb sełbsttatig  
einen W iderstand in seine Erregerwindungen ein, um 
seinen Stroinyerbrauch mogliebst herabzusetzen. Man

Gescbwindigkeitsiliessers darf ais allgemeiii bekannt 
yorausgesetzt werden.

Eine Yorrichtung, ' welche boi Ubersclireitung der 
Geschwindigkeit wiihrend der L astfahrt eingrejft, ist 
niclit yorhanden, da ja  beim NebeiischluOmotor die 
durch dic Spaunung gogebene Geschwindigkeit nicht 
uberschritton werden kann. Die Yerstandigung 
zwischen Anschliigern und Maschinist geht durch

I

Fig. 15.
Glockensignale m it Hilfe des in Fig. 14 wieder- 
gegebenen optiscb - akustiseben Apparates vor sich. 
Bei der jetzigen Arbeitsweise kommen 3 Arten des 
Fordorns vor: Lastforderung, Seilfahrt und Schacht- 
revisionsfahrt. In dem Oberteil der Siiule (Fig, 14) 
an der Il&ugebank sind demnacb 3 Gluhlampen liinter 
farbigen Sclieiben untergebracht, die m it 3 am Teufen- 
zeiger lningejulen Lampen hintereinander geschaltet 
sind, Ein Drehschalter in der M itte des GuBkastens 
gestattet, je nach Bedarf die Lampen ein- oder aus- 
zusclialten. Gleichzeitig aber legt der Anschliiger an 
der Hiingebank dio Fordergeschwindigkeit fest, indem 
er dom Maschinisten durcli einen Magneten (ygl. Fig. 
1 5 ) .einen liiegel in die Steuerhebelbahn einlegt und 
dam it die Ubersclireitung der Seil fahrtgeschwindigkeit, 
da bekanutlich jeder Hebelstellung eine ganz bestimmte 
Geschwindigkeit ontspricht, verhiudert.

B r e m s e i n r i c b t  u n g .
Dio Maschine is t m it zwei Bremsen yersehen, einer 

M anoyrier- und einer elektrischen Notbremse. Die

erstere wird von einem Bremsmagneten yon 800 kg 
Zugkraft und 600 mm H ub betiitigt, dor durcli einen 
besonderen Steuerschalter m it Handhebel reguliert 
wird. Aus der Fig. 5 geht die Anordnung des Brems- 
gestanges heryor. Den Magneten selbst zeigen die 
Fig. 16 u. 17.

Die Bremse ist eine Luftungsbrem se; ais 
Bremsgewicht dient einmal der Magnetkern m it Stange, 
dann ein Hilfsgewicht, das zwischen zwei ais Brems- 
hebel dienenden U-Eisen eingebaut ist. An den U- 
Eisen ist ein Kurvenstuck befestigt, welclies den 
Hauptsteuerhebel yerriegelt. Durch die Yerriegelung 
kann der Hebel trotz geschlossener Bremse nur soweit 
bewegt werden, daB die Motoren einen Strom erlialten, 
der gerade der N utzlast das Gleiehgewicht ba łt und
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kami in der ‘Stromersparnis noch weiter gehen und den 
Magnetkern mechanisch fcsthalten. Der Einfachlieit 
halber wurde von einer derartigen Vorrichtung abgesehen. 
Der M agnet arbeitet vollstiindig goriiuschlos uud stoB- 
frei und ist selir beąuem zu bedienon. Bezuglich der

Gro Bo und Leistung durfte diese Bremseinrichtung 
einzigartig sein. Es sei noch erwiihnt, dafl die Ver- 
riegelung den voll ausgeiogten Hauptsteuerhebel auf 
die Nullstellung zuruckziehfc und dadurch unter gleieh- 
zeitigem Bremsen die Maschine sicher still setzt. Die

Brem skra ft am Umfang der Treibscheibe bemiBt 
man ebenso stark wic den durch das tote Gewicht 
des Seiles und der Korbę am Umfange der Treibscheibe 
hervorgcrufenen Reibungswiderstand.

Das Gpsamthebelubersetzungsycrhaltnis vom Magneten 
bis zu den Bremsbacken ist 1 :2 4 .  Bei einem W ir- 
kuogsgrad des Gestiinges von 0,8 iiben dic beiden 
Backen einen Bremsdruck vqu 15400 kg aus, was 
einer Bremskraft yon 7700 kg boi einem Reibungs- 
koeffizienten von 0,5 am Umfang der Treibscheibe 
entspricht. Der Reibungskoeffizient wird sich etwa 
in den Grenzen vou 0,3 bis 0,5 bewpgen, sodaB die 
kleinste Bremskraft von 4600 kg im Augenblick des 
Einfallenś auf die laufende Treibscheibe sicher erreicht 
wird. Die Beobachtung ergab, daB das ubergehobene, 
beladene Gerippe m it einem Gewicht von 6940 kg bei 
HiingSeil auf der andern Seite von dor Bremse fest- 
gehalten wurde.

Die Bremsringe sind abgedreht. Die Bremsklotze 
bestehen aus Pappelholz.

Fur den Fali, daB der Bremsmagnet versagt, ist 
eine eigens zu diesem Zweck gebauto Handwinde

links vor dem Fiihrer aufgcstellt, die so ein- 
gerichtet ist, daB sie im Notfallo die Tiitigkeit des 
Biemsmagneten ubornimmt. Die Kurbel dieser Hand
winde ist ais Sicherheitskurbel ausgebildct; zum 
Sonken des Brenisgewichtes ist nur ein Druck auf die 
Kurbel notig, wahrend zum Heben die Kurbel gedreht 
werden muB.

Ais Notbremse ist ein Schalter verwendet, der die 
Motoren zunachst uber W iderstande allmilhlieh ent- 
sprechend den Stromstarken kurzschlieBt.

Uber eine Kontaktbahn gleitet eino K ontaktrolle; 
sic sitzt in einem Hebel, dessen Achso eine Brems- 
scheibe tnlgt. Auf die Bremsscheibe wirkt durch 
Klennnbacken ein Magnet, der durcli den KurzschluB- 
strom der; Motoren erregt wird. Ein Gewicht sucht 
diesen Hebel zu drehen. In normaler Stellung ist 
dieses Gewicht eingeklingt, beim Einfallen' der Not- 
bremse wird es frei gegeben. T ritt KurzschluB 
ton betriichtlicher Starkę auf, so bleibt die Rolle 
auf den ersten Kontakten m it groBem vor- 
geschaltetem W iderstand stehen; sinkt der Strom, so 
fallt die Zugkraft des Magneten, und die Rolle schaltet
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entsprechend dor sinkenden Strom ftarke allmahlich alle 
W iderstande aus, bis endlicli die Motoren kurzgcschlosseii 
sind. W enn der eben beschriebene Notschalter in 
Tatigkeit tr itt, so fallt zunachst der Bremsliebel in 
seine Bremsstellung, wodurch der Hauptsteuerhebel 
obenfalls in seine Ausschaltestellung zuruckgeht.

Die Notbremso fa llt ein
1. wenn dio Hangebank um '/2 m liberfahren wird,
2. wenn dor Maschinist den Nothebel zieht,
3. wenn anormale Belastungen eintreten, durch Yer- 

m ittlung eines Belais m it Auslosemagnet.
ZumSehluB seien noch die Seilreibungsyerhiiltnisse 

der Maschine m itgeteilt.

S e i 1 r  o i b u  n g s v e r  h ii 11 n i s s o.
Der Reibungswiderstand W  am Umfang. der Treib

scheibe ist bekamitlich Q ( e n“ — 1 ) , wobei Q 
dem Seilzug des niedergelienden Trums entspricht.

Q setzt sich bei 400 m  Teufe, wie folgt, zusammen:
1 G e rip p e .................... 3200 kg
4 leere Wagen . . . 1040 „

425 m Seil a 4,5 k g . . 1920 „
Q =  6160 kg.

e =  2,718 
u =  0,158 
a v =  220°

a _  =  2 a . 0,61 =j 3,83
360

(e»« — 1) = 0 ,8 4 5  
W  ist daher =  6160 x  0,845 =  5200 kg.
Bei 2200 kg N utzlast ist die Sicherheit gegen Seil-

rutschen =  2,35 fach bei Kohlenforderung

und =  1,9 fach bei Bergeforderung.
u i UU

Der Sicherheitskoeffizient 2,35 sinkt beim Anfaliren 
auf 1,4, wie folgende Erm ittelung zeigt.

Die durch W  in Bewegung zu setzenden Massen sind:
N u t z l a s t .............................  2200 kg
2 G e r i p p e ....................... 6400 „
8 W a g e n .............................  2080 „
850 m Seil . . . . . 3850 „

14530 kg.
Bei 0,785 m sekundlicher Beschleunigung mussen

14530 .0 ,785  „  „
— —n c i — — 1160 kg aufgewendet werden. y,oi

Q vermindert sich hierbei durch die Beschleunigung

des niedergeliendenGerippes um : =  490 kg,
y}o i

sodaB der Seilzug des niedergelienden Trums 6165 — 
490 =  5675 kg wird.

Der Reibungswiderstand ist daher beim Anfaliren 
5675 . 0,845 == 4800 kg und die Sicherheit gegen 
„  , . 4800 _  4800 ,

* n 2200 -f 1160 3360 ’

Da die Maschine zunachst von der 270 fn-Sohle 
fordert, so seien die Reibungsverlntltnisse auch fiir 
diese Teufe untersucht.

Q setzt sich folgendermaBen zusammen:
1 G e r i p p e ........................ 3200 kg
4 leere W agen . . . .  1040 „
295 m Seil a 4,3 k g . ^ 1 2 7 0  ,,_

5510 kg
W  ist dann =  5510 .0 ,845  =  4 650 kg.

4650
Die Sicherheit ist 2,1 fach bei Kolilen-

fdrderung und ],7 fach  bei Bergeforderung.

2200
4600 
2700

Beim Anfaliren ergibt sich die Sicherheit gegen 
Seilrutschen, wie folgt:

Nutzlast . . .  . . 2200 kg
2 G e r i p p e ........................  6400 ' „
8 W a g e n .............................  2080 „
590 m S e i l ........................ 3200 „

13230 kg.
13 230 

9,81 ‘
0,785Dci- Beschleunigungsdruck ist 

1060 kg;

Q vermindert sich um  0,785 =  400 kg.y,oi
Der Seilzug des niedergehenden Trum s ist demnach

5 510 — 440 =  5 070 kg.
W  ergibt sich somit zu 5 070 . 0,845 =± 4 250 kg 

und die Sicherheit beim Anfaliren zu 
4  250 , 4 250

2 200 +  1060 3 260 ’

Die Beschleunigung uberstieg beim Betriebe, wie die 
Fig. 11 zeigt, den der Bereehnung zu Gnmde gelegten 
W ert, olme daB jemals ein Seilrutschen eintrat.

B e w §, h r  u n g.

Die ganze Anlage wurde von den Felten& Guilleaume- 
Lahmeyerwerken in Frankfurt a. M. einschlieBlich des 
Turmes und des mechanischen Teiles der Forder
maschine entworfen. Der elektrische Teil ist in 
F rankfurt ausgefiihrt, wahrend die iibrigen Teile nach 
den Zeiclinungen obiger Firm a in Frankreicli und Belgien 
hergestellt wurden.-

Die Fordermaschine ist seit November yorigen Jalires 
ununterbroclien in Betrieb. Der Einbau im Turni iiber 
dem Schacht hat sich sehr gu t bewahrt. Schadliche 
Erschutterungen, Senkungen u. dgl. wurden nicht 
beobachtet.

Nach mehrmonatlichem Probebetrieb wurden 
Belastungsproben vorgenommen. Da die obere und 
untere Hangebank noch nicht soweit fertig waren, um
4 Wagen gleichzeitig abziehen zu konnen, so wurden 
fiir jeden Zug 2 mit Eisenstucken gefullte W agen im
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Gewichte dor N utzlast bei den Proben benutzt. Dio 
Ergobnisse sind in der Fig. 19 zusammengestellt. Die 
einzelnen Zuge sind durch die Goschwindigkoitsdiagramme

łmal2100kg -SiOO/fffin iSf SeJt aus !70m7eufe

f/ngrafen der nufomofisc/>e/i 
Zuruchc/ikfipung f  ?2oAmp

der N utzlast gekennzeiclinet. Die Belastung der Zentrale 
betrug insgesamt 124 KW, um in 354 Sek. 4 x  2200 kg 
aus 270 m Teufe zu ziehen.

Z'uruchMppang ; 
b fu h r / '  B ( h a r r a n f' 4 u :la i jf / b u s e  j  \

 ̂ ~ — 2sS*~ł " ~
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S d a M a tu n g  ‘r -HOO/ta 270m ,  SS  'A P S  o jir  6SXrj i

L  eu /u n ff  d e r  Z en /ra /e  M t o / )  6 e t ó f f l W /  - j ̂ ir^ <jr‘S s3 f o ^  t h  ’  V  i  !

lOiftw, frngung. ?oKrvt mt/hm zusa/nfffn f2V/<rj J

Fig. JO.
Hieraus ergibt sieli ein Nutzbflokt von 53 pCt.
Zu einem Zugo sind 3,06 KW /Std., fur eine Tonne

1,39 K W /Std. aufzuwendon.
Die Steuerung, Signalgebutig und besonders die 

Auslosung der Bremsen arbeiteten zufnedenstellend.
Dio Maschine wurde u. a. m it abwarts gehender 

Nutzlast, nachdem 8 m Geschwindigkeit erreicht waren,

sich selbst iiberlasscn; der Sicherhoitsapparat verlang- 
samte gegen Ende die F ah rt und brachte den Korb 
1 m flber der Hiingebank zum Stehen.

Die Maschine ist m it 4 m Geschwindigkeit zur 
Seilfahrt konzessioniert und fórdert 16 Mann bei 
jedem Zug.

Arbcitslolm mul Unternehiuergewlnn im
Von Dr. Jiin

Seit dor Franzose Blondel m it seinem Buche „L’essor 
industrielet commercial dupeupleallemand", dasim Jahre 
1898 in erster Auflage erschienen ist, dio Aufmorksamkeit 
seiner Landsleuto auf die erstaunliche Entwicklung 
des deutschen W irtschaftslebens gelenkt hat, ist 
das Studium deutscher Yerhiiltnisse bei unsern 
westliclien Nachbaren sozusagen zur Mode geworden. 
In zahlreichen Zeitungsartikeln und selbstandigen 
Schriften ist in den letzten Jahren das Thetna von 
dem Emporsteigen Deutschlands abgehandelt worden, 
und die Zahl der Besucher von jenseits des Rheins, 
welclie unser Land bereisen, um seine Zustiinde und 
Einrichtungen durch eigene Anschauung kennen zu 
lernen, ist in standigem Steigen begriffen. W ir liaben 
allen AnlaB, diese Erscheinung freuciig zu begruOen, 
ist sie doch danacli an g e tan , einer alhnahlichen 
Ąnnaherung der beiden Naohbarvolker, die im Inter- 
esse der ganzen Kullurentwicklung liegt, die Wege 
zu ebnen, indem die personliche Beruhrung dazu bei- 
tragt, alte Yorurtoile zu beseitigen und dem Gefuhle 
gegenseitiger Achtung und W iiidigung vollends zum 
Durchbruch zu verhelfen.

Ein ganz besonderes Interesse wird von franzo- 
sischer Seite den Verh:lUnissen unseres B e rg b a u  es 
entgegengebracht. E rklart sich dies einmal aus der 
Bedeutung, welclie dem Bergbau, insbesondere dem 
Stfinkohlenbergbau, ais der Grundlage der wirtschaft- 
liclien M achtstellung eines Yolkes zukommt, so trag t 
des weiteren auch eino gewisse Gleichartigkeit der

rheiniseh - wcstfalisclieu Stelnkohlcnbergbiiu.
gst,  Esseu-Ruhr.

Zustiinde im Bergbau der yerschiedenen Landęr hierzu 
bei, der ebensowohl in GroObritannien und der ameri- 
kanischen Union ais in Frankreich und Deutschland 
das Feld fiir die wirtschaftlichen Riesenkiimpfe unserer 
Zeit abgibt. Zum guten Teile durften diese denśelben 
Ursachen entspringen, sodafi die ScliluGfolgerungen, 
welche das Studium der bergbaulichen Yerhiiltnisse in 
einem Lando an die Hand gibt, auch wohl cum grano 
salis inden anderen Landern verwendbarsind. So liegt jetzt 
wieder von franzOsischer Seite eine groBere Arbeit vor, 
welche, „L ’ouvrier mineur alloniand" betitell, den 
deutschen Bergarbeiter in all seinen Beziehtingen (de 
toutes ses faces) darstellcn will und Herrn Dr. Mau- 
rice Le Hoc, Advokat am Appellhof von Caen, zum 
Verfasser hat. Dio Arbeit ist, wie der auf dem Titel- 
b la tt befindliche Aufdruck „Mission du Ministero du 
Commerce et de rindustrio" erkennen liiflt und wie 
Herr Le Hoc auch in der Einloitung des Buches lier- 
vorhebt, in amtlichem Auftrage verfaBt und durfte 
somit dazu bestim m t sein, den in Betracht kommenden 
franzosischen Behorden die Kenntnis der Arbeiterver- 
haltnisse im deutschen Bergbau zu vermitteln. Dem 
Titel des Buches entspricht der In lialt nur zum Teil, 
es handelt sich nicht um eine Monographie des 
deutschen, sondern des preuBischen oder in dor Haupt- 
sache eigentlich nur des l i u h r b e r g a r b e i t e r s ,  dessen 
Yerhaitnisse der Yerfasser, nach der Einleitung des Buches 
zu schlieGen, P-llein aus 'eigener Anschauung kennen 
gelernt hat. Die Gelegenheit hierzu bot ihm, wie
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am gleichen Ort zu lesen ist, oin yiermonatiger 
Aufenthalt im Ruhrbezirk, den er so angewandt 
zu haben glaubt, daB er von sieli sagt: „II est donc 
pen de sujets dont jo tra ite  au cours de cet ouyrage 
sur lesąuels je n’aie, dans des conversations personnelles, 
pris d’nn cóte 1’opinion de l’ouvrier et de 1’ąutre 
1’opinion de 1’entrepreneur." Dio Zuverl&ssigkeit seiner 
personlichen Eindriicke hat aber H err Le Hoc, wie er 
heworhebt, auch an der Hand der Yeroffentlichungen 
der beiden einander gegeniiberstehenden Parteien (a 1’aide 
do documents empruntós aux deux parties en prdsence, 
eino namentliclie Bezeichnung irgend einer dieser 
Yeroffentlichungen ist untorblieben) uber allen 
Zweifel festzustellen gesucht. Er sag t: „J.’ai tache ainsi 
de me faire, par la balance de mes impręssions 
paiticulieres et des arguments antagonistes, une doc- 
trine a la fois raisonnde et ćąuitable. Ce fut mon 
plus sórieus souci".

Wenn er zu dem Belmfo die „Soziale Praxiś“, die 
er ais „ćelairć et im partial" bezeichnet, ais eine Zeit- 
schrift „qui ouvre trćs volontiers les yeux aux dćsirs 
des ouvriers, sait reconnaitre ceux qui sont fondes, 
mais sait aussi s’abstenir de toute exagćration et de 
tou t exces", nach seinem eigenen Zeugnis ais vornehmste 
Quello benutzt hat, so mufite dies bei m ir von vorn- 
lierein gewisse Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit 
seiner Untersuchungsergebnisse erwecken, immerhin 
lieI3 mich die ausdriickliche Betonung seines Bestrebens 
nach Unparteilichkeit (mon ddsir d’impartialit(5) und 
dio Aussicht, die Yerhaltnisse unseres Bergbaues von 
liolierer W arte aus, von einem Fernstehenden behaudelt 
zu sehen, dessen Objektivitat nicht von irgendwelchen 
personlichen Interessen und Gefuhlsmomenten beein- 
triichtigt sein wurde, denen jeder im Kampf der 
Meinungen Steliende beim besten W illen sich schwer- 
licli ganz entziehen kann, m it groBen Erwartungen an 
das Buch herangehen. Allerdings nur, um eine bittere 
Euttauschung zu erleben, die sich bei tieferem Ein- 
dringen in dio Arbeit weiter steigerte. H err Le Hoc 
ha t von den Arbeiteiwerhaltnissen im rheinisch-west- 
fiilischen Bergbau eine d u r c h a u s  e in s o i t ig e  D ar
stellung gegeben und, was fiir ih n  das Schlimmste ist, 
er ist zum P l a g i a t o r  geworden. Beim Durch- 
bliittern des Buches ni ach ten mich einige Tabellen 
stutzig, denen ich schon irgendwo begegnet seiu 
muBte, ich las den begleitenden Text, und nun 
wuBte ich es: P i e p e r  r e d iv iv u s .  H erm  Le Hoc 
ist das Gluck zu teil geworden, sein Urteil iiber die 
Arbeiterverhaltnisse im rheinisch-westfalischen Bergbau, 
zu dessen Gewinnung er vier Monate im Ruhrrevier 
zugebracht hat und neben seinen personlichen Ein- 
driicken auch die Auslassungen aus beiden Lagern 
yerarbeitet haben will, bei einem anderen schon so 
treffend dargestellt zu finden, daB sich i hm anscheinend 
die Erkenntnis aufdriingte, eine bessere Fonnulierung

fur seine Ansichten nicht finden zu konnen und 
deshalb gut daran zu tun, nicht lange danach 
zu suchen, yiclmehr friscli und frohlich, da er ja  
m it dem andern in der Sache ubereinstimmte, auch 
den kleinen Schritt zur Ubornahme der von diesem 
gebotenen Form zu tun. Dieser andere, dem Herr 
Le Hoc nicht nur sein m it Mulic erarbeitetes Urteil, 
sondern auch die Form der Darstellung so lebhaft nacli- 
empfunden hat, ist Herr Dr. Lorenz P i e p e r ,  dessen vor 
etwa 25/2 Jaliren erschienenes Buch: „Dio Lage der
BergaA eiter im Ruhrreyier" dam alsin dieser Zeitschrift 
(s. Jah rg . 1903, Seite 11 GO) eingeherid besprochen 
worden ist. A11 diese Besprechuug, in der ich m it 
tatsachlichen Angaben die Darstellung Piepers von 
den Arbeiterverhaltnissen im Ruhrrevier, soweit sie 
unzutreffend und einseitig ist, zuruekwies, will ich jetzt 
wieder ankniipfen, und ich hoffe, indem ich nebenbei 
Herrn Le Hoc in wesentlichen Punkten alsP lagiator Piepers 
erweise, durch das im Folgenden gebotene reiche Tat- 
sachenmaterial einen nicht unwichtigen Beitrag zur 
Erkenntnis der Zustiinde in dem groBten deutschen 
Bergbaubezirke zu liefern.

Die ,;berufenen" Beurteiler der Verhaltnisse unseres 
Bergbaues, wie sie vor allem in der ultram ontanen und 
sozialdemokratischen Presse zu W orte kommen, miissen 
wohl oder iibel zugeben, daB nach der amtlichen 
S tatistik  die Bergarbeiterlohne im Ruhrbezirk in 
den letzten 20 Jaliren erheblich gestiegen sind. 
Allein halbwegs notgedrungen, wie sie dieses Zuge- 
standnis machen, suchen sie es auch sofort wieder 
einzuschranken m it der Behauptung, die amtliclie Lolin- 
statistik sei hochst mangelhaft und liefere oin das ta t-  
siichliche betrachtlichuberschreitendes Lohnniveau. Daran 
schlieBt sich dann dio weitere Behauptung, die Stei- 
gerung der Lohne riihre, soweit iiberhaupt davon dio 
Rede sein konne, in der Hauptsache aus einer grSBeren 
Schiclitenzahl her, beruhe also auf M eluarbeit und 
konne daher auch nicht ais eine Lohnsteigerung im 
eigentlichen Sinne gelten. Da aber fur den Bezirk 
in seiner Gesamtheit keine andere ais die oberbergamt- 
liche Lohnstatistik vorliegt, so bleibt denH erren, wio 
gesagt, nichts anderes ilbrig, ais nach dieser einzig 
in B etracht kommenden Quolle eine Lohnsteigerung 
zuzugeben. Um dieser Tatsache aber moglichst jede 
Bedeutung zu nehmen, sind sie sofort m it der 
Bemerkung bei der H and: GowiB, der Lolm ist 
gestiegen, viel mehr aber der Unternehmergewinu. 
Und schlieBlich wird dann der H aupttrum pf ausgo- 
spieit: die Steigerung der Lohne sei mehr ais wett 
gemacht worden durch die Yerteuerung der Le’'ens- 
haltung, womit die Richtigkeit der Theorie des ehernen 
Lohngcsetzes, die Verelendung der Massen ais 
unumstoBliche Tatsache erwiesen ist.

Dieso eben angedeuteten Fragen sollen im Folgenden 
des naheren erortert werden.



15. Septeinber 1906. — 1217 — wr. 37

W as zuniichst dio an i t l i  cli o L o lu i s t a t i s t i k  
anbctrifft, so eiitnehme icli die gegen ilire Zuvorl£issig- 
keifc erliobenen Einwendungen dem genanntef Pieporschen 
Buch, dessen Yerfasser ais ein geradezu typischer Ver- 
treter des eben skizzierteri Standpunktes unserm Bergbau 
gegeniiber gelten kann.

Um den Vorwurf nicht anfkommen zu lassen, ich 
hatte die hierher gehSrigen Ausfiihrungen Piepers

L e K o c :
......................La somme totale des salaires s’obtient

tres facilement. II n’en est point de menie du chiffre 
moyen du personnel et l ’on a constatć que bon nombre 
d’ouvriers — embauchćs ou renvoyes irrćgulierement — 
ne sont point compris dans ces chiffres II en rósulte unc 
augmentation apparente du salairo annuel paye par 
o im iir . Enfin le calcul officiel du nombre total des 
journćes de trava.il est de toute insćcuritć. Le trouble 
y est apportd par le& travaux supplóm entaires..............

11 en rćsulte que le salaire ąuotidien se trouve 
ainsi artificiellement augmente et qu'un accroissement 
du salaire n ’a souvent d’autre source qu’une augmentation 
des travaux supplementaires.

Ich bin nicht in dor Lage, fiir die amtliche Lolin- 
statistik absolute Zuverliissigkeit ihrer Ergebnisse in 
Anspruch zu nelimen — eine eingehende Untersuchung 
ihrer Grundlagen behalte ich m ir vor — aber die 
Angriffe. die H err Pieper gegen sie richtet, stehen docli 
auf sehr schwachen EuBen. Die bei ihr in betracht 
kommenden drei RechnungsgroBen sind: zuniichst die 
Lohnsumme, dereń Feststellung auch nach Pieper relativ

*) Pieper ]. o. S. 75, ff. Ein ganz klares Licht auf die 
Unsicherheit der nmtlichen Statistik wirft eine Untersuchung 
der Zuyerliissigkeit der bei ihr venvendeten, von den Zechen 
gelieferten RechnungsgroBen : der Lohnsumme, der durchschnitt- 
lichen Belegschaftszahl und der Gesamtzahl der verfahrenen 
Schichten.

Die Feststellung der ausgezahlton Lohnsumme ist relatiy 
einfach und sicher. — Ais dnrchschnittliche Bolegschaftszahl 
ist „durch?angig die nach den Belegschaftslisteu sieli ergebeude 
mittlere Zahl der vorhandenen Arbeiter, einschlieBlich der zeit- 
weilig wegen Krankheit oder aus sonstigen Ursachen feiernden, 
angenommen. Ausgeschjossen sind indessen samtliche Beamte 
und dio sonstigen dauernd zur Aufsicht yerwendeten Personen 
(Aufseher, Oberhauer, Palirhauer usw.)".

Die Erfassung der mittleren Belegschaftszahl ist schon 
schwieriger. Nach amtlicher Vorschrift sollen aus den durch- 
schnittlichen Monatsziffern die mittleren Vierteljahrsziffern und 
aus diesen das Jabresmittel gewonnen werden. Demnach 
sollteu eigentlich 24 Belegscbaftsziffern pro Jahr zur Verfugung 
stehen. Nehmen wir an, daB, obschon fruher eine leichtfertige 
Praiis bestanden hat, diese statistischen Aufstellungen formell 
oxakt vorgenommen werden. Es kommt dann trotzdem ein groBes 
Moment der Unsicherheit in die Daten durch die, aufleraml.undlS. 
jeden Monats, auch sonst stets stattfindende Fluktuatiou der 
Belegschaft. Bosonders zur Zeit giinstiger Konjunktur, ferner 
bei den jungen Leuten ist der Orts- undBescbiiftigungswechsel 
auBeret lebhaft; es wurde z. B. konstatiert, daB im Reyier 
Ost-Dortmund im Jahre 1897 von der Belegschaft 7017 Mann 
=  59 pCt abgekehrt und 9094 Mann =  76 pCt ueu angelegt

durch Kurzung vergewaltigt, setze ich sie in Anmerkung 
ungekiirzt hierher *).

Bei der Untersuchung der drei Rechmingsgrofien, 
welche der amtlichen Loluistatistik zugrunde liegon, 
kommt H err Pieper, dem sich H err Le IIoc, wie nach- 
stehend ersichtlich gemacht ist, durchaus anschlieCt, 
zu folgendem Ergebnis.

P i e p e r .
..............Die Feststellung der ausgezahlten Lohn

summe ist relativ einfach und s ic h e r .....................
. . . .  Die Erfassung der mittleren Belegschaftszahl

ist sclion schw ieriger................ Abkehr wie Anlegung
sind unregelmiifSig; in vielen Fiillen wird deshalb eino 
Anzahl Berglente in den regelmiifiigen Belegschafts-
ziffern nicht mitgeziihlt sein...................infolgedessen
fallt der pro Arbeiter berechnete Jahreslohn zu grofi aus.

Yollends unzuveiiassig ist die amtliche Berechnung 
der Gesamtzahl der verfahrenen Schichten. Eine groBe 
Unsicherheit wird sofort hineiugetragen durch die
zahlreich verfahrenen Uberschicliton..........................

........... Es folgt daraus, daB der Schichtverdienst
kunsMch erhoht wird und eine Stoigung des Lolines 
oft nur aus einer Vermehrung der Uberschichten 
entspringt.........................

einfach und sicher is t;  sodann die durchschnittliche 
Belegschaftszahl, fiir dereń Erm ittlung schon groBere 
Schwierigkeiten bestehen, und schliefilich dio Schichton- 
zahl, dio ganz Unsicher sein soli. D erQ uotient aus Lohn
summe und Belegschaftszahl liefert den Jahreslohn auf 
den Kopf der Belegschaft. Es bedarf keiner naheren Aus- 
fuhrung, daB eine hinter der W irklichkeit zuriickbleibende 
Belegschaftszifter einen zu hoh.en .Jahreslohn ergibt, wio

waren. Abkehr wie Anlegung sind unregelmiiBig; in vielen 
Fiillen wird deshalb eine Anzahl Bergleute in den regelmafiigen 
BelegschaftszilTern nicht mitgeziihlt sein. Die Wirkung dieses 
Pehlers auBert sich darin, daB auf den Dividendus der Lohn- 
summo ein zu kleiner Divisor kommt; infolgedessen fiillt der 
pro Arbeiter berechnete Jahreslohn zu groB aus.

Vollends uuzuyerlśissig iet dio amtliche Berechnung der 
Gesamtzahl der verfahrenen Schichten*).

>) Man hat nicht einnial die Dauer der Schichten scharf 
umgrenzt; sie wird fur die Gesamtheit der Arbeiter auf 6 
bis 12 Stunden angogeben fje nach den Klassen: 8—9, 
8 -9 , 8-12, 6-12).
Eine groBe Unsicherheit wird sofort hineiugetragen durch die 

zahlreich yerfahrenen Uebersch'chten. Die amtliche „Zeitschrift f. 
d. B.-. H.- u S.-W.“ sagt zwar: „Ueberschichten und Nebenscliich- 
ten sind dort, wo sie yorkommen, iu Schichten gewohnlicher Dauer 
umgerechnet und den regelmiiBigeu Schichten zugezahlt “ Leider 
ist daa aber hiiufig nicht der Fali. Diesen Yorwurf erhob 
schon 1889 der Bergmann (Kaiserdeputicrter) Bunte: Auf der
Zeche „Westfalia", wo er in Arbeit stand, seien Ueberschichten 
hiiufig, wenn auch bezahlt, so docli nicht mitgeziihlt worden 
wob8i die Zeche yorschutzte, es fiele dann ein Teil des Oel, 
geldes weg. Auch der „Bergknappe" nnd die „Deutscho Berg- 
arboiterzeitung" liaben ófters, sodaB die Bergbehorde es zugeben 
muBte, das NichtYerre.hneu der Ueberschichten nachgewiesen.- 

Es folgt daraus, daB der Schichtyerdienst kOnstlich erhoht 
wird uud eine Steigerung des Lolmes oft nur aus eiuer Yer- 
mehrung der Ueberschichten entspringt.
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um gekehrt eine zu gvoCe BelegschaftszifTercirieny.il 
niedrigen Jahreslohn liefert. Nacli dem grundle- 
genden MinistefialerlaB vom 28. Oktober 1887, betr. 
rcgelmiiRige statistische Erhebungen iiber dio Arboits- 
lOlme in den wichtigen Bergbaubezirken PreuBens, ist 
zur E rm ittlung der Belegschaftszahl zunachst die durch- 
schnittliche Belegschaft fiir jeden einzelnen Monat, falls 
nicht genauere Aufzeiclmungen zu Gebote stehen, durch 
Bereclinung des einfachen arithmetischen Mittels zwischen 
dem liestande zu Anfang und dem am Schlusse des Monats 
festzustellen und dann aus diesen Monatsziflern der 
Durchschnitt fiir das Y ierteljahr uild das ganze Jah r 
zu ęrm itteln. Diese Methode mu(J ein einwandfreies 
Ergebnis liefern, sofern An- und Ablegen nur am 1. 
oder 15. eines Monats stattfinden. Anders, wenn dafiir 
auch noch andere Tage in Betracht kommen. Dio 
Anlegung nach dem 15. wird die Belegschaftsziffer zu 
hocli efscheinen ląssen und zwar umsomohr, je niiher 
sie dem Monatsende fiillt; umgekehrt, wenn sie nacli 
dem 1., aber vor dem 15. des Monats stattfindet. Ein 
Beispiel mag dies erlautern. Die Belegschaft einer 
Zeche betragt am Beginn des Monats, der in seiner 
ersten und zweiten Hiilfte je 12 Arbcitstage haben 
soli, 1000 Mann. Wenn nun am siebenten Arbeitstag 
100 Mann neu angelegt worden sind, dann bereclmet 
sieli nach der obigen Methode fur den Monat eine

, -i. y -n  ̂ , n 1000 +  1100 1A, narbeitstiighcho Belegschaft v o n ------— --------- =  1050.

Tatsachlich betrug aber die Arbeiterzahl an G Tagen 
zusammen 6 x  1000 =  6000, an weiteren 18 Tagen 
18 x  1100 =  19800 Mann, die Summę 25800 oder auf den

Arbeitstag = 1 0 7 5 . Nehmen wir don nm-

gekehrten Fali, daB die Belegschaft die ersten 18. 
Arbcitstage auf 1000 stehen bleibt und erst am 19. 
einen Zuwachs von 100 Mann erfiilirt, so erhalten wir 
die Produkto 18 x  1000 und 6 x  1100, welche die 
Summę von 24 600 orgeben ; daraus bereclmet sich eine

tiigliche Belegschaftszifler yon — "=  1025,

wiihrend die in Anwendung befindliche Methode 1050
, 1000 +  1100 . , . . .  _ . . .  . . .  .
( 0 - ) orgeben wurde. In gleicher Wejge

C i

muB die auBer Monatsanfang und -m itte  erfolgonde 
Ablegung dio Belegschaftszifler zu hocli oder zu niedrig 
erscheinen lassen.

Nun ist aber die Anlegung zum 1., woneben der 15. 
kaum in B etracht kommt, fur die eigentlichen Berg- 
arbeiter durchaus die Regel, und das Endergebnis wiirde 
durch AuBerachtlassung der auBer an diesen Tagen 
: '.attfindenden Annahme und Ablegung von W erk- 
stuttenarbeiteni siclierlich nur iu geringem MaBe 
lehlerhaft werden, ganz abgesehen davon, daB auch 
bei vielen Zechen eine bessere Methode zur Erfassung 
der Belegschaftsziffer in Anwendung steht.

W ollte man selbst zugeben, daB in Zeiten lebhafter

Beschiiftigung durch die auch an andern Tagen erfolgonde 
Anlegung und dio alsdann auch luiufigor ohne Einhalten 
oiner • Kiindigungsfrist zu yerzeićhnende Abkehr von 
Arbeitern ein geringes Moment der Unsicherheit in die 
Feststellung dor Belegschaftszifler hineingotragen wird, 
so ist doch absolut nicht zu vcrstehen, warum 
dadurcli die Belegschaftsziffer zu kloin und folglieh 
der Jahreslohn zu hocli erscheinen soli, wo docli das 
Gcgenteil ebenso gu t moglich ist. Es spricht nichts 
dafiir, daB die Anlegung oder Abkehr, soweit sio nicht 
am 1. oder 15. erfolgt, in stiirkerem Umfango in 
der ersten Monatshalfto geschieht ais in der zweiten oder 
umgekehrt. Es ist violmehr auzuiiehmen, daB dio Fehler, 
welche diese Methode in der R ichtung einer Erhohung 
oder Yerminderung der Belegschaftsziffer zur Folgo 
haben kann, sich etwa ausgleichen. Die Belegschaftszifler, 
wie sie die amtliche S tatistik  liefert, darf daher, solange 
keino besser begriindoton Einwendungen gegen sie er- 
lioben werden, sehr wrohl ais zuverliissig angesehen werden.

Das Gleiche g ilt von der S c h ic h to n z a h l ,  dereń 
Division in die Lolmsumme das Schichtverdienst ergibt. 
Fiir seine Behauptung, daB die Uberschichten nicht 
m itgezahlt und infolgodessen eine der W irklichkeit 
nicht entsprechende Erhohung des Schichtverdienstes 
erreclmet wiirde, bietet H err Pieper einen Beweis, der 
auf keinen Fali ais stichhaltig erachtet werden kann. 
Er grundet ihn auf Auflerungen der beiden Bergarbeiter- 
fuhrer Bunte und Schrodor aus dem Jah re  1889 und 
maclit weiter dafiir geltend, daB der „Bergknappe" 
(Organ des Gowerkvereins christlicher Bergarbeitor 
Deutschlands) und die „Deutsche Bergarbeiterzeitung" 
(Organ des alten [sozialdemokratischen] Bergarboiter- 
verbandes) ofters, so daB die Bergbehordo os zugeben 
muBte, das Nichtverrechnen der Uberschicliten nach- 
gewiesen hatten. Leider unterlaBt er- es, eine Nach- 
priifung dieser Behauptung durch Anfiihrung der betr. 
Stellen zu ermóglichen.

Die Zahl der verfahrcncn Normalschichten ist relativ 
einfach an der Iland der auf jeder Zeche des R uhr- 
bezirlcs bostehenden Markenkontrolle festzustellen. 
(Jbor die aufierdem noch Yorkommeuden Uber- und 
Nebenscliichten hat aber die Zeche auf Grund eines 
Ministerialerlasses vom 6. Mai 1,897 allmonatlich dem 
Revierbeamten eine Nachweisung zu liefern, dereń 
TJnvo 11 stiiudigkoit doch von Pieper erst noch zu 
beweisen wiire Wiihrend also nicht dor geringste 
AnlaB vorliegt, eine Nichtverrechnung von Uber
schichten anzunehmen, die iibrigens auch dem 
einzelnen Arbeiter bei der Lohnzahlung auffallen 
muBte, steht dagegen fest, daB ofters zu v ie l 
Uberschichten angeschrieben werden. Es geschieht das 
z. B. in der Weise, daB ein A rbeiter fiir irgend eine 
besondere Arbeit, die er aufierhalb seiner regelmaBigcn 
Schiclit yerrichtet, eine halbe Schicht gleich vier Stunden 
gutgeschrieben bekommt, obwohl er fiir dic betr. 
A rbeit nur eine oder auch zwei Stunden aufzuwenden
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hatte. Sollten, was ich nicht untorsuchen kann, 
fruher, ais der angefuhrte MinistcrialerlaB noch nicht in 
Geltung war, Uberschichten in groBerer Zahl nicht in 
Ansatz gebracht worden sein, so miiflte sich fur die be- 
treflenden Jahre ein zu hoher Schichtlolm errechnot haben, 
es liigc raithin fiir die letzten Jahre eine noch gróBere 
Steigerung vor, ais dio amtliche Statistik nachweist.

Dio Piepersche Kri tik der amtlichen Lohnstatistik 
halt sonach einer Nachpriifung nicht Stand. Und lieferten 
selbst die oberbergamtlicheń Nacliweisungen dio Lolin- 
h ó lie  nicht einwandfroi, so giibe gleichwohl oin Ver- 
gleicli der m it ihrer Mothode gewonnenen Ergebnisse 
ein Urteil uber die L o h n e n tw ic k lu n g  an 'd ie  Hand. 
W as yerschlfigt os iiberhaupt bei der Betrachtung 
dieser, wenn unter Zugrundelegung einer falschen 
Methode oder unrichtiger Anwcndung einer brauch- 
baren Methode dio absolute Lohnhohe fiir die einzelnen 
Jahre etwas zu lioch berechnet worden wiire, sofern 
nur das Ergebnis eines jeden Jahres demselben Fehler 
untorworfen ist und damit die Vergleichbarkeit der 
einzelnen Jahresergebnisso untereinander durchaus ge- 
wahrt bloibt? Angenommen, der Jahreslohn des Ruhr- 
bergarbeiters hatte in 1886 nicht, wie die amtliche 
Nachweisung angibt, 772, sondern 720 J t  betragen 
und sei auch in 1904 um 52 J t  hinter dor amt- 
lichen Ziffer (1208 J t )  zuriickgeblieben, so ist die 
Zunahme des Lohnes in 1904 gegen 1886 doch 

Le Hoc:
.............. Depuis quelques annees dćja, les affaires

marchaient bien. . . . Les mineurs voulurent avoir leur 
part, oux aussi, dans raugm entation des benefices au 
nieme titre  qu’ils avaient souffert durant les mauvaises 
annees. On repondit a leurs desirs avec une mesure 
si parcimonieuse que Tesaspóration s’empara d’eux il 
un degre jusque-la inconnu. Ce fut une des eausos 
do la terrible greve de 1889. Cette greve eut sans 
douto pour rósultat d’elever les salaires en 1890 et 
1891; mais dos la fin de 1891 et jusqu'a 1895, ils 
retomberent aussi bas que jamais, pour remonter grace 
ii 1’essor extraordinaire des affaires et d'une maniero 
continue jusqu’au dernier trimestre de 1900. On no 
saurait nier 1’action bienfaisante exercóe a ce point de 
vue par les organisations mineures de plus en plus en 
progres. La question du salaire fut sans cesse agitee 
et miso en avant. Mais raugm entation constante du 
salaire de 1895 a 1901 s’explique aussi en bonne 
partie par raugm entation du nombre des journees de 
travail. En 1895, on compte encore quelques journees 
sans travail. En 1900, c’estune yeritable surabondanco 
de travaux supplementaires. Les mineurs descendent 
dans la  minę jusqu’a 40 et 45 fois par niois. En 1895 
le minour compte 305 journees de travail, en 1900, 
318. Le supplement de gain obtenu ainsi ne saurait 
constituer une augm entation de salaire puisqu'il repose 
sur un sureroit de travail, non sur une augmentation 
du taux du salaire.

beidesmal diesolbe, ja  prozentual ausgedriickt im 
letzteren Palle sogar noch etwas groBer. A ller- 
dings k&nnte man einwenden, daB dor Berechnungs- 
fehler sich in dem einen Jah r mehr geltend macht 
ais in dem andern. Dem wird man jedoch dadurch 
begegnen konnen, daB man nicht oinzelne Jahre, sond#rn 
die Durchschnittsorgobnisse mehrerer Jahre mitein- 
ander in Vergleich stellt, etwa der Periodon 1886/92 und 
1893/1905, wio das auch im Folgenden geschehen ist.

Diesen Exkurs uber die Lohnstatistik will ich 
in Nachfolge Piepers und seines Schattens Le IIoc 
nicht auch auf die Aufstellungen des Allgemeinen Knapp- 
schaftsvereins zu Bochum ausdehnen, umsoweniger, 
ais es sich hier keineswegs um eine Lohnstatistik im 
eigentlichen Sinno handelt, eine solche stellen aus- 
schlieBlich die Nacliweisungen des Oberbergamts dar. 
Ebenso wiirde es zu weit fflhren, auch in der Behandlung 
dieses Gegenstandes die fast wórtlicheUbereinstimmung 
beider nachzuweiscn, dagegen kann ich mir dies nicht 
fiir den von Pieper auf Seito 81—90 und von Le Hoc 
auf Seite 117— 127 gebotenen Riickblick uber den 
Gang der wirtschaftlichen Entwicklung im Ruhrrovier 
versagen, wobei sich auch die Gelegonheit ergeben 
wird, dio Behauptung, daB die L o h n s te ig e r u n g  a u f  
M e h r a r b e i t  b e ru h e , auf ihre Richtigkeit zu prufen. 
Dio Einleitung beider boi diesem Kapitel deckt sich 
nicht, ich springe deshalb gleich medias in res.

Pioper:
............Gegen ScliluB des Jahres 1887 zog der M arkt

wieder energiach an; an den hoheren Preisen und 
steigenden Werksgewinnen wollten nach so langem 
1’iofstande der Lohne auch die Bergleute partizipieren. 
DaB man diesem selbstverstandlichem Yerlangen gar 
nicht oder nur in minimąlem MaBe nachgab . . . . 
schiirte die Erregung in den Bergarbeiterkreison, bis
s i e ..............im Jahre 1889 in dem Itiesenstreik zum
Ausbruch kam. Der Streik trieb die Lohne allerdings 
fiir die Jahro 1889, 90, 91 in die Hohe; sie sturzten 
aber bis 1895 in demselben Grade wieder ab, um m it 
der im Jahre 1896 einsetzenden gfinstigen Konjunktur 
bis in das letzte Yierteljahr 1900 wieder hinaufzugehen. 
Dazu wirkto zum guten Teile m it das Driuigen der 
im letzten Jahrzehnt, bezw. letzten Jahrfiinft sich 
kraftiger regenden und entwickelnden Bergarbeiter- 
organisation. Immer und immer wieder wurde die 
Lohnfrage aufgeworfen und aufs nachdrucklichste betont.
................Zu einem guten Teil erkliirte sich indes der
hohere Lohn durch eine gesteigerte Schichten- bezw. 
Uberschichtenzahl. 1895 wurden noch Foierschiobten 
eingelegt; 1900 jag te  eine Uberschicht die andere. 
Es wurden monałlich 40 — 45 Schichten yerfahren. 
1895 entfielen auf den Ruhrbergmann durchsehnittlich 
305 Schichten, 1900 aber 318. Der Mehryerdienst 
daraus kann nicht „Lohnsteigerung" genannt werden, 
da er auf M ehrarbeit beruht, nicht auf ErhOhung des 
Gedingelohnes.
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Gegemiber der Behauptung, daB im Jahre 1900 
monatlich 40 — 45 Schichten verfahren wurden, sei in 
der folgenden Tabelle die Entwicklung der auf den 
Kopf der Gesamtbelegschaft und der eigentlichen Berg- 
arbeiter in den einzelnen Jahren seit 1886 yerfahrenen 
Schichten dargestellt.

Ja
hr

Verfahreuo Arboitschichten im Oberborgamtsbezirk 
Dortmund auf 1 Arbeiter

der Gesamtbelegschaft
der unterirdisch be- 

schaftigten eigentlichen 
Bergarbeiter

iiberhaupt gegen 1886 
(1886=100) iiberhaupt gegen 1886 

(1886=100)
1886 300 100,00 290 100,00
1887 309 103,00 302 104,14
1888 321 107,00 316 108,97
1889 308 102,67 301 103,79
1890 306 102,00 297 102,41
1891 307 102,33 298 102,76
1892 298 99,33 289 99,66
1893 301 100,33 292 100,69
1894 304 101,33 295 101,72
1895 305 101,67 297 102,41
1896 315 105,00 308 106,21
1897 316 105,33 307 105,86
1898 314 104,67 304 104,83
1899 317 105,67 308 106,21
1900 318 106,00 309 106,55
1901 301 100,33 291 100,34
1902 296 98,67 288 99,31
1903 311 103,67 304 104,83
1904 304 101,33 296 102,07
1905 295 98,33 283 97,59

Die Aufstellung zeigt zunachst, wie das ja  Pieper 
zwei Zeilen spater selbst sag t, daB auf den Ruhr-

L a fin de 1900 m arąua ógalement la  fin do cette 
pćriode heureuse, triomphalo meme de la mine
prusienno..............

. . . .  Ces diminutions resultaient en partie de 
l ’abaissement du taux du salaire (geding), en partie 
aussi du nombre ślevó des journćes de chOmage. Des 
gens qui en 1900 descendaient jusqu’a  42 fois par 
mois dans la mine n’y descendaient plus que 24 fois, 
Le chomage alla meme si loin que dans beaucoup de 
fosses et pendant quelques mois on ne tn m iilla  plus 
que 16 jours par mois.

A cótć du chomage, il faut noter les renvols 
d’ouvriers. Beaucoup de mineurs furent jetes directement 
sur le pav<5. D autres furent laisses lihres, au cas ou 
ils no voudraient point se contenter d’un salaire re- 
duit, de partir yolontairement et prefćrerent s’en aller 
que de toucher im salaire derisoire.

15 000 mineurs ąuitterent ainsi leur mine volon-
tairem ent ou de force (bassin dc la R u lir ) ......................

. . . . .L e s  reductions de salaire operćes souvent tres 
arbitrairem ent, les chomages nombreui, uiie application 
plus rigoureuse que jam  ais du „N ullen", une brutalite 
anormale de la part des employćs, tout contribuait a 
1’entretenir et a 1'augmenter............................

bergmaun im Jah re  1900 318 und auf den Arbeiter, der 
dic eigentliche Bergarbeit le is te t, 309 Schichten entfielen, 
das sind 26,50 bezw. 25,75 Schichten im Monat, m ithin 
etwas ganz anderes ais 40— 45 Schichten. W as soli 
es also heiBen, daB Pieper ganz allgemein von einer 
derart holien Schichtenzahl in 1900 redet (480 bis 
540 im Jahre), wiihrend dio Hochstzahl in den letzten 
20 Jahren, welche das Ja h r  1888 aufweist, nicht mehr 
ais 321 Schichten betragt. H atte selbst, was ganz 
unglaublich ist, der eine oder andere Arbeiter iii einem 
Monat einmal eine fast um das Doppelte uber das 
nonuale Mafi hinausgehende Anzahl von Schichten 
yerfahren, so muB doch die von Pieper beliebte Ver- 
wertung einer solchen hochstens ganz yercinzclten 
Tatsacho ais durchaus unstatthaft bezeichnet werden. 
Im  iibrigen ist die Schichtenzahl, nachdem sie von 
1895 auf 1896 einen gowaltigen Sprung gemacht hat, 
in den yier Polgejahren fast ganz unyeriindert ge- 
blieben; es laBt sich also die Behauptung, die Lohn- 
steigerung dieser Jahre berulie au f M ehrarbeit, nur 
dann aufrecht erhalten, wenn man den Tatsachen Ge- 
walt antun will. Die Schichtenzahl war in 1900 nur 
6,55 pCt. holier ais iu 1886 und 4,04 pCt 
lioher ais in 1895, der Schichtlolm der H auer da- 
gogon 76,71 und 37,60 pCt. Aber nur feste behauptet, 
es wird immer etwas geglaubt.

Die beiden Gewalirsmiinner faliren dann in ruhrender 
Ubereinstimmung fort:

Mit der Ende 1900 hereinbrechenden allgemeinen 
Baisse fand auch ein starkes AbreiBen der Loline 
s ta tt................................

...............DieseLohnminderungen resultierten teils aus
dem eigentlichen AbreiBen der Gedinge bezw. Schicht- 
lohne, teils aus den zahlreich eingelegtcn Feierschichten.. 
Leute, die fruher 42 Schichten pro Monat yerfahren 
hatten, brachten os je tz t bestenfallsauf 24. Die Zahl dor 
Feierschichten war so groB, daB wali ren d einiger Monate 
auf yiolen Zechen nur bis zu 16 Tagen gearbeitet w urde.. .

.............Noch schlimmer ais dioFeierschichten waren
die Arbeiterentlassungen. Manche Bergleute wurden 
entweder direkt aufs Pflaster gesetzt oder ihnen frei 
gestellt, „falls sie m it dem herabgesetzten Lolin nicht 
zufriedeii seien", freiwillig abzukehren. Yiele zogen 
denn auch die Abkehr dem ubermfiBig herabgerissenen 
Lolin vor................ : ................

..........Die Zahl der binnen Jahresfrist abgekehrten
Bergleute ist m it 15 000 sicher nicht uberschiitzt...........

.........................Es ist klar, daB die oft willkurlichen
Lohnreduzierungen und die zahlreichcn Feierschichten 
bei den Bergleuten viel Groll und Erregung absetzten.
Dazu kam das m it der ungunstigen Konjunktur noch
rigoroser ais sonst gehabte Nullen, die rohere, schikanosere 
Behandlung der Arbeiter, MaBregelungen usw. . . . . . .
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Die My tli e von den 42 Schichten (oben waren es 
sogar bis 45) im Monat ist bereits abgetan. Die Zalil 
der auf don Kopf der Gesamtbelegschaft entfalienden 
Schichten war in 1901 iibrigens gegen 1900 nur um 
5,35 pCt. niedriger, in 1902 um 6,92 pCt. DaG eine 
groBe Zalil von Bergleuten in 1901 oder 1902 annahernd 
die Hiilfte weniger Schichten Yerfahren haben soli ais 
in 1900, is t ebonso unbewiesen und unglaublich, wie 
die weitere Behauptung, daB wahrend einiger Monate 
auf vielen Zechen nur bis zu 16 Tagen goarbeitet 
wurde. Dann hatte auch der Durchschnitt mehr herab- 
gedruckt werden mussen. Es handelt sich also auch 
liier bestenfalls um eine zu weit gehende Verallge- 
meihening. Die Behauptung, daB dio Zahl der binnen 
Jahresfrist abgekehrten Bergleute m it 15 000 nicht 
iiberschiitzt sei, kann nur dann Sinn haben, wenn 
damit gesagt sein so li, daB diese BelegsĆhaftsmit- 
glieder in 1901 oder 1902 die Bergarbeit aufgoben 
muBten, wohl infolge Mangels an Arbeit, denn die 
Zalil der im Laufe eines Jahres abkohrenden Berg- 
arbeiter uberschreitet im Ruhrrevier weit die 100 000. 
Um auch in diesem Punkte H erm  Pieper ais Tendenz- 
macher zu erweisen, habe ich die folgenden Tabellen 
hergesetzt.

Belegschaft im Oberbergamtsbezirk Dortmund

Bergrevier 1900

Mann

1901

Mann

1901
gegenl900

±
Mann

1902

Mann

1902gogen
1901
±

Mann
Osnabruck

(Hamm)1). . . 995 1004 + 9 981 -  23
Dortmund I (Stid) 13 714 15 434 + 1720 16 231 +  797

. II (Ost) 16 034 17 659 + 1 625 17 975 +  316
„ III(Westi 15 938 17 063 + 1 125 17 537 + 474

Ost-Reckling- 
hausen2) . . . . 13 304 14 916 + 1612 14 105 -  811

West-Reckling- 
hausen3) . . . . 11313 12140 + 827 13 530 +  1390

11 332 11750 + 418 11527 -  223
Hattingen . . . 10 378 11243 + 865 11028 -  215
Stid-Bochum . . . 11 274 11759 + 485 11292 -  467
Nord-Bochum . . 12 341 13 468 4- 1 127 13 423 — 45
H erne............. 15 592 16 371 + 779 16 323 -  48
Gelsenkirchen . . 16 559 16 967 + 408 15 851 -  1116
Wattenscheid . . 14193 15 494 4- 1 301 16 238 +  744
Ost-Essen . . . . 13 821 14 561 + 740 13 617 -  944
West-Essen . . . 17 789 18 332 + 543 17 077 -  1 255
Siid-Esseu . . . . 12 983 14 102 + 1 119 13 588 -  514
W erden........... 2 660 2 584 76 2 397 — 187
Oberhausen . . . 16 682 19 07!) O- 2 397 21 243 +  2 164

Zusammen i|226 902 ;243 926 +  17 024 248 963 +  37

‘) einschl. Staatswerk Ibbenbttren; nach 1. Jan. 1903 =  
Bergrevier Hamm. 2) einschl, Staatswerk Waltrop. 3) einschl. 
Staatswerke Bergmannsgliick und ver. Gladbeck

Belegschaft (Mann) im Oberbergamtsbezirk Dortmund in den Jahren

1893 1894 1895 1896 1897! 1898 1899 1900 1901 1902

1. Yierteljahr
2.
3.
4.

144 922
144 781
145 578 
150 386

153 349 
150 119 
150 948
154 136

154 383 
152851 
153 367 
158 195

159 826 
158 336 
161 583 
166965

169 914 
172 319 
176 071
185 636

188 845 
188 696 
190 532 
196 789

201 161 
202741 
204 410 
212113

218917 
221 334 
227 271 
239 300

242 892 
241 344
243 583 
247 885

245 969
239 769
240 423 
249 649

Durchschn. 146 417 152138 154699 161678 175985 191216 | 205106 226902 | 243 926 243 963

Wenn Pieper, was aus seinen Ausfuhmngen nicht 
zu ontnehmen ist, die Arbeiterentlassungen in das Jalir
1901 hat verlegen wollen, so diirfte er nach dieser 
Aufstellung, die in 1901 gegon 1900 fur den Bezirk 
eine Belegschaftszunahmo um 17 000 ersehen liifit, daran 
wohl nicht mehr festhalten konnen, und auch das Jalir
1902 ergibt noch im ganzen eino Belegschaftszunahmo 
um 37, wobei allerdings in 12 Revieren ein Ruckgang 
der Belegscliaftsziffern zu verzeichnen ist, er betragt 
jedoch nur 5848 Mann, also niclit viel mehr ais den 
dritten Teil der yon Pieper angegebenen Zahl. Wenn 
die BelegschaftsziiTer in 1902 nicht m e h r  gestiegen 
ist, so hilngt das vor allem m it der Abnalime der 
Belegschaft im 2. Vierteljahre zusammen. Das 2. Quartal 
zeigt eben in allen Jahren, soweit sie nicht direkt den 
Stempel der Hochkonjunktur tragen, entsprechend einem 
gewissen Saisoncharakter der Bergarbeit einen Ruck-

gang der BelegschaftszilTer. Also handelt es sich hier 
um eine s. z. s. ganz normale Erscheinung. Im letzten 
Yierteljalir 1902 uberragt die Belegschaftszalil nicht 
nur die aller fruheren Jahre sehr erheblich, sondern 
auch die des giinstigsten voraufgegangenen Vierteljahrs 
noch um annahernd 2000. — W as von der Behauptung 
uber „das m it der ungunstigen Konjunktur noch 
rigoroser ais sonst gehandhabte Nuli en, die rohere 
schikanosere Behandlung der A rbeiter" etc. zu halten 
ist, die sich in ihrer Allgemeinheit jedenfalls besser in 
der sozialdemokratischen Presse ais in einer wissen- 
schaftlichen Arbeit ausnehmen wurde, haben die aus 
AnlaG des vorjiihrigen Streiks vom Bergbau-Verein 
beantragten amtlięhen Zechenuutersuchungen erkennen 
lassen. Das ist die Sprache des politischen Agitatora, 
aber nicht des Mannes der Wissenschaft.

(Fortsetzung fo lg i)
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Eimmdzwaiizigstcr Bericht iiber dic Ycrwaltuiig der Kiiappschalts-Berufsgcnosscnschaft
fiir das Jahr 1905.

(Im Auszuge.)

Am 1. Oktober 1905 waren seit dem Inkrafttreten 
dos Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und 
dem Beginn der Tatigkeit der Berufsgcnossenschaften 
20 Jalno verflossen. Das Vierte1jahr vom 1. Oktober bis 
31. Dezember 18S5 ist dem Geschiiftsjahro 1886 zu- 
gerechnet wordon; in dem Yorliegenden Berichte weiden 
somit die Ergobnisse dos 20. Geschaftsjahres der Knapp- 
scliafts - Berufsgenossenschaft mitglteilt. Wahrend des 
zwanzigjahrigen Bestehens hat sieli dio Zahl der ver- 
sicherten Personen von 343 709 auf 647 458 erhoht, 
also nahezu Yerdoppelt; dio gezahlten Arbeitslohno liaben 
sich mehr ais Yerdreifacht, namlich von 250 802 479,60 J l  
auf 769 872 668 d l  *), und der jahrlich auf 1 rbeiter 
entfallende Lohnbetrag ist von 729,69 J l  i. .T. 1885/86 
auf 1189,07 J l  i. J. 1905 gestiegen; im ganzen wurden 
von der Knappschafts - Berufsgenossenschaft aufgebracht 
mehr ais 202 Millionen J t ; in don Reseiwefouds sind 
zuriickgolegt weit iiber 42 Millionen . /i.

Ober die Zahl der Betriebe, der versicherungspllichtigen 
Personen, dio Lohnsummen **) nach den yerschiedenen Bc- 
triebsarten gibt naolistehende Tabelle AufsehluG, in der 
dio Ergobnisse fiir dio Jahre 1886, 1896, 1904 und
1905 zusammengestellt sind.

Za
Bc-

triebe

il der 
Arbeiler

Lohnsummc 
im ganzen

JL JL
Steinkohlen- 1886 

bergbau 1896
1904
1905

857
337
317
346

221 364 
311233 
477 937 
474916

170 171883 
307 934 465 
587 712 059 
594 664 953

768,74
989,40

1229,69
1252,15

Braunkohlen- 1886 
bergbau 1896 

1901 
1905

423
534
489
524

28 950 
41 391 
56 500 
58 922

20 187 120 
33 291424 
57 243 610 
61 385 015

097.31
804.31 

1013,16 
1041,80

*) Fiir die Jahre 1886 his 1900 sind die nach dem Unf.- 
Vers.-Ges. vom 6. Juli 1881 anrechnungsfiihigen Lolme. vom 
Jahre 1901 ab die wirklich gezahlten Lohne nachgewiesen 
worden.

**) Fiir die Jahre 1886 uud 1896 sind die a n r ech n u n g s -  
fiihigen,  fur 1904 und 1905 die wirkl ich gezahl ten 
Lohne au fgeflilirt.

Zahl der 

trlebe Arbeiter

Lohnsumme
auf 1

lm Sftn7'en Arbeiter 
J t J t

Erzgruben und 1886 
Jletallhutten 1896

1904
1905

574
574
611
676

79 691 
74 332 
77 84 1 
79 801

49 167 763 
57 873 714 
71 062 040 
75 845 353

616,9S 
778,57 
912,91 
950,43

Salzbergbau u. 1886 
Salinen 1896

1904
1905

50
70

103
117

8 713 
12 794 
23 188 
26 444

8 291 P95 
12 881432 
27 018 704 
31 591 148

951,68
1006,83
1165,20
1191,61

Andere Minerał-1886 
gewinnungen 1896

1904
1905

254
307
380
392

4 991
6 592
7 060 
7 375

2 983 719 
4655 513
5 877 962
6 386 199

597,82
706,24
832,57
865,93

Im ganzen 1886 
1896
1904
1905

1 658 
1822
1 960
2 055

343 709 
446 342 
642 526 
647 458

250 802 480 
416 636 550 
748 914 375 
769 872 668

729,69
933,45

1165,58
1189,07

Daliach hat sich die Zahl der Betriebe in 1905 gegen 
das Yorjalir um 95 vermehrt; sie hat zugenommen um 35 
beim Braunkohlonbergbau, um 35 bei Erzgruben und 
Motallhiittou, um 14 beim Salzbergbau und den Salinen 
und um 12 bei anderen Minoralgewinnungen, wogegen sie 
im Steinkólilenbergbau um 1 abgenommen hat. Seit 1886 
betragt die Zunahme 397.

Dio wirklich gezahlten Lohne stiegon gegen 1904 um
20 958 293 J l  oder fur 1 Arbeiter um 23,49 J l .

Dio Umlage erliohte sich von 19 899 140,70 J l  im 
Jalno 1904 auf 21 544 694,58 J l  im Jaliro 1905, d.li. 
um 1 645 553,88 J l  oder 8-3 pCt. Gogen das Jahr 
1885/86, fiir das 2 594 377,65 J t  erhobon wurden, ist 
die Umlage des letzten Jahres um mehr ais das Sfaclie 
gestiegen.

Die Aufwenduugeu fiir dio Berufsgenossenschaft be- 
trugen in den Jahren 1885/86 bis einschl. 1905 
202 029 015,33 J l ; sie verteilton sich auf Entscluidi- 
gungen, Reseiwefouds, Yerwaltungskosten einschl. Betriebs- 
fonds und sonstige Kosten folgendermaCen:

E n tsch ad ig u n g en ..................................
Reservefonds............................................
Yerwaltungskosten einschl. Betriebsfonds 
Sonstige K osten.......................................

Summę der Jahre 
1885 /86-1905  

J t
156 327 505,23 

32 214 689,09 
7 942 803,99 
5 544 017,02

Summę 2 594 377,65 8 575 058,03 21 533 689,66 202 029 015,33

1885/6
J l

522 625,95 
1 567 877,85 

454 068,89 
49 804,96

1895
J l

6 646 688,36 
1 329 337,67 

321 241,98 
277 790,02

1905
J l

18 015 761,92 
2 218 598,91 

660 851,82 
638 477,01

Die Unfallentschadigungen erfuhren eine Zunahme von
16 721 654,62 J t  in 1904 auf 18 015 761,92 J t  iu
1905, d. h. um 1 294 107,30 J t \  der Reservefonds 
stand am 31. Dezember 1904 zu Buche mil 38 718 122,64 
Jl. GomaO § 34 Gewerbe-Unf.-Yors.-Ges. muOten dem 
Reseiwefonds fiir das Jahr 1905 9 pCt dieses Bestaudes

mit 3 484 631,04 J t  zugefuhrt werden, mithin botrug er 
am SchluB des Jahres 1905 42 202 753,68 J l .

Die bodeutendo Einlage in den Resorvefonds von rund
3 */2 Millionen J l  macht 16,2 pCt oder fast den sechsten 
Teil der Gesamtumlago aus.
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1880 1890 C
O

O C
rt 1900 1902 1903 1904 1905

S e k t i o n auf
auf

1000 auf
auf
1000 auf

auf
1000 auf

auf
1000 auf

auf
1000 auf

auf
.1000 auf

auf
1000 auf

auf
10001 Ar JL 1 Ar JL ; i  Ar JL 1 Ar JL 1 Ar JL 1 Ar !L 1 1 Ar JL 1 Ar JL

beiter Lohn- beiter Lohn- beiter Lohn- beiter Lohn- beiter Łolin- beiter Lohn- beiter Lohn- beiter Lohn-
JL

summe
JL

summe
JL

summe
JL

'
J l

summe
JL -

summe; 
JL  i JL

sumrne 
JL 1 JL

summe
JL JL

summe
JL

1 5,59 6.17 12,37 13,98 17,37 20,28 i 16,40 15,62 25,26 23,89 26,93 24,72 27,95 25,03 j 30,21 26,23
II 11,(38 11,05 21,61 20,50 26,92 26,55 I 22,19 17,58 30,81 24,28 34,96 25,96 35,55 26,37 39,50 28,70

III -1,18 4,95 7,17 9,17 13,56 17,34 14,81 15,52 25,58 25,85 29,21 29,44 32,04 31,74 31,94 30,49
IV 4,75 4,96 9,71 11,50 13,40 15,80 13, G2 13,48 20,18 20,23 22,32 21,93 23,07 21,92 23,87 22,04
V 5,56 6,94 7,78 9,85 j 8,85 11,13 10,81 11.19 16,34 17,73 - 16,09 17,37 16,51 17,53 16,38 16,82

V I 5.68 8,62 12,70 18,08 19,80 26,65 : 22,18 23,71 29,55 31,54 31,42 33,17 32,75 34,46 34,56 35,37
VII 8,60 9,13 17,20 18 68 ! 18,90 20,90 I 19,11 17,59 : 26,12 24,80 28,16 26,40 29,96 27,97 31,46 28,90

V III 7,84 7,06 13,60 15,72 j 24,92 29,15 [ 22,62 23,64 , 28,73 28,05 1 29,63 28.21 | 31,09 29,14 32,65 30,46

Durchschnitt j 7,55 8,20 15,00 10, G5 i 20,36 22,76 19,08 17,23 27,17 24,54 29,98 26,04 30,97 26,57 33,28 27,98

Dio Erhohung dor Gesamtunfal 1 kosten vom Jahre 1904 
7,11111 Jahro 1905 war recht bedouterid; Auf 1 Arbeiter 
bereclmet betrug sio 2,31 JL, auf 1 000 J l  Lolm- 
summo 1,41 Jl, Der Yergleich zwischen dom Jalire 
1885/6 und dom Jahre 1905 ergibt eine Steigerung von 
7,55 J l  auf 33,28 J l ,  d. s. 25,73 M odor 341 pCt
mehr fiir oinen Arbeiter ais im ersten Yersicheningsjahre.
Auf 1000 „/t Loline bereclinot, erscheint sio weniger hocli, 
woil dio Lohne andauernd gestiegen sind. Hierbei stellto 
sich dio Steigerung bei 8,20 J l  im ersten Versicherungs-
jalire und 27,98 J l  im 20. Versicheningsjahre auf
19,78 J l  =  241 pCt.

Gegen das Vorjahr ist dio absolnto Zahl der an- 
gemeldeten Unfalle nicht in domselben MaGo gestiogm wio 
iu fruheren Jahron. Die Steigerung betrug nur 1667 
gegon 5771 im Vorjahre. Der Grund dafiir liegt in dem 
Bergarbeiterstreik im Fruhjahr 1905. Die Duichschnittszahl 
der auf einen Monat ontfallenden Unfiillo bereclinot 
sich auf 6822, der Februar 1905 weist aber nur 
5686 auf. Dio hoclisto Zahl von Unfallen bringt dor 
Januar mit 7524. Die Zahl der entschadigungsplliclitigen 
Unfalle, sowie derjenigen mit todlichem*) Ausgange 
betrug:

Jahr Entschadigungspfliclltigo Unfalle
Unfallo mit  todl ichem A i s g a n g e

nach dem jarsprilnglichen Stande 
(Stand im Entstehungsjahre)

einschl. der nachtraglich Gostorbenen 
(Stand im Berichtsjahre).

____ ___ __
ilberhaupt auf 1000 vers. Personen uberhaupt auf lOun yors. lYrsniii-n i uberhaupt auf 1000 vers. Personen

1886 2265 6^9 733 2,13 1, 873 2,54
1887 2623 7,58 849 2,45 824 2,38
1888 2773 7,75 746 2,09 805 2,25
1889 3176 8,46 816 2,17 880 2,34
1890 3403 8,54 824 2,07 881 2,21
1891 4005 9,51 977 2,32 1036 2,46
1892 4182 9,85 830 1,96 ii 892 2,10
1893 4464 10,60 920 2,19 983 2,34
1894 4779 11,20 786 1.84 834 1,96
1895 4906 11,39 912 2,12 ! 968 2,25
1896 5406 12,11 971 2,18 1029 2,30
1897 5671 12,09 961 2,05 1012 2,16
1898 6323 12,77 1254 2,53 1306 2,64
1899 6307 12,10 1060 2,03 1111 2,13
1900 6894 12,19 1145 2,02 1198 2,12
1901 7933 13,06 1289 2,12 1339 2,20
1902 8143 13,55 1080 1,80 1131 1,88
1903 9019 14,00 1159 1,87 1190 1,92
1904 9950 15,49 1178 1,83 1204 1,87
1905 10066 15,55 1235 1,91 — --

Gegen das Vorjahr erhohten sich dio entschadignngs- 
pflichtigen Unfalle von 9950 auf 10 066, also um 116 
oder um 0,06’auf 1000 Yersicherte. Die todlichen Unfallo 
steigerten sich von 1178 auf 1235 oder um 57, d. s.
0,08 auf 1000 Yorsichorte melir ais im Vorjahre.

Im Durchschnitt der Jahre 1886 bis 1905 kommen — 
nach dem Stande im Entstehungsjahro — bei 9 216 668 
Yersicherten und 19 725 todlich verlaufenen Unfallen auf

1000 Versicherte 2,14 Falle. Die Zahl des Berichtsjahres 
mit 1,91 kann somit noch giinstig genannt worden.

Die inneren Ursachen der entschadigungspflichligen 
Unfalle des Jahres 1905 waren foigende:

*) Die Zahl der Unfalle mit todlichem Ausgange erleidet 
alljalirlich eine Yeriinderung durch dio Yerleizteu, welche liach- 
traglicli an den Folgeii des Unfalles sterben.
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Zahl der Unfalle,  yeranlafit  durch:

S e k t i o n
dio Uefalniichkoit 

des Betriebes 
an sich

Miingel des 
Betriebes im 

• besonderen
dio Schuld der 

Mitarbeiter
die Schuld des 

Yerletzten selbst
Zusammen

im
ganzen pCt ' i im

ganzen pCt im
ganzeu pCt

!im
ganzen pCt

I B o n n ........................... 1 222 71,16 9 0,52 32 1,86 455 26,46 ] 718
II B ochum ....................... 3 949 84,15 3 0,06 155 3,31 584 12,48 4 691
III Clausthal a. II............... 144 57,37 2 0,80 12 4,78 93 37,05 251
IV Halle a. S...................... 392 45,01 32 3,67 38 4,36 409 46,96 871
Y Waldenburg i. Schl. , . 132 69,11 ■ — — 14 7,33 •15 23,56 191

VI Tarnowitz O/Schl. . . . 726 39,00 36 1,90 105 5,60 997 53,50 1864
VII Zwicliau (Sachsen) . . . 222 63,61 6 1,72 18 5,16 103 ?9,51 349

VIII Miinchen...................... 112 85,49 2 1,53 1 0,76 16 12,22 131

Zusammen ! 6 8991 68,51 90 0,90 375 3,73 | 2 702 | 26,86 j 10 066

Bei den innoren Ursachon dor entschadigungspflichtigen 
Unfalle tritt besonders die Gefabrlichkoit des Betriebes an 
sich hervor, wahrend die Mangel des Betriebes im besondern 
kaum in Ersclieinung treten. Auch dio Schuld dor Mit- 
arbeiter spiolt keine groBe Rolle mehr, wogegen durch 
dio Sclnild der Yerletzten solbst immer noch mehr ais ein 
Viortel der Gosamtzahl der Unfalle verursacht wird.

Vorstehendo Tabelle ist nicht seit dem Bestehen dor 
Bernfsgenossonschaft gefiihrt worden, es wird doshalb nur 
das Ergebnis seit dem Jaliro 1895 mitgetoilt. Das Antoil- 
verhaltnis der einzelnen Ursachon stellte sich in den Jahren

1895 1905
Gefahrlichkeit des Betriebes an

s i c h .......................................  57,78 pCt 68,51 pCt
Mangel des Betriebes im be

sonderen ................................ 0,96 „ 0,90 „
Sclnild der Mitarbeiter . . . 4,02 „ 3,73 „
Schuld der Yerletzten . . . 37,24 „ 26,86 „

Das Auteilverhfiltnis hat sich biernach durchgehend 
zu ungunsten der Ursache „Gefahrlichkeit des Betriebes 
an sich" yerandert.

Das Anteilyerhiiltnis dor Unfallfolgen an der Gosamtzahl 
der entschildigungspfiichtigen Uńfalle hat sich im Laufo 
dor Jahre bedeutend yerschoben, wio sich aus nachstehender 
Anfstellung ergibt.

Es nahmen an der Gosamtzahl teil in den Jahren 
1885/86 1905

dio Todesfalle mit 873 =  38,54 pCt 1235 =  12,27 pCt 
dio Falle mit dauernder 

yolliger Erwerbs-
iinfahigkeit mit 8 9 =  3,93 „ 6 2 =  0,61 „

dio Falle mit dauernder 
toilweiser Erwerbs-
linfahigkeit mit 543 =  23,97 „ 3916 =  38,90 „

die Falle mit vorttbor- 
geliender Erwerbs-
unfiihigkeit mit 760 =  33,56 „ 4855 =  48,22 „

Die Todesfalle und dio Falle mit dauernder v511iger 
Erwerbsunfaliigkeit haben sich vom Jahre 1885/86 bis
znm Jaliro 1905 verlialtnisma(}ig um das mehrfache des 
ersten Jahres yerringert, wogogen die leichteren Unfalle, 
besonders diojenigen mit dauernder toilweiser Erwerbs-
nnfahigkoit entsprechend zugonommen haben.

Die Zahl der auf 1000 Versiclierto entfallenden an- 
gemeldeten Unfalle ist yon 65,45 im Jalire 1886 auf 
126,45 im Jaliro 1905, also um 61,00 auf 1000 Yer-

sicherte =  93,20 pCt gostiegen. Bei den entschadigungs
pflichtigen Unfilllen orhóhte sich die Zahl von 6,59 auf 
15,55, mitbin um 8,96 auf 1000 Yorsichorto oder um 
135,96 pCt. Mit Ausnahmo weniger Jaliro hat also eino 
danernde betrachtlicho Zunahme der angemeldeten und 
namentlich der entschadigungspflichtigen Unfa.Ho statt- 
gefunden.

GroBere Unfailo (Massenunfallo), d. h. solche, boi denen 
10 odor mehr Personen einen Unfall orlitten, ereigneten 
sich wio in den 'beiden Yorjahren 6.

S

E ^

P) P
Naine des Betriebes

Zah

a
, -s# O

Eh

1 der 
aa>-+-3N
Id
73<D _>

Sektion I (Bonn).
1 15. Dez. Steinkohlenzeche Dechen zuNeun-

k i rc h e n ............................... — 20
Sektion II (Bochum).

2 10. Juli Steinkohlenzeche Borussia zu
Marten ................................ 39*) —

3 5. Dez. Steinkohlenzeche Werno zuWerne — 11
Sektion VI (Tarnowitz).

4 1. Marz Steiukohlenbergwerk PreuBen zu
Miechowitz........................... 15 —

5 3. Marz kons. Hultschiner Steinkohlen-
gruben zu Potrzkowitz . . . 8 3

6 1. Sept. Steinkohlengrube kons. Giesche
zu Schoppinitz...................... — 10

Hiorbei kamen 62 Personen zu Tode, 44 wurden vor- 
letzt; im ganzen also yerungluckton 106.

Dio Yerwaltungskosten des Gonossonschaftsvovstandos 
und der Sektionen zusammen betrugen im ganzen und in 
Prozenten dor Jahresumlage:

1901 1902 1903**) 1904**) 1905
JL JL JL JL Jt

511 995,56 496 939.73 566 739,01 615 631,52 658 449,06
3,4 pCt 3,0 pCt 3,1 pCt 3,1 pCt 3,1 pCt 

Bei der fortdauernden Zunahme der Unfalle, die im 
Bericlitsjaliro bei den angemeldeten 1667 und bei den 
entschadigungspflichtigen 116 betrug, erhóhten sich infolge 
der Mehrarbeit auch die Verwaltungskosten. Dor auf die 
Jahresumlage entfallende Prozentsatz ist trotzdem in den 
drei letzten Jahren unyerandert gebliobon.

*) In dem Bericht der Knappschafts-Berufsgenossensehaft 
sind yersehentlich dio 39 auf Borussia todlich Yernngluckten 
in der Rubrik „Verletzto* aufgefilhrt.

**) S. die erate Anmerkung auf S. 1225.
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Dio Koston der Unfalhintersuchungeii, der JFeststollling’ 
dor Entschadigungen, dio Schiedsgorichls- und Uufall- 
yerhutungskoston, sowio dio Koston des IIeilverfalirens 
innerhalb dor ersten 13 Woclien nach dem Uufallo stellen 
sich in den letzten 5 Jahren, wie folgt:

1901 1902 1903*) 1904*) 1905
JL JL JL J t  JL

302 197,22 446 848,78 498 995,86 526 560,94 630,879,77
2,4 pUt 2,7 pCt 2.7 pCt 2,6 pCt 2,9 pCt 

Dio Zahl der Rentenempfanger beliof sich auf 44 082 
gegon 41 173 im Yorjahro. Der auf den einzelnen Ifenten-

ompfanger im Diin-lisclinitt entfaUpnde Rentonbetrag 
aus liachsteliender Uborsicht zu ersolion.

ist

fur 1 Persnn Dio VolIrento 
betriigt
JL | ^

pCt 
dor Yollrento

Botrag
JL A

Soktion 1 . . 30.83 223 59 725 25
II . • 29,80 226 04 825 52

III ■ • 46,71 305 02 653 —
IV . . 27,97 182 85 653 85
V . . 34,87 211 03 605 20

VI . . 27,98 168 27 601 32
VII . . 31,71 212 46 670 05

. VIII . . 38,34 263 26 686 83

*) Diese Zahlen haben eine Anderung erfahren. Die Ein- 
nahnien an Betriebsfondszinsen usw. waron irrtumlich an den 
Yerwaltungskosten gektirzt.

Fur dio ganze Borufsgonossonschaft ergibt sich:

1905 fur 1 Person oino Durclisclinittsrento yon 32,86 pCfc mit 225,93 J i ,  dio duręSschnittliclio Yollrento betriigt 742,38
» »1904 » 1 » !) » » 30,87 » 226,09 » »

})
1903 » 1 » V 31,15 » 224,46 V
1902 » 1 )) » j) » 31,48 » 226,75 » .V

*}1901 » 1 V » » » 31,71 )) „ 222,38
1900 ■>: 1 » » )> 3*2,15 » » 218,54 »
1899 » 1 n » 32,39 » 215,19 ))
1898 » 1 ; ; » i) 32,85 » » 214,93 »

!)

.V

1897 » 1 » i) )} V 33,29 » 215,81 n
1896 )) 1 » » 33,75 » » 217,78 )) »
1895 » 1 » )) » » 3J,43 V 219,89 )) »
1894 » 1 » » » 36,00 V 3) 228,09 »

,//
732,38 
720,48
720.23 
701,30
679.73 
664,32 
651,88 
648,27
645.24
638.74 
633,52

Dor auf einon Rentenempfanger eiitfallendo Satz der Vollrento ist von 30,87 pCt im Vorjahre auf 32,86 pCt im 
Bericlitsjaliro gestiogon, die auf 1 Person eutfallonde Durchsclinittsrento dagpgen vón 226,09 J C  auf 225,93 J i  
gefallon. Dio Duiclisclinittsyol 1 ronto erholito sich von 732,38 J i  auf 742,38 J l .

»

Yerkelirswesen.
Am tliehe Tarifyeranderungon. Mit Giiltigkeit 

vom 10. 9. ab ist die Stat. Pelkum mit dor Zeche de 
Wendel ais Yersandstat. in Abt. D des Ausnahmelarifs
6 fiir Steinkolilen usw. nach Stat. dor Gruppe III im 
Yerkolir nach den Rlieinhafen Duisburg Hafen, Duisburg- 
Hoclifold Siki nnd Ruhrort Hafen aufgenommen worden.

Am 15. 9. troten im biihm.-nordd. Kohlenvorkohr fiir 
dio Stat. Neuses bei Coburg des Dir. - Bez. Erfurt 
direkte Fracbtsatze in gleiclier Hóhe wie fur Coburg in 
Kraft.

Mit dem 16. 9. wird die Stat. Hagenow ais Empfang- 
stat. in don Ausnahmetarif 6c fiir Rohbraunkolilo, Braun- 
koblenbriketts usw. in 20 t Sondungon aufgenommen.

Am 1. 10. tritt unter dem Titel „Nordd.-osterr. 
Ausnahmetarif fur Braunkohlen nnd Braunkoblenbriketts" 
ein besonderer Tarif fiir den Yersand von Braunkohlen 
und Braunkohlenbriketts yon Stat. der preufi. Staatsbahneu 
/Dir.-Bez. Breslau, Erfurt und Halle) nacli Stat. der 
AuOig-Teplitzer Eisenbahngesollschaft, dor BShmischoii 
Nordbabn, der Buschtebrader Eisenbalni, der Kaiser 
Ferdinands-Nordbalm (westlich uud sudlich Odcrborg), der 
Óstorr. Nordwestbabn und der Sud-nordd. Yerbindungs- 
balin, sowio der in ihrem Betriebe befindlichen Reicbenau 
a. K.-Solnitzer Lokalbahn, der k. k. osterr. Staatsbahneu 
nebst den yom Staato betriobenen Priyat- und Lokal- 
bahnen in Ober- und Nieder-Ósterreicb und der priv. 
Pslerr.-ung. Staatsoisenbabngesellscbaft in Kraft. Durch

diesen Tarif, der teilweiso Erholiungon, teilweiso Er- 
niftCigungen enthalt, werden einigo filtoro Tarifo aufgehoben.

W agengestellung fiir dio im R uhr-, Ober- 
schlosischen u n d  Saarkohlenbozirk belegonon 
Zochon, Kokoroien und  Brikottw erke. (Wagon auf 
10 t Ladogewicht zuruckgofiihrt.)

1906 Ruhrkohleu-
bezirk

■

Dayon

Zufuhr aus den Dir.-Boz. 
Essen und Elborfeld nach 

deu Rheinhafen

(1.-7. Sept. 1906)Monat Tag
1
: ge
stellt

nicht
ge

stellt

beladen
zuriick-
gelief.

Sept. 1. 19 161 18 981 l Ruhrort 10 316
n 2. 3 623 84 3 577 Essen (Duisburg 5 201

3. 18 618 — 18 583 ( Hochfeld 1 110
4. 19 501 — 19 163 IN W  (Ruhrort 150

feld ])uiabu'-£ 27 leld (Hochfeld 3 i
5. 19 869 - 19 931,
6. 20 458 — 20 510

n 7. 21 115 21180

Zusammen 
Durchschnittl. 
f. d. Arbeitstag

122 345 84 122 231 Zusammen 17 169

1906
1905,

20 391 14
51

20 372 
19 6H3
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Zum Dortmundor Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. Essen 
im gleichen Zeitraum 7 Wagon gestellt, dio in dor Uber- 
sicht mit enthalten sind.

Vom 23 —31. August betrug dio Zufubr nacli den 
Rhoinliafen:

Ruhrort . . 
Duisburg . 
Hochfold. . 
Zusammon.

Dir.-Bci!. Essen 
16 466 

7 707
____ 2 222

26 395

Dir.-Bez. Elberfeld 
187 
107 
25 

319

Zusammen 
16 653 

7 814 
2 247 

26 714

Bezirk

Gestellung von Doppelwagen, auf 10 tLadegowicht zuruckgefiihrt, fur den Yersand von Kohlen, Koks u. liriketts

16. bis 31 

insgesamt

. August

auf den 
Arbeitstag

1. bis 31 

insgesamt

August

auf don 
Arbeitstag

Januar b 

insgesamt

s August

auf don 
Arbeitstag

Zunahme d 
1906

16. bis 31. 
August

3i- gesamten 
gegen 1905

1. bis 31. 
August

Gestellung 
v .  H

1. Jan. bis 
31. August

Ruhr1) . . 1905 
1906

Oberschlesien 1905 
1906

Saar2; . . 1905 
1906

276 038 
303 296 
98 431 

109 336 
44 837 
48 823

19 717 
21 664 • 
7 020 
7 796 
3 203 
3 487

529 070 
575 405 
179 523 
207 088 
86 581 
93 135

19 595 
21311
6 649
7 670 
3 207 
3 449

3 576 300
4 340 591 
1 278 720 
1 455 100

661 038 
699 245

17 748 
21 488
6 426
7 276 
3 322 
3 514

9.9 

11,1

8.9

: 8,8 

15,4 

7,6

•
21,4

13,8

5,8
Zusammen . 1905 

1906
419 306 
461 455

29 940 
32 947

795 174 
875 628

29 451 
32 430

5 516 058
6 494 936

27 496 
32 278 10,1 10,1 17,7

1 1 Zalil der beladen zuriickgelieferten Wagen.
-j Einschl. Gestellung der Reichseisenbalinen in ElsaG-Lotliringen zum Saarbezirk. 

Gestollung ist die Zahl der Arbeitstage im Saarbozirk zugrunde gelegt.
Bei der Berechnung der arbeitstaglichen

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Bergarbciterloh.no in  den H auptbergbaubezirken Preufsens im 2. V ierteljahre 1906. 

Mit AusschluB dor fest besoldelen Beamten und Aufseher.
I. Durchschnittlohne samt l icher  Arbeiter.

Gesamtbelegscliaft
Yerfahrene

Arbeits-
Verdiente rei no Lohne (nach Abzug allcr Arbeitskosten, 

sowie der Knappschafts- und Invalidonversicherungsbeitrage)
im schichten auf 

1 Arbeiter im insgesamt im auf 1 Arbeiter und 
1 Schicht im

auf 1 Arbeiter 
im .

Art und Bezirk des Bergbaues

: .

II.
V.-J.
1906

I.
V.-J.
1906

Jahres
mittel
1905

II.
Y.-J.
1906 
(abger 
auf g 
Zah

I.
V.-J.
1906

undet
anze
en)

II. V.-J. 
1906

J t

I. V.-J. 
1906

J t

II.
V.-J.
1906

J t

I. t 
V.-J. 
1906

J t

Jahres
mittel
1905

J t

II.
V.-J.
1906

J t

I.
Y.-J.
1906

J t
a. Steinkol i lenborgbau 

iu Oberschlesien.................. 87125 89 987 85 940 69 72 18 915 626 20 603 951 3,16 3,16 3,08 217 229
in Niederschlesien.................. 24 328 26 074 25 562 73 76 5 333 046 5 927 197 3,00 2,98 2,94 219 227
im Oberbergamtsbezirk Dort

mund :
a. NSrdliche Reviere>) . . 201 158 201 782

■
193 608 78 80 67 336 158 68 445 529 4,31 4,22 4,07 335 339

b. Siidlicho Revierez) . . . 63 945 64 463 63 075 77 80 20 425 264 20 85!J 925 4,13 4,04 3,90 319 323
Summę O.-B.-A. Dortmund (a, b 

und Revier Hamm). . . . 267 952 268 774 259 608 78 80 88 601 556 90 048 297 4,26 4,17 4,03 331 335
bei Saarbrucken (Staatswerke). 47 673 47 017 45 737 71 74 12 997 958 13 450 497 3,84 3,85 3,80 273 286
bei A achen........................... 17 021 16 866 15861 75 76 5 540 886 5 43J348 4,35 4,23 4,08 326 323

b. Braunkohlenbergbau 
im Oberbergamtsbezirk Halle . 33 370 34 784 33478 74 77 8 142 811 8 538 519 3,30 3 20 3,15 244 245
linksrheinischer.................. .... 6 478 6 095 5 348 72 73 1 719 810 1 553 505 3,68 3,50 3,38 265 255

c. Salzbergbau 
im Oberbergamtsbezirk Halle . 7 234 7 097 6 515 73 77 1 953 662 2 056 671 3,70 3,78 3.69 270 290
im „ Clausthal 5 984 5 641 4 631 71 74 1 608 405 1 558 442 3,80 3,75 3,69 269 276

d. Erzbergbau 
in Mansfeld (Kupferschiefer) . 15 641 15 782 15 469 74 77 3 863 644 4 088 364 3,36 3,36 3,23 247 259
im Oberharz . . . . . . . 2 941 2 893 2 983 73 75 3) 524 744 3) 541 535 3) 2,44 3) 2,49 3) 2,40 ») 178 

278 
217

j») 187
in Siegen...............................
in Nassau und Wetzlar . . .

11301 
7 244

11528 
7 331 117 962i 69 

j 71
73
74

3 113 651 
1 571 596

3 274 872 
1 642 306

4,00
3,08

3,89 
! 3,01 | 3,18 1 284 

i 224
sonstiger rechtsrheinischer . . 7 332 7 645 7 394: 64 72 1 661 241 1810 149 3,30 3.27 3,00 227 237
linksrheinischer....................... 3 680 3 872 3 852 71 74 709470 768 322 2,72 1 2,68 2,59 93 198

<) und 2) Siehe Aninerkung 7) und 8) der Nachwoisung II. 3) Hinzu tritt der Wert der Brotkornzulage fur 1 Schicht 
im II. Y.-J. 1906 =  0,11 Jt, im I. V.-J. 1906 =  0,21 Jt, im Jahresmittel • 1905 =  0,10 J t .
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Art uud Bozirk des 
Borgbaues

ą. Stoinkohlenbergbau 
in Oberschlesien . . . . 
in Niedersclilesien . . . 
im O.-B.-A. Dortmund:

a. Nordliche Reviere7) .
b. Siidlicho Reyiero8) 

Summę O.-B.-A. Dortmund
(a, b und Revier Hamm) 

bei Saarbrficken (Staats-
werke) . . . . . . .

bei Aachen......................
b. Braunkohlon-

bergbau 
im Oberbergamtsbez. Hallo 
linksrheinischer . . .

c. Salzbergbau 
im Oberbergftmtsbez. Halle

„ „ Claustlial

d. Erzbergbau
in Mansfeld (Kupferschiefor) 
im Oberharz . . .
in Siegen . . . . .
in Nassau und Wetzlar 
sonstiger rechtsrheinischor 
linksrheinischer . . .

O -łi ^
Tl *+-* *-<

:e3 o
O <u

IBo ̂  Ci M ri tC » .

Unterirdisch be
schaftigte eigentl. 

Bergarbeiter

Sonstige unter
irdisch beschaftigte 

Arbeiter

Uber Tage be- 
schiift. erwacbs. 

mannliche Arbeitor

Jugendliche 
mannliche Arbeiter 
(unter 16 Jahren)

Woibliclio Arboitei

l J3 O o reines Lohn
©  o

reines Lohn A-g reines Lohn i-Ś reines Lohn ó 'S reines Lohn
o

o  co jS.

. 3 3 n
O S? bfl’r-i im im sP im im ® & n 2 im im O 5° 

* ® im im
O 2° bet - tD im .im

o  H  1^ 'S -+f ■§2 II. Jahres- ■§2 II. Jahres- ^ 3  _ o II. Jahres- H. Jalires- r O  O II. Jahres-
O  03 S-S V.-J. mittel «S V.-J. mittel Y.-J. mittel s f V.-J. mittel -4-9

CJ Y.-J. mittel
c3 rt top  o-S

o  g  
> . c j
^  CO 1906 1905 £ 1 

CO 1906 .1905 ° 5^ CO 1906 1905 o g 
c j  
co 1906 1905 o  §  

>  a  
^  co

1906 1905
Stdn. °/o2) J l J l %2) J l J l °/o2) J l J t %2) J l J l %2) J l J l

3)8-12 53,6 3,59 3,50 15,0 3,38 3,22 23,0 2,77 2,70 2,8 1,05 1,01 5,6 1,16 1,13
4)8-12 48,5 3,22 3,15 19,3 3,13 3,04 27,8 2,80 2,75 3,1 1,11 1,07 1 o1 , U 1,55 1,54

5)6-8 49,9 5,20 4,90 27,9 3,59 3,42 18,8 3,58 3,44 3,4 1,25 1,21 ___ __

5)8-8 50,8 4,94 4,65 26,9 3,44 3,31 18,5 3,56 3,38 3,8 1,23 1,19 — - —

6)6—8 50,1 5,14 4,84 27,6 3,56 3,40 18,8 3,57 3,42 3,5 ■ 1,25 1,21 — — —

8 59,3 4,35 4,29 24,5 3,19 3,16 13,5 3,32 3,26 2,7 1,29 1,29 ___ ___ _ _

8 61,1 4,89 4,60 13,6 3,93 3,63 21,8 3,65 3,44 3,4 1,40 1,30 0,1 1,92 1,83

9,9 25,7 3,78 3,66 7,2 3,18 3,07 62,5 3,24 3,02 1,9 1,65 1,56 2,7 1,76 1,70
12 56,1 3,99 3,74 0,3 4,00 3,90 38,7 3,46 3,18 4,9 1,81 1,62 — —

7,6 41,2 4,05 4,03 20,8 3,63 3,58 36,5 3,47 3,47 1,5 1,14 1,17 2,79 ___

7,0 40,5 4,35 4,20 9,9 3,64 3,68 47,5 3,45 3,29 2,1 1,29 1,32 — 2,27 2,16

8,3 66,9 3,56 3,41 5,6 3,47 ■ 3,40 21,2 3,28 3,16 6,3 1,30 1,33 _ _

9,8 43,6 9)2,76 »)2,72 13,5 9)5,77 9)2,71 36,0 9)2,24 9)2,15 6,9 9)0,90 9)0,85 — ’ —
7,8
8

66,2
72,4

4,52
3,24 ) 3,44 6,1

3,6
3,60
2,98 } 3,19 18,6

18,6
3,47
2,89 } 2,94 7,6

4,8
1,68
1,56 } 1,49 1,5

0,6
1,58
1,24 11,42

7,9 62,5 3,72 3,35 5,6 3,20 2,83 23,5 2,88 2,67 5,8 1,46 1,39 2,6 1,36 1,42
8,1 42,8 3,08 2,87 4,6 2,79 2,73 45,8 2,57 2,48 3,9 1,28 1,18 2,9 1,54 1,41

‘) Ausschliefilich der Ein- und Ausfalirt, aber einschliefilich der Pauson. 2) Gesamtbelegschaft1 vergl. Spalte 2 von I. 3) ]?Qr 
14,2 %: bis 8 Stunden; fur 74,3%: bis 10 Stundeu; fur 9,4%: bis 11 Stunden; fur 2,1%: bis 12 Stunden. <) Fiir 99,6 %: 
bis 8 Stunden; fur 0,3%: bis 10 Stunden; fiir 0,1 %: bis 12 Stundeu. s) Fur 1,0% bis 6 Stunden; fur 0,2 % bis 7 Stunden;
fur 08,8 % bis 8 Stunden. c) Fur 1,3% bis 6 Stundou; fiir 0,2% bis 7 Stunden; fiir 98,5% bis 8 Stunden. ’) Nord
liche Reviore:  Ost-Recklinghausen, West-Recklinghauseu, Dortmund II, Dortmund III, Nord-Bochum, Herne, Gelsenkirchen, 
Wattenscheid, Ost-Essen, West-Essen, Oberhausen, Duisburg. 8)Sudl i cheReviere:  DortmundI, Witten, Hattingen, Siid-Bochum, 
Sud-Essen, Werden. 9) Siehe Anmerkung3) bei I.

■ B raunkohlen - B rikett - Verkaufsvorein, Koln.
Herstollung und Absatz von Braunkolileiibrikctts botrugen im

Herstellung
Absatz

Juli
1905 1906

t
136 910 202 995
106 035 161 684

August 
1905 1906

t
159 573 203 914
171 744 172 912

Forderung  der Saargruben. Dio staatlichen Stein- 
kohleiigru.bon liaben im Monat August in 27 Arbeits- 
tagpn 1 002 186 t gefordert und einschliefllich des Selbst- 
verbrauchs 1 000 592 t abgesetzt. Mit der Eisenbahn 
kamen 660 649 t und auf dem Wasserwege 62 332 t zum 
Yersand. 34 397 t wurden durcli Landfuhren entnommen, 
201 580 t den im Bezirko gelogenen Kokereien zugefuhrt.

Marktbericlitc.
Essener Borse. Nach dem amtlichen Bericht waren 

am 12. September die Preisotierungen fiir Kohlen, Koks 
mid Briketts unverandort. Nachfrage fortgesetzt sohr rege. 
Kolilenknappheit anhaltend. Die nacliste B5rse findet 
Montag, den 17. September, nachm. von 31/2 bis 4 '/2 TJhr 
irn Stadtgartensaal (Eingang am Stadtgarton) statt.

Diisseldorfor Borse. Nach dem 
sind am 7. September notiert wordon:

amtlichen Bericht

A. Kohlen ■
Preise unverandert.

B. Koks :
a) GieBereikoks............................ 18,00 — 19,00
b) Hochofenkoks............................ 15,50— 17,50
c) NuGkoks, gebroeben . . . .  18,00— 19,50

C. Roheisen:
9 2 - 9 31. Spiegeleisen I a. 10— 12 pCt Mangan

2. WeiBstrahliges Qual.-Puddelroheisen:
a) Rhein.-westf. Marken . . .
b) Siegerlander Marken . . .

3. Stahleisen.......................................
Englisches Bessemereisen,
Rotterdam..............................
Spanisches Bessemereisen,
Mudela, cif. Rotterdam. .
Deutsches Bessemereisen .
Thomaseisen frei YerbrauchsteUe . 72,50-73,00 
Puddeleisen, Luxemburger Qualitat 
ab L u iem burg .......................i —

4.

5.

6.

cif.

Markę

/t

68,00
68,00
70,00

82,00
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9. Englisches Robeisen Nr. III ab
R u h r o r t ............................  . 74,00-75,00 JL

10, Luxemburgor GioBereieison Nr. III
ab L uxem burg ............................  66,00-68,00 „

11. Dcutsches Gieijercieiscn Nr. I . 78,00 „
12- » » » TI „
13. „ „ „ III . 70,00-73,00 „
14. „ H a m a ti t ....................... 82,00 „
15. Span. Ilamatit, Marko Mudola, ab

R u h r o r t ............................  —  „
D. Stabc i son:

GowOlinliclies Stabeison, FluBeison . . 140-142,50 „
„ „ SchweiBoisen . . 152,00 „

E, Blecl ie:
1. Gowóhul. Bleclie aus FluBeisen
2- „ .......................
3. Kesselblecho aus FluBeisen
4. Kesselbleclio aus SchweiBoisen'.
5. Feinblecho ..................................

F. Dral i t :
1. E isonw alzdrah t............................. — „
2. Stahlwalzdraht.................................  145,00 ,,

Kohlon- und Eisonmarkt sind unyerandert sehr fest. 
Die naclisto Borse fiir Wertpapiere findet am 14. Sep- 
tembor, fur Produkte und Wertpapiero am 21. Septem
ber statt.

/  Vom onglischon Kohlenm ark t. In den mnisten 
Distriktcn war. der Markt iu don letzten W och en in Bezug 
auf Preis- und Absatzvorhaltnisso stotig. Das Ilausbrand- 
goschaft in Lancashire, Yorkshire und den Nachbar- 
distrikten hat bei der warmen Witterung noch koino Be- 
lebung erfahren, doch rechnet man ziryęrsichtlich auf ein 
gutos Herbst- und Wintergeschaft, zumal keino bodeutonden 
Lageryorrate yorhanden sind. Gleiclizeitig blieb in diesen 
Distrikten dio Nachfrage in Industriesorten dringend, und 
dio Proise zeigen steigendo Tondenz; in Yorkshire ist dor 
Yersand an Maschineiibrand sehr botrachtlich und durfte 
os bis zur SchlioBung der Ostseehilfen bloiben. Auf don 
ii5rdlichen Mark ton zeigt Maschineiibrand erst neuordings 
Anzeiclion von Schwiicho, dio auch in den Preisen zum 
Ausdruck gekommon ist. In Walos habon inzwischen 
stotigere Marktvorhaltnisse Platz gęgriffen, nachdem bei 
einem regelmfiBigeren Yersand dio angestauten Mengen 
Absatz gefunden haben. — In N o r t h u m b e r l a n d  ist 
letzthin in Maschineiibrand ein Preisriickgang eingetreten 
auf 10 s 6 cl f.o.b. Tyne. Man glaubt, daB dieser Riick- 
gang mit dom Mangol an verfiigbaren Scliiffen zusammen- 
hangt, andere neigon indessen zu dor Ansicht, daB die 
Gruben von zweitor Hand unterboten werden, indem man 
von dieser Seite noch bedeutendo Mengon vor SchlieBung 
der Ostseehafen abzusetzen sucht. Der Markt zeigt sich 
jedohfalls entschieden schwacher, und nicht einmal die 
Aussichten auf Arbeiterausstiinde in Wales haben ihn zu 
festigon vermocht. Auch Kleinkohlen sind schwacher und 
CTzielen etwa 6 ,s 6 <1 bis 7 s. Gaskohlo war zoitweilig 
woniger fest, doch werden besto Sorten jetzt wieder ohne 
Schwierigkeit zu 11 s abgesetzt; zweito Sorten gehen zu
10 s. Auch diese Sorten sind etwas durch dio mangel- 
hafte Versaiidgolegenheit beointrfichtigt. Ungowohnlich 
regsam ist nach den Berichten aus Middlesbrougli das

. 1 4 9 - 1 5 3  „

160,00 

152,00 l

Gescbaft in Kokskohle, niclit zum wenigston infolge einer 
starkon Nachfrage aus Doutschland, mit der auch woiter- 
hin gerechnet wird; die Proiso stellen sich auf 10 s 1) d 
bis 11 s. Koks zeigt stollonweiso steigendo Tendenz. 
Durham GieBereikoks ist stetig zu 18 s 6 d. Bunker
kohlen gehen flott zu 9 s 3 d bis 10 In L a n c a 
s h i r e  sind die Gruben weit gunstigor gostellt ais zu 
dersolben Zeit des vorigeu Jahres, und bei der flottcii 
Boschaftigung in der Eisen- und Textilindustrie sieht man 
einem guten Herbst und Winter entgegen; dio augon- 
blicklicho Stille im Hausbrandgeschaft fallt wenigor ins' 
Gewicht. Die Preiso sind durchweg fest. Besto Stilck- 
kohlen zu Hausbrandzwecken notieren im Manchester 
Distrikt 13 s bis 14 s, zweite 12 s bis 12 s 6 d, ge- 
ringero 9 s bis 10 s, Sohmiedekohle und Maschineiibrand 
8 s 8 d bis 9 s 3 d, Lokomotivbrand 8 s 2 d bis 
8 s 11 d, Kleinkohle, je nach der Sorto 5 s 5 d bis
7 s 6 d. In Y o r k s h i r e  ist namentlich das Geschaft 
in Maschineiibrand llott, groBe Mengen kommen nach den 
Humborhafon zum Versand nacli der Ostsee. Ilausbrand 
ist nocli matt und ohno Zeichen baldiger Bolebung. Besto 
Silkostonokohle notiert 10 s 6 d bis 10 s 9 d, geringore
8 s bis 8 s 6 d, bester Barnsleyhausbrand 8 s 6 d bis
8 s 9 d. In Ca r d i f f  ’ war der Markt in den letzten 
Wochen stetiger, doch sind neuordings durch die Streik- 
bewogung wieder ungewisse Zustaudo geschaffen. Dio 
Fórdcrung ist jotzt knappor, und die Preiso sind steigend. 
Dem suchen dio Verbrauchor zunachst durch Abwarton zu 
begegnen, zumal man auch von der Abschaffung des Aus- 
fuhrzollos nicht molir sehr weit entfernt ist. Bester 
Maschineiibrand notiorte zuletzt 15 s bis 15 s 3 d, 
zweiter 13 s 9 d bis 14 s 9 d, geringorer 12 s 9 d 
bis 13 s 3 d. Mascbinenbrand-Kleiukohlo hat sich 
wieder fostigen konnen und golit jetzt von 7 s 9 d bis
9 s 6 d, je nach Beschaffenheit. Halbbituminóse Mon- 
moutbshirekohle war zeitweilig schwacher, notierto aber 
zuletzt wieder 13 s bis 14 s fiir beste, 12 s bis 12s3<Z 
fur zweito Sorten und 7 s 6 d b i s 8 s 6 < Z  fiir Kloin- 
kohlo. Ilausbrand zeigto trotz der Warme mehr Lebeu 
und wurde bereits hoher notiert, boste Sorten zu 15 s 6 d 
bis 16 s, andere yon l i s  6 d bis 14 s 6 d. Hituminoso 
Rhondda gelit flotter, Nr. 3 zu 15 s bis 15 s 3 d, 
Nr. 2 zu 11 s 3 d bis 11 s 6 d in besten Sorten. 
Koks ist stetig. Hochofenkoks notiert 16 s 6 d bis
17 s 6 d, GieBereikoks 18 s 6 d bis 19 s 6 d,  
Spezialkoks 22 s 6 d bis 24 s 6 d.

N otiorungen au f dem englischon Kohlon- un d  
F raoh tenm ark t (Borse zu Ncwcastle-upon-Tyno)

vom 12. September 1906.

Kohlen markt .
Beste northumbrische 1 ton

Dampfkohle . . 10 s 3 d  bis 10 6 4 d  f.o.b.
Zweito Soi to . . .  . 9 „ O ,, „ i, „ »
Kleino Dampfkohle . 6 „ — „ „ 6 „ 3 „ „
Bunkorkohle (ungesiebt) 9 „ 6 „ „ 10 „ — „ „

Frach ton markt .

Tyne—London . . . 3 s 3 d  bis — s — d
—Cronstadt . . . 4 „ 1V2,, „ 4 „ 3 „
—Genua . . . . 5 „  7 „ „ 5 „  9 „
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M etallm arkt (London).
Notieruugen vom 11. September 1906.

Kupfer, 6.H. . . 86 L  17 s 6 d bis 87 L  2 s 6 d
3 Monate . . 86 „ 17 „ 6 „ „ 87 „ 2 „ 6 „

Zinn, Straits . . 184 „ 15 „ — „ „ 185 „ 5 „ — „
3 Monate . . 183,, 7 ,  6 „ „ 183 „ 17 „ 6 „

Blei, weiclios fremdes 18 „ 5 „ — „ „ — „ — n — n
onglisclies . . 1 8 „ 1 0 „  — — „ — „ — „

Zink, G .0. B. . . .  27 „ 10 „ „ 27 „ 12 „ 6 „
Sondermarken . 27 „ 15 „ „ — „ „

Queck3ilber . . . 7 „ —  „ —  „ „ —  „ —  „ -

M arktnotizen uber Wobenprodukte. (Auszug aus 
dcm Daily Commoicial Report, London.) Notiorungen vom
12. Sept. (5. Sept.) 1906. Roh-Teor  1V4 — 13/„ d (desgl.) 
1 Gallone; Ammoniumsul fa t  11 -L 17.ę6c7 (11 L  16s 3 d)
1 1. ton, Beckton torms; Benzol  90 pCt 101 /4 — 10’/2 
(10—10%) d, 50 pCt 111/2 <*—1 s (dosgl.) 1 Gallone; 
T o l u o l  l s  2 d (desgl.) 1 Gallone; Solvent -Napl i t ha
90 pCt 1 s 3  d (desgl.) 1 Gallone; Roh-Napht l i a  30 pCt
4 d (dosgl.) 1 Gallone; Raf f in i e r t es  Napktha l in
5 — 8 L  (desgl.) 1 1. ton; Karbol saure  60 pCt 1 s 
9 1/., d (desgl.) 1 Gallone; Kreosot  l 15/ic—2 d (desgl.)
1 Gallone; Anthrazon 40 pCt A 11/2— l 5/g d (desgl.) 
Unit; Pech 28 s—28 s 6 d (desgl. 1 1 ton f.o.b.

(Benzol, Toino], Kreosot, Solvent-Naplitha, Karbolsaure 
frei Eisenbahnwagen auf Herstellers Werk oder in den 
iiblicheu Hafen im Ver. Kónigreich, netto. — Ammonium- 
sulfat frei an Bord 111 Sacken, abzuglich 2 7 2  %  Diskont 
bei einem Gehalt von 24 %  Ammonium in guter, grauer 
Qualita.t; Yergutung fiir Mindergehalt, nichts fiir Melir- 
golialt. — „Beckton terms" sind 241/4 °/n Ammonium 
netto, frei Eisenbahnwagen oder frei Leichterscliiff nur 
am Werk.)

Patentberlcht.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklasse.) 

Amneldungen,
dio wahrend zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 

Patentamtes ansliegen.
Vom 3. 9. 06 an.

5 b. T. 10 272. Kernbohrer aus einem gezahnten Stahlrohr. 
Dr. Ludwig Tiibben, Friedriclisthal. 13. 3. 05.

26 a. C. 13 355. Verfahren zur Nutzbarmachung von 
Wa.Mcliebergen (Lesebergen, Klaubebergen, Brandschieferj der 
Zechen. Carl Wahlon, Coln, St. Apernstr. 25, u. Dr. N. Caro, 
Berlin, Meineckestr. 20. 30. 1. 05.

2>d. C. 13 567. Trockenreiniger, besonders fur Leuchtgas. 
Berlin-Anlialtische Mascliinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 19. 4. 05. 

Fiir diese Anmeldnng ist bei der Priifung geinafi dem
20 3 83

Unionsvertrage vom die Prioritat auf Grund der
Anmelduug in Frankreich vom 18. 10. 04 anerkannt.

Vom 6. 9. 06 an.
38h. B. 41 150. Verfahren zum Impragnieren yon Holz 

mit Teerol. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges , Berlin. 
14. 10 05.

Gebrauclismuster-Eintragungen.
Bekannt gemacht im Reichaanieiger rom 3. 9. 06. 

la .  286 168. Becherwerk mit durchlassigen Becherwanden 
Kum Fordem und gleichzeitigen Entwassern, insbesondere von 
Feinkohle. Dillinger Fabrik gelochter Bieche Franz Meguin & 
Co., A.-G., Dillingen a. Saar. 2. 12. 05.

4 a. 28C 223. Aus einem Stiick gezogener Stahlschutz- 
mantel fur Grubensicherheitslampen. Paul Wolf, Zwickau 
i. S., Reichenbacherstr. 68. 1. 8. 06.

4 a. 286 224. Grubenlampe mit von dem durch Bajonett- 
verschluf5 am Verschlu(3ring gehaltenen Luftzufulirungsring 
gesicherten Glas- und Drahtzylindern. Paul Wolf, Zwickau 
i. S., Reicheubacherstr. 68. 1. 8. 06.

4g. 286 203. Selbstvergasende Grubensicherlieitsgliihlicht- 
lampe fiir ilussige BrenustofFe mit zentraler Luftzufuhrung 
und federnd aufgehangtem Gluhkdrper. Gustay Walter Bern
hard, Zwickau i. S„ Babuhofstr. 4. 16. 7. 06.

5b. 286 112. Aus einem gekehlten Dreikanteisen spiral- 
formig gedreliter Bohrer. Ludwig Schiccke, Magdeburg, 
Agenetenstr. 2. 15. 8. 05.

21 b. 286 348. Sammlerelement fur tragbare Lnmpen, ins
besondere fiir Grnbenlampen, welches an der aufieron Seite 
einer GefiiCwand zwischen don beiden Deckeln KontakŁe tragt. 
Paul Hennig, Oberschoneweide, Wilhelminenhofstr. 82a. 17. 5. 00.

35 n. 286 486. Verschlul3tur fiir Forderkijrbe, derąrt an- 
geordnet, daf3 verschiedene Versclilu(3turen in Yerbindung mit 
einem einzigen schwenkbaren Hebel sich kulissenartig 
verschieben und nur von inst.ruierter Seite verschliefien oder 
iiffnen lassen. Wilhelm Schroder, Lindenhorst, Post Nieder- 
Eving. 9. 10. 05.

Deutsche Patentc.

la . 174 843, vom 25. Juli 1905. J acob  David 
Wolf  in London.  Vcrfahren und Vorrichtung sur 
Aufbereitung von Erzschliimnicn auf wandcrndm Balmen, 
wclchc mit Ol, Fctt 0. dgl. belegt sind und mit Wasser 
berieselt werden.

Um den Erzscblamm in sehr innise Beruhrung mit der 
Oelschicht zu bringen bezw. mit der Oelschicht zu mischen, 
und dadurch eine vollkoninieue Trennung der Erzteile von den 
Bergteilen zu erzielen wird die wandernde Bahn einer Anf- 
und Abwartsbewegung unterworfen, und zwar einer s-ilchcn, 
die sie dort, wo die innige Mischung stattflnden soli, wieder- 
liolt in vorfibergehende Dnebenheit versetzt. Die dabei statt- 
findende Mischung der Erzteile mit der Oelschicht kann mit 
grofSem Vorteil dadurch untersttttzt werden, da(5 man die Oel
schicht vor dem Aufbriugen des Scblamines aufrauht, sowie 
auch dadurch, daC mau den Schlamm vermittels Tiicher, Siebe 
0. dgl. in die Oelschicht eindriickt.

Ib .  174 349, vom 14. Juli 1904. I n t e r n a t i o n a  
Separator  Company in Chicago.  Magnetischer Erz- 
scheider mit zwischen Polstiichen drehbares, in der Quer- 
richtung untcrteilłcr Scheidewalze.

Die Scheidewalze ist in bekannter Weise zwecks Vermeidung 
von Wirbelstromen aus lilechplatten zusammengesetzt. Um die 
Wirkung des Scheiders zu verst;irken sind gemafl der Er- 
findung die die Scheidewalze bildenden Blechplatten oder 
Lamelien in einen Trager aus unmagnetischem Stoff in einzelnen 
Segmentstiicken so eingesetzt, daC einzelne liings der Walze 
laufende, durch Luftzwischenraume unterbrochene Reihen von 
Segmentstucken gebildet werden. E* wird dadurch ein Kurz- 
schlufi der magnetischen Kraftlinien um den Walzenumfang 
herum yermieden. ZweckmaCig wird bei dieser Ausfiihrungs- 
form der Walze dic an sich bereits bekannte Einschaltung von 
IsolLerschichten zwischen den Lamellenstucken derselben Reihe 
angewendet, statt dereń auch Lamelien mit radialen Vor- 
spriingen oder nicht zusammenstofiendeu Kanten dazu dienen 
konnen, die Kraftlinien zu konzentrieren.

I b .  175431. voin 14. Juni 1904. I n t e r na t i ona l  
S e p a r a t o r  Company in Chicago.  Elektromagnetischcr 
Erzscheider, bei dem ein liegendcr magnetisierbarer Voll- 
oder Hohlzylinder zuńschen zwei Magnetpolen rotiert.

Der eine Pol e des Elektromagneten ist unterhalb des wage- 
rechteu Durchmessers der Scheidewalze a ein Stiick, etwa bis 
zur Abfallstelle der unmagnetischen Teile des Gutes, konzentrisch 
um die Scheidewalze herumgefuhrt, so daB gerade an dem fiir 
die Scheidung wichtigsten, yerhiiltnismaCig kurzeń Bogeustiick
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des Zylinders ein stark und moglichst gleiclimafiig konzentriertes 
Magnetfeld erzeugt wird. Die zum Heraufuliren des Erzes

an die Sclieidewalze erforderlidie obere Yerlangorung d des 
Poles c ist ans nicht magnetisehem Stoli’ hergestellt.

10 a. 174671, Yom 21. Fobruar 1904. Heinr .  
Kopper s  in Essen,  Bulir.  Koksofen mit senkrcchtcn 
llcizziigcn und darunter liegendcn Gasrcrteilungskandlen 
sowie seiłliChcn Łuftvertcilungsn-aniilcn.

Das Gas wird aus den Gasverteilungskan51en a durch aus- 
wechselbare, in einer der unterenEcken der Heizzuge d liegende, 
scnkrechte Diisen c in die Heizzuge eingefiihrt. Iu der deu 
Gasdiison gegenuberliegenden Ecke der Heizzuge sind die aus- 
wechselbaren Luftdiiscn e angeordnet, welche den Abschlufi vou

schriig ansteigendeu Kaniilen f bilden, die die Luftverteilung*- 
kanale b mit dem Heizraum d verbimlen. Die Kanale f ver- 
laufen in ihrem oberen Teile senkrecht, so daB auch ohne 
Yerwenduug von besonderen Diisen die Luft senkrecht aufwarts 
in den Heizzug eingefiihrt wird, parallel zu df>n ebenfalls senk
recht aufwarts gefuhrteu Gasen. Luft- und Gasstrom werden 
sich daher erst im oberen Teil der Heizzuge yollstandig mit- 
einander yermischen.

10 a. 174563, vom 20. Dezember 1904. Be r n h a r d  
W a g n e r  in Ste t t in.  Ver fahren zur Durchfiihrung der 
Verkokung des wasserlofslichen Bindemittels in Briketts, 
um diese icettcrbestandig zu machen.

Daft Yerfahren besteht dann, dafi die Briketts in ununter- 
broehenem Iietriebc in eiucm oder mehreren Striingen, unter 
Luftabschlufi und im Gegenstrom zu den Heizgasen, durch eine 
geneigt liegondo, rotiorende, die Briketts selbsttiitig wendende 
und selbsttiitig y o u  ihrem oberen nach ihrem unteron Endo be- 
fórdernde Trommel liindurchgefiihrt, welche einerseits an einen 
Feuerraum, anderseits an einen Rauchabzug angeschlossen und 
im Querschnitt der Form der Briketts angepafit oder der Lange 
nach in entsprechende Einzelkanimern unterteilt ist. Die Be- 
wegung dor IMketts durch die Trommel ist dabei so langsnm, 
dafi das Bindemittel der aus ihr austretenden Briketts sielier 
vollkommeu yerkokt ist.

10 a. 174695, vom 15. Juli 1902. Dr. C. Ot t o  & 
Comp. G. iu. b. H. in Dahl l i ausen,  Ruhr.  Yer
fahren zur Gewinnung der Nebenprodukte bei der Stein- 
kohlendestillation.

Z u s a t z  zum Patente 171203. Liingste Dauor:
14. Juli 1917.

Gemiifi dem Hauptpatente werden durch eine nach der Yor- 
lage zu geneigten Riickflufileitung samtliche Kondensationspro- 
dukte, also anfier dem Teer aucli das Gaswasser, nach dem 
Ausgangspunkte oder in dessen Niihe zuruckgeleitet. Dieses 
Verfahren wird gemiifi der Frflnduug dahin erweitert, dafi das 
gewonuene Gaswasser nach vorheriger Abkiililung zum Aus- 
waschcn von lluchtigem Ammoniak aus den Gasen beuutzt wird. 
Der Yorteil, welcher in der Benutzung dieses Gaswassers zum 
Auswaschen der Gase gegenuber der bisherigen Yerwendung 
von reinem Wasser erreicht wird, besteht darin, dafi die Kiihl- 
und Waschapparate vereii.facht und eingeschriinkt werden, 
wahrend man aufierdem ein an Ammoniak reicheres Gaswasser 
ais bisher gewinnt.

10a. 175 208, Yom 10. August 1905. Bochumer
Eisenl iut t e  Heint zmann & Dreyer  in Bochum i. W. 
Anlage zum Ausdrucken des Kokses aus Koksofen.

Bei den bisher ublichen Koksausdriickmasclunen wird der 
Gegendruck, den die Zahnstange iu der Maschine heiworruft, 
durch die Maschiuentrager auf das Untergestell und von diesem 
auf die Verlagerung der Laufrollen und weiter yermittels der 
Laufrollen auf die Laufschienen iibertragen, wodurch die Ver- 
lagermig der Laufrolleu, diese selbst und die Laufschienen sehr 
schiidlichen Beanspruchungen ausgesetzt werden. Um diese zu 
Yermeiden, wird der Gegeudruck gemiifi der Erfmdung von don 
Mąschinentragern auf besondere von der Slaschine nnd der 
Gleisbahu unabliiingige Widerlager iibertragen.

10 a. 175 433, vom 22. Oktober 1904. Dr. C. 
Otto & Comp. G. m b. H. in Dahl l iausen,  Ruhr.  
Yerfahren zur Herstellung von Koks unter Yerwendung 
von mctalloxgdhaltigcn Stoffen.

Bei dem Verfahren werden die metallosydischen Stoffe, z. B. 
der Flugstaub der Gichtgase und dio pulyerigen Eisenosyde, 
welche nach der Estraktion der Schwefelkiesabbriinde zuriick- 
bleiben, wio iiblich vor ihrem Zusatz zu der zu verkokenden Kohle 
reduziert Dio Erfindung besteht darin, dafi die Reduktion der 
metallosydhaltigen Stoffe vor ihrem Zusatz zur Kohle soweit 
gefiihrt mrd, dafi die Stoffe yollkommen von Sauerstoff befreit sind.

21 h . 173 786, yom 12. Noveinber 1905. Kłowe & 
Co. G. m. b. H. in Dresden.  Sclbsttutige, unter dem 
JEinflufs der Ofenliitze mittels Schmelzsicherung wirkende 
Stromausschaltvorrichtung fiir elektrische Ofen u. dgl.

Dio Erfiudung besteht darin, dafi ein Abschmelzdralit durch 
den Muffelofen hindurch gelegt wird, wobei er mit seinen Euden 
aus dem Ofen heryorragt. Diese Enden ruhen in aufierhalb des 
Ofena angeordneten Haltern. Statt den Draht unmittelbar durch 
den Ofen zu fiihren, kann er durch einen domartigen Aufsatz 
des Ofens gefiihrt werden.

4 0 a. 175 436, yom 6. September 1901. Archi ba l d  
Drummond Carmichael  in Brokon Hill ,  Aust r .  
Yerfahren zur JEntschwefelung von Sclncefelerzen und 
sclmefelhaltigen Hiittenerzeugnissen.
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Das yorliegonde Yerfahren gehort zu jener Gattung yon 
Entsclnvefelungsverfahren, bei denen das zu entschwefelnde Erz 
o. dgl. in einem Konverter durch hindurchgeschickto Gebliise- 
luft entschwefolt wird, nachdem es yorher z. ii. durch glujiendo 
Kohlen geniigend hoch erhitzt wurde, um die Verbronnung des 
Schwefels zu schwef liarer Siiure heiZutritt von Luft zu ermoglichen. 
Die Erfindung besteht darin, dafi dem Erz, um es ohne jede 
Verrostmig auch im angeroichorten Zustando im Konverter ver- 
blasen zu konnen, ein Zusatz yon schwefelsaurem Kalk (Gips) 
gegeben wird, der innig mit dem Erz gemischt wird. Statt des 
schwefelsauren Ealkes kann auch Schwefelcalcium, welches yielfach 
ais Abfallprodukt entsteht, benutzt werden. Je nach dem 
Schwefelgehalt des Erzes werden 10—35 pCt dieser Zusiitze 
genommen.

S ie .  171462, vom 24. Mai 1905. Franz  Siska 
in KSnigsh iitto, O.-S. Einrichtung sum Hochfordcrn 
von in Sandgruben o. dgl. beladcnen Wagen und selbst- 
tatigcn Zuriickfbrdcrn der entleerten Wagen nach der 
Beladestelle.

Die Erfindung besteht im wesentlichen darin, dafi das Glois 
fiir dio Wagen in der Sandgrube zuerst etwas geneigt, dann 
scliriig aufwarts entsprechend hoch uber die Entladestelle, hier

auf wiederum geneigt in einer Z-formigen, das Ilerumkippen 
uud Entleeren der Wagen bewirkenden Scliieife a 4 yerliiuft, au 
dereń Ende ein unter dom jEinflufie eines Gegengewichts o 
stehendes Gleisstiick n angelenkt ist, das den entleerten Wagen 
in ein geneigtes, zur Beladestelle in der Sandgrube o. dgl. 
fuhrendes Gleis a9 leitot. Um das von der Grubensohle schriig 
aufwiirts bis iiber die Entladestelle sieli erstreckendo Gleisstiick 
ist ein endloses Zugorgan h gefuhrt, bei dessen Bewegung die 
hinter Anschlage des Wageii3 sich legenden Mitnehmer der 
Kette die boladenen Wagen bis zum Beginn des anschlieflenden 

eneigten Gleisteils al fśrdern, yon wo die weitere Bewegung 
es Wagens selbsttiitig durch sein Gewicht erfolgt. Unter dem 

geneigton, in die Sandgrube o. dgl fiihrenden Riickkehr- 
gleise befindet sich ein Gleis all fiir einen unter dem EinfluRo 
eines regelbaren Gegengewichts q stehenden Bremskarren, der 
mit Anschlagen in die Bahn des zuruekkehrenden entleerten 
Wagons reicht, zu dem Zwecke ein hingsames Herabroilen des 
Wagens in die Sandgrube o. dgl. zu ermoglichen.

Biicherscliau.
Zur Besprechung eingegangene Biicher:

(Die Redaktion behaltsich eine eingehende Besprechunggeeigueter 
Werke yor.)

Kurp i u n, R .: Lohr- und Obungsbuch fiir das Rochnen 
in Bergschulen, Bergvorschuleu und berghaulichen Fort- 
bildungsschulon, sowie zum Selbstunterricht. Tanio witz, 
1906 A. Kothe. Geh. 2 J l ,  geb. 2,50 J l .

Wi n k l e r ,  Hermann:  Die kaufmannische Yerwaltung
einer Eisengiefierei. Betriebs-Buchfiihrung, Lohuabrech- 
nung, Feststellung der Selbstkosten fur die Produktion 
eines Monats, Berechnung der Selbstkosten fur jedes 
einzelne Stiick (Stuck-Kalkulation) und monatliche Bilanz. 
An Hand der ublichen Formulare und durch Beispiole 
erl&utert. Mit Anleitung zur Herstellung von Kalkulations-

Tabellen. Berlin S. 14, 1906. Nauckscho Buchdruckerei.
5 J L

I l l u s t r i e r t e r  Fi ihror  durch das I ndus t r i egbi e t  
von Mahr . -Os t r au  und Umgebung. YerfaCt yon 
Professor Alois Schwarz.  Mit einem Stadtplan yon 
von Mahr. Ostrau, einer Ubersichtskarte des Revieres 
und Illustrationen. V. Auflago. Ilerausgegoben yon 
Leo AYoerl. Leipzig, 1906. Woerl’s Roisebticherverlag.
1 J l .

Programm dor Kon igl ichen Techn i schen Hoch - 
schnie zu Aachen mit angelehnter Handelshochschulo 
fur das Studienjahr 1906/1907. Das Studienjahr beginnt 
am 1. Oktober und endigt am 31. Juli. Anlage: Lohr- 
plan der Handelshochschule. Aachen, 1906. Sekretariat 
der Kónigl. Technischcn Hochschulo. 0,60 JL, nach 
dcm Auslande 0 ,8 0 ^ .

Brockhaus’ Klein es Kon yorsat ions  - Lexikon. Fflnfto, 
yollstandig neubearbeitete Auflago. Mit zahlreichon Ab- 
bildungen und Karten. Heft 40—45. Leipzig, 1906.
F. A. Brockhaus. Zwei Bandę iu 66 Heften yon je
0,30 JL.

Mi t t e i l ungen  des s t and i gen  Kom i tees zur  Unter 
suchung von Sch l agwe t t e r f r a gon  in Wien. 
(1902— 1905.) Sonderabdruck ans dem Werk: Die 
Bcrgwerks-Inspektion in Ostorreich. 11. — 14. Jahr- 
gang. 1902 — 1905. Ver511'.utlicht vom k. k. Acker- 
bauministerium. Wien, 1906. Verlag der k. k. Hof- 
und Staatsdruckerei.

Zeitsclirlftensehau.
(Eiue Erklarung der hieruntor yorkommenden Abkiirzungen 
von Zeitschriften-Titeln ist, nebst Angabe des Erscheinnngs- 
ortes, des Namens des Herausgebers usw., in Nr. 1 dos 

Ifd. Jg. dioser Ztschr. auf- S. 33 abgedruckt.)
B ergbauteehnik (einśchl. Aufbereitung pp.).

A n t h r a c i t e  coal mining in Colorado.  Von 
Hosea. Eng. Min. J. 1. Sept. S. 399/01. 6 Abb.
Mitteilungen uber das Vorkommen yon Anthrazitkohle in 
Colorado, das zur Zeit nur durch eino Grube ausgebeutet 
wird. Aufbereitung und Zerkleinerung der Kohle, die in
6 Sorten auf den Markt gelangt.

The Newhouse tunnel  at  Idaho Spr ings,  Colo
rado. Von Riploy, Gordon, Freeland u. Finnigan. (SchlnC). 
Min. & Miner. Sept. S. 72/4. 5 Fig. Allgemeines tiber 
Abbau, FSrdorung, Wasserhaltung, Wetterfiihrung und 
Kosten.

Dio Zsyl taler  Gruben der S a l g ó - T a r j a n e r  
Steinkohlen - Bergbau - Akt i engesol l schaf t .  Yon 
Andreics und -Blascheck. Ost. Z. 8. Sept S. 461/7.
3. Abb. I. Allgemeino Beschreibung des Zsyltales. 
Geographische Lage, oro- und hydrographische sowie poli- 
tische Verhaltnisse. Geologische Beschreibung. (Forts. f.)

Kolly, New Mexico. A zinc camp whose ores 
have been made ayai lable by modom metal lur-  
gical methods.  Yon Brinsmade. Min. & Miner. Sept. 
S. 49/53. 5. Fig. Geschichtliches, geologischo Verhaltnisse, 
Beschaffenheit. und Ursprung dor Erze, bergmilnnische 
Gewinnung, Zukuuft.

The lead and zinc depos i t s  of the Vi rginia-  
Tennessee region.  Von Watson (SchluO.) Min. & 
Miner. Sept. S. 63/5. 1 Fig. Abbaumetboden. Auf-
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b e r e i tu n g  d e r  E rz e  u n d  ih ro  Y e r h u t tu n g .  B e sc h re ib u n g  
d e r  A n la g e  d< r B e r th a  M in e ra ł Co.

K r a f t g e w i n n u n g  u n d  K r a f t v e r w o r t u n g  ■ i n  
B e r g -  u n d  H u t t e n w e r k o n .  V o n  H o ffm an n . ( F o r ls . )
Z . II. In g . 8 .  S e p t .  S . 1 4 5 1 / 6 2 .  A b b . D ie  e le k lr isc h e  
K r a f  t u b e r t r a g u n g : A n tr ie b  von  W a s s o rh a l tu n g e n , F o rd o r-  
m a s c h in e n , H i i t t e n t r a n s p o r t -  u n d  W a lz e n ż u g m a se h in e ii . 
( F o r ts .  f .)

T J s e s  o f  c o m p r e s s e d  a i r  i n  m i n e s .  V on  D ix o n . 
M in . & M in e r. S e p t.  S . 8 4 / 5 .  1 F i g .  Y ersch ie d o n o
Y e rw o n d u n g  d e r  P re B lu f t  in  K o h lo n g ru b e n . E in r ic h tu n g  
b o so n d e re r  R o t tu n g s ta t io u e n .

I l y d r a u l i c  t u b - c l i a n g i n g  p l a n t  a t  t h o  H o r d 011 
C o l l i e r i e s .  C oli. G . 7 . S e p t. S . 4 5 1 .  3 A b b . S e lb s t 
ta t ig e ,  h y d ra u lis c h e  Y o r r ic h tu n g ,  d io e in  g le ic h z e it ig e s  
A u sw e d n se ln  d e r  F ó rd o rw a g e n  a u f  b o iden  E ta g e n  d e r  
I l a n g e b a n k  g e s t a t t e t .

L a  c a t a s t r o p h e  d o  C o u r r i ć r o s .  R ov. n o ire . 
9 . S e p t.  S . 3 3 8 / 4 0 .  S ch lu B  dos o ffiz io llen  B e r ic h te s  d e r  
U n te r s u c h u n g s k o m m is ś io n .

T h e  m e c h a n i c a l  e n g i n o e r i n g  o f  c o l l i e r i e s .  
Y on  F u te r s .  ( F o r ts .)  C oli. G . 7 . S e p t. S . 4 5 2 .  K u rz e  
B e sc h ro ib u n g  d e r  K ip p v o r r ic h tu n g  von  R 'g g .  ( F o r t s .  f .)

Masohinen-, Dampfkesaelwesen, E lektroteohnik.

S t e a m - t u r b i  1 10  f o r  d r i v i n g  c o t t o u  m a c h i n e r y .  
E n g g . 7 . S e p t.  S . 3 1 3 / 5 .  7 A b b . 1 D o p p e lta f .
A n w e n d u n g  e in e r  de  L a v a l-T u rb in e  von 2 2 5  P S  in  e in o r 
B a u m w o llsp in n e re i b e i M a n c h o s te r . D io A rb e itsw e iso  d e r  
T u rb in ę , ih ro  E in r ic h tu n g  u n d  K r a f t i ib e r t r a g u n g  w ird  a u s -  
f i lh r lic li  b e s c h r ie b e u .

D i o  B o s t i m m u n g  d e r  w  i r  t  s  c l i  a  f  1 1 i c  h  s t  e n 
D  a  m  p  f  a  1 1 1 a  g  e f f l r  B e t r i e b e  m i t  B e d a r f  a  11
I I  e i  z d  ii 111 p  f  e 1 1 . Y o n  M a rz a h u . D in g l .  P .  J .  2 5 .  A u g .
S . 5 2 9 / 3 1 .  P r i i fu n g  d e r  F ra g e ,  ob boi B e d a rf  von  H e iz -  
d a m p f  eino  A u s p u ffm a sc h in o  m it  h o h e re m  odor e in e  K o n d e n - 
s a t io n s m a sc li in e  m it  g o rin g o m  D a m p fy e rb ra u c h  w ir ts c h a f t -  
lic lio r i s t .  A u f s te l lu n g  d e r  G ru n d la g e n  f iir  d io R e c h n u n g  
D u rc h re c h n u n g  Von B e is p ie le n . (Sch luG  f .)

T h o  b o i l e r  e s p l o s i o n  o n  t h o  S . S . C l i e l m s f o r d .  
E n g g .  7 . S e p t .  S . 3 3 6 .  D ie  E x p lo s io u  i s t  z iiru ck zn fiiliren  
a u f  e in en  m a n g e llia f te n  M a n n lo c h d e c k e l-Y e rs c b lu B . Zw ei 
L e u te  v e ru n g li ic k te n  to d lic h , e in  M a n n  w u rd e  i e r l e t z t .

T h e  p o w e r  p 1 a  1 1 1  s  o f  t h o  U n i t e d  E l e c t r i c  
L  i  g  li t  C o m p  a  11 y , S p  r  i n g  f  i e 1 d , M  a  s s . E l. 
w orld . 2 5 .  A u g . S. 3 6 3 / 6 .  8  A b b . D ie  A n la g e n  d e r

.g e n a n n te n  F irm a  b e s te h e n  a u s  3  e le k tr is c h e n  H a u p t-  
k r a f ts ta t io n o n ,  von  d e n e n  d ie  e r s te  d u rc h  D a m p fk ra f t ,  dio 
i ib r ig e n  d u rc h  W a s s e r k r a f t  b e tr ie b o n  w e rd e n ; B e sc h re ib u n g  
d e r  A n tr ie b sm a ś c li in e n , G o n e ra to re n  u n d  d e r  a n g e w a n d te n  
S tro m a r t  u n d  d o r S tro m v e r te i lu n g .

Hiittenwesen, Chemische Technologie, Chomie 
Physik.

D i e  E l  e k  t  r  i  z i _t ii t  i m  H  ti 1 1  e 11 w  e ś  o 11. Y on  
K o c h . Ó s t. Z. 1 . S e p t.  S . 4 5 3 / 7  u . 8 . S e p t. S . 4 6 7 / 7 0 .  
A n g a b o n  i ib e r  a u s g e fu h r te  M e ssu n g e n . B lech w alzw o rk o . 
(S c h lu B  f.)

T h e  M  i 11 o r  a  1 P o i n t  Z i 11 c  W o r k s .  E n g . 
M in . J .  1 . S e p t. S . ' 3 8 8 / 9 1 .  7 A b b . Y e ra rb o iti in g
g e m is c h te r  B le n d e -  n n d  M a rk a s i tk o n z e n tra te  m it te ls  m a g -  
n e tisc lio r  S c h e id u n g . G ew in n u n g  von  S c h w e fe lsa u re  u n d  
h o c h p ro z e n tig e n  Z in k k o n z e n tra te n .

T h e  c  1 e a  11 i  n  g  o f  b  1 a  s  t  f  u  r  11 a  c e g  a  s . Y on 
J u n g ę .  J r .  A g e . 3 0 .  A n g . S. 5 4 2 / 5 .  5 F ig .  A U go-
m eino  B e m o rk u n g o n  iib e r  d io N o tw e n d ig k e it  d e r  G a s -  
a u s n u tz u n g  u u d  G a s re in ig u u g , S c liw ie r ig k e ite n  u n d  G riin d e  
f i ir  M ifie rfo lg e . D ie  G a s m a sc h in e n -A n la g e  d e r  L a c k a w iin n a  
S te e l C o m p an y , B uffalo . (F o r ts .  f .)

B e e h i v e  o v e n  c o n s t r u c t i o n .  V o u  E a v e n so n . M in  & 
M in e r. S e p t. S . 8 0 / 2 .  4  A b b . B e s p re c h u n g  d e r  v e r-
sc liio d o n en  m o d ern en  A u s fu h ru n g o n  von B io u enkorbG fen  im  
C o n n e llsv ille -  u n d  P o c a l io n ta s - D is tr ik t .

V olk8w irtschaft u nd  S tatistik .
D a s  S a l i n o n w e s e n  R u B l a n d s .  Y on  T liieB . B . u .  I I .  

R u n d s c h . 5 . S e p t .  S . 3 2 0 / 3 .  A n g a b o n  iib e r  d ie  S ee- 
sa lz -  u n d  S o o ls a lz in d u s tr ie .

Gesetzgebung u n d  V erw altung.
T h o  b i t u m i n o u s  m i n i n g  l a w  o f  P 011 n s y l v a n i a .  

V on  D ix o n . M in . & M in e r. -Sep t. S . 5 S /G 0 . Y o rsc h la g e  
zu r V e rb e s s o ru n g  dos G eso tzes , d a s  in  v ie le r  B e z ie h tin g  
v e ra l to t  i s t .

V erschiedenos.
R o y a l  c o m m i s s i o n  011 s a f e t y  i n  m i n e s .  ( F o r ts . )  

I r .  C oal. T r . R . 7. S ep t. S . 9 0 9 / 1 2 .

Personalieii.
V e rlie h e n  w u rd e : .D er ro to  A d le ro rd o n  d r i t t e r  K la s so  

m it  d o r S ch le ifo  dem  B e r g r a t  a .  D . L o b o  in  K O n ig sh u tto
O .-S  , d e r  ro to  A d le ro rd o n  v io r te r  K la s s e  den  O b e rb e rg ra to n  
P o l o n s k i  u n d  C l e f f  zu  B re s la u  u n d  dem  l l f l t t e n -  
d ire k to r  K r u m b h o l t z  in  N e u sa lz  a  0 . ,  d e r  K g l . K ro n o n -  
o id e n  v io r te r  K la s s e  dem  B e rg a s s e s s o r  a . D ., B e rg w e rk s 
d i r e k to r  N o t z n y  in  H e in i tz g ru b o  b e i R o B b e rg  O .-S ., 
dem  B e rg w e rk s d ir e k to r  K o c k s  in  G u t M iec lio w itz  bo i 
B e u th e n  u n d  dem  au f< ic h tfu K re n d e n  M a rk s c h e id e r  S o e -  
l i g o r  b e i d o r B e rg w e rk s d ire k t io n  in  Z ab rze .

D em  O b e rb e rg ra t  F r a n z  in  B re s la u  i s t  d e r  C h a ra k te r  
a is  G oli. B e r g r a t  u n d  dem  G e n e ra ld i ie k to r  d e r  A . B o r s ig -  
sc h e u  B e rg -  u n d  H iit te n w e rk o , M a r k  l i n  in  B o rs ig w e rk  
d e r  C h a ra k te r  a is  K o m m e rz ie n ra t  v e r lie lie n  w o rd en .

D a m p f k e s s o l  -  U b o r w a c h u u g s  -  V e r e i n  d e r  Z e c h e n  
i m  O b e r b e r g a m t s b e z i r k  D o r t m u n d ,  E s s e n - R u h r .

D cm  I n g e n ie u r  A . M ii l l e r  i s t  d a s  R e c l it  z u r  V o r-  
n a h m e  d e r  te c h n is c b e n  Y o rp r i ifu n g  d e r  G e n o h in ig u n g s -  
g e s u c h e  a l le r  d e r  V e ro in s tib e rw a c h u n g  u n m it te lb a r  od er 
im  s ta a t l ic h e n  A u f tra g o  u n te r s te l l t e n  D a m p fk e s s e l  (v ie rto  
B e fu g n is so )  v e r l ie h e n  w orden .

G e s t o r b e n :

am  1 0 . S e p t. d. J s .  d e r  B e rg w e rk s d ire k to r  a .  D . F r i e d r i c h  
P e l t n e r  zu  W a ld e n b u rg  i . /S c h l .  im  A lte r  y o n  6 7  J a h r e n .

Das Yer/.eiclinis deriu  dieser N um m er entlialtenen gro Bernu Anzeigen befimlet sich, gruppenweise geordnet, 
auf den Seiten 44 und 45 des An/.eigenteiles.


