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D er
T ie f  b o h r u n g ,

B erg b au  a u f  d e r  D iisse ld o rfe r

T i e f b o li r u n g.
Das Tiefbolirwesen ist auf der Diisseldorfer Aus- 

stellung nur durch 2 Firm en vertreten, namlich die 
„Internationale Bohrgesellscliaft, A .-G es.", zu Strafsburg 
und die „Akt.-Ges. fiir Briickenbau, T iefbohrung und 
Eisenkonstruktion" zu Neuwied. Die erstere bat in 
einem besonderen Pavillon, die letztere im Nordfliigel 
der Kollektiv -A usstc llu n g  des Bergbau - Yereins aus- 
gestellt.

Die im H auptkatalog m it aufgefiihrtc „Tiefbolir- 
A.-G. vorm. Hugo L ub isch" in Dusseldorf hat iliro 
Anmeldung nachtraglich zuriickgezogen.

Die A usstcllung der In  t e r n a t i o  n a l e n  B o h r g e -  
se II sc.Ii a f t ,  dereń Sehw erpunkt nicht in der D arstcllung 
rieuer Methoden-oder Gedanken, sondern in der zusammen- 
fassenden V eranschaulicbung des bisher Erprobten liegt, 
bringt die beiden von dieser F irm a hauptsachlich an- 
gewandten Bolirvcrfaliren zur A nsehauung, namlich das 
Meilśelbohren m it steifem Holilgestiiiige und W asser- 
spiilung einerseits und das D iam antbobren andererseits.

Das ausgestellte M o d c l i  ei  n es  h o l z e r n e n  Bol i r -  
t u r m s  mit Anbau und Bohreinrichtung zeigt die wesent- 
liclien Eigentiim lichkeiten desR akyschen  stolsenden Bohr- 
y.erfabrens m it W asserspiilung, welche.s sich durch zabl- 
reiche Schlage (1 0 0  — 120 i. d. M in.) bei geringen 
Schlaghbhen auszeichnet. D er A ntrieb der Bohrvorrichtung

A usstellung  1902.
S c h a c h ta b te u fe n , A b b a u  u n d  G -rubenbetrieb .

Von Bergassessor H e r b s t ,  Boclium.

Hierzu Tafel 45 bis 49.
erfolgt in der bekannten W eise durch eine Kurbcl- 
maschine mit Riemeniibcrtragung, wobei der Riemen 
fiir gewohnlich durch eine darauf lastende Scheibe stralT 
gehalten, im Augenblick der griifsten Geschwindigkeit 
des niedergehenden Gestiinges aber freigegeben wird. 
(D ie Antriebs-Dampfmaschine ist nicht mit dargestellt, 
da der Antrieb auf der Ausstellung durch einen Elektro
motor erfolgt.) Die beim Bobren auftretenden Stofse 
werden durch den Rakyschen federnden Schwengel auf- 
genommen, welcher hier in seiner yerbosserten Form 
(D. R .-P . Nr. 91 366) dargestellt is t: der Schwengel- 
kopf wird durch 2 Qucrbalken gebildet, welche durch 
(1 2 ) starkę BufTerfedern • gegeneinander abgefedert sind. 
Zum allmahlichen Nachlassen des Gestiinges dient die 
Rakysche, aus 2 abwechselnd anzuziehenden und zu 
losenden Klemmbacken bestehende Nachlafsvorricbtung, 
welche gestattet, jedcsm al eine volle Gestangeliinge oline 
Unterbrcchung abzubobren. Allerdings gehen die Kopfe 
der einzelnen Gestangestiicke wegen ihrer grbfseren 
Dicke nicht durch die Nachlafevorrichtung Iiindurch; ist 
man daher beim Naelilassen bis an einen Kopf ge- 
kommen, so erfolgt das weiterc Senken mit Hfilfe zweier 
Schraubenspindeln am Bohrschw engel, welche durch 
Schnecke und Schneckenriider in Drehung versetzt und 
nach Ąufsetzen eines neuen Gestangestiieks wieder liocli- 
gedreht werden.
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Ais Schlauche fiir das Spiilwasser werden starkę 
Hanfśchlauche mit verscliiedenen Einlagcn, aber oline 
Yerstarkung durch Drahtspiralen, verwendet.

An e i n z e l n e n  T e i l e n  hat die Gesellscliaft aus- 
gestellt:

1. Eine Anzalil von Ilolilmcilśeln, alle mit geraden 
Sehneiden und Ohrenschneiden, in den yerschiedensten 
Grdlścn. Bemerkenswert ist besonders ein grofeer Meifsel 
von 550 mm Durchm., weleher zum Abbohren eines 
kleinen Luftschaclites im vollen Querselinitt gedient liat 
und aus einem kleineren Meifsel durch Ansclirauben 
von 2 kriiftigen Backenstiicken hergestcllt ist.

2. Bohrkronen fur das Diamantbohren, ebenfalls in
Tcrschicdenen Abmessungen. Eine Krone fallt durch 
besondere Grolśe auf: dieselbe hat 550 mm aufseren 
Durchmesser und ist mit Diamanten im Gesamtwerte 
von 48 000 J L  besetzt gewesen. — Die Befestigung der 
Diamanten in den Kronen ist stets durch Yerstemmen 
erfolgt; die Ausstellung zeigt sowohl Kronen vor ais 
auch solche nach der Verstemiiiiing. Die grtilśeren
Kronen werden fiir jede Diamantkerbe mit 2 zu beiden 
Seiten derselben hergestellten Hiilfskerben yersehen, 
welche das Verstemmen erleichtern. Die zweckmafsige 
Yerfeilung der Angriflspunkte auf den au&eren und den 
inneien Umfang der Krone wird bei grofeeren Diamanten 
dadureh erreicht, dalś dieselben nach innen oder nach 
aulśen hin zugestemmt werden.

Aulśer den Diamantkronen sind auch Kronen mit 
sageartiger Schneide aus gehartetem Stalil zu erwahnen, 
welche dazu bestimmt sind, etwa auf der Bohrlochsohle 
liegende Eisenteile zu zermahlen, ehe die Diamant
kronen ihre Arbeit boginnen.

3. Teile von Bohrgcstangen. Das Gestange besteht 
aus patentgcschweifeten, schmiedeeisernen Roliren, welche 
durch Muffen miteinander verbundcn werden. ZumZwecke 
dos Anschliisses eines starkeren an ein schwacheres Ge
stange werden beim Bohren besondere, ebenfalls aus- 
gestellte, Uebergangsstiicke verwendet, welche konisch 
zulaufen und an beiden Seiten Gewinde tragen. Die 
Kernrohre werden mit Hiilfe von Nippeln an das Ge
stange angeschlossen. Die zum Abbrechen der Kerne 
dienenden federnden Hiilsen sind zweeks Yerringerung 
des \  erschleifees mit kleinen, in ihren Vorspriingen 
sitzenden Diamanten Tersehen.

4. Eine Serie von Futterrohren bis zur W eite von 
520 mm i. L-, welche zeigt. wie eine Verbindung dieser 
Rohre nntereinander mit Vater- und Muttergewindę ohne 
eine Verringerung der Wandstarke dadureh ermoglicht 
wird, dalś jedesmal das untere Ende des oberen Rohres 
etwas zusammengezogen ist.

5«Fraser und Fiinger in verschiedenen Abmessungen, 
und zwar sowohl Spitzfanger, mit aulśen-, ais auch Fang- 
glocken, mit innen eingeschnittenem Gewinde.

Besondere Aufmerksamkeił verdienen die in grolśer 
Zahl ausgestellten Einzelteile, welche bei der Bohrarbeit

beschadigt sind und ein deutlichcs Bild der yerschieden- 
artigen Schwierigkeiten geben, die,' bei Tiefbolirungcn zu 
iiberwinden sind. Erwiłhnenswert sind nahientiich:

Beschadigte Bohrkronen. Eine Krone ist verbrannt, 
und zwar dadureh, dalś infolge Durchschleilśens des 
Gestiinges an einer Seite das Spiilwasser niclit mchr 
bis zur Sohle gelangte. Eine andere Diamantkrone hal 
im Bohrloch ihre Diamanten rerloren und ist darauf 
von denselben an der Unterseite vollstandig glatt ab- 
geschliffen wordpn.

Teile von \7 errohrungen, welche starkę Stauchungen 
und Einknickungen zeigen und mehrfach auch infolge 
einseitigen Verschlcifees durch das Gestange rollstandig 
aufgerissen sind und sich sodann beim Nachpressen oder 
beim Abstiirzen in das Bohrloch ganzlich ineinander- 
geschoben haben. Mehrere dieser Stiicke Iassen die 
Spuren der Fiinger noch deutlich erkennen. — Ein start 
verbogenes Gestiingestiick, welches infolge einer Un- 
achtsamkeit beim Abfangen etwa 915 m tief in das 
Bohrloch abgestiirzt ist und dadureh an den ahnliclien 
Unfall erinnert, weleher das Aufgeben des bikannten 
tiefsten Bohrlochs „Paruschowitz Y a Teranlalśte.

Ein Zeugnis fiir die Leistungsfahigkeit der modernen 
Tiefbohrtechnik liefern die ausgestellten Bolirkerne, 
die aus Gebirgsarten der verschiedensten Hartę (Stcin- 
salz, Mergel, Kalk, Scliielerthon, weichem und liartem 
Sandstein, Melaphyr u. a )  bestehen und die grolśe 
Anpassungsfahigkeit des Diamantbohrens bekunden. 
Ein Sandsteinkern zeichnet sich durch seinen gro&en 
Durchmesser aus: derselbe ist mit der oben erwiilmtcn 
550 mm-Krone in 210 m Tiefe erbohrt und in einer 
Gesamtlange Yon rd. 4 m abgebrochen worden, jedocli 
beim Transport in mehrere Stiicke zerbrochen, von 
denen das langste noch eine Lange von ca. 1,8 m besitzt. 
Lin zweiter, ebenfalls aus Sandsiein bestehender Kern 
ist durch seinen in anbetracht der grofśen Teufe, aus 
weleher er gezogen wurde (960 m) betrachtlichen Durch- 
messer (130 mm) bemerkenswert, derselbe zeigt das 
Bestreben der Ausstellerin. die grolśeren Durchmesser 
nach der Tiefe hin moglichst lange beizubehalten, was 
sich namentlich daraus erklart, dalś die Gesellscli;dt 
fiir die Erreichung einer Bohrteufe von 1000 m Gewaltr 
leistet. Ein dritter Kern, aus westfalischem Schiefer- 
thon bestehend, fallt durch seine bei geringem Durcli- 
messer (60 mm) bedeutende- Liinge (rd. 2,4 ni) auf, die 
um so bemerkeinswerter ist, ais der Kem aus einer 
Teule Non rd. 12S0 m stammt. Der diinnste der aus
gestellten Kerne, ein Sandsteinkern, hat nur 30 nun 
Durchmesser.

^ on den ausgehiingten g r a p  li i s c  hen  Dar -  
s t e l l u n g e n  ist eine Tafel erwahnenswert, welche dic 
N erteilung der beim Bohren aufgewendeten Zeit auf dic 
einzelnen Arbeiten Yeranschauliclu und die durch das 
% erschiedene Gebirgsverhalten in dieser Hinsicht be- 
dingten Unterschiede in 3 Landern, namlicli in Belgien
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(weiches und rolliges Gcbirge), Wostfalen (mittelharjtcs 
Gebirge) und l.otliringen (hartcs Gebirgc), crkennen 
liifst. Es liat namlich itn Durchsclinitt betragon der 
Zeitanfwand:

in
fiir Helgien Westfalen Lotliringen

cflcktive Bolirarbeit . . . 44,5 47,2 42,6
Wechseln des Bolircrs . . 17,8 16,7 25,5
Fangarbeit . . . . . .  2,5 7,6 9,7
V errohrung........................... 19,5 11.9 10,8
W a r t c z e i t ........................... 15,7 16,6 11,4
in Prozenten der Gesamtzeit. Ilier fiillt namentlicli auf 
die verhaltniamafsig grofse Verziigerung der Bolirarbeit 
durcli Wechseln des Bolircrs und Fangarbeit in Lotli- 
ringen und durch die Verrolirung in Belgien.

Dic oben an zweiter Stelle genannte Bohrgesellschaft 
ist cbcnfalls durch ein yollstandigcs M o d e l i  e i n e r  
T i e f b o h r a n l a g e  vertreten. Dasselbe zeigt cine Ein- 
richtung fiir Diamantbohrung, wie sie zur Erreichung 
einer Teufe von 1000 ni und niehr verwendct wird. 
Der Bohrturm besteht liier aus Prpfileisen mit den 
notigen Diagonal- und Querverbindungen, ist fiir die 
Verwendung von jc 15 m langeri Gestangestiicken ein- 
gerichtet und zcicjinet sich dadureh aus, dafs er selir 
sclmell crrichtet werden kann. Der Turni ist namlich, 
ahnlich wie derThumannscbeBohrturm (vgl. z. B. Dinglers 
polytechn. Journal, Bd. 307, S. 169 fT.) zusammen- 
klappbar cingerichtct, indem die beiden Langswande jo 
aus 2 durch ein Gelenk miteinander Ycrbundcncn Teilęn 
liergestellt sind. Die Wandę werden auf dcm Boden 
liegend zusaininengesetzt, sodann zusammengeklappt 
und ohne Benutzung eines Geriistes aufgerichtet; dic 
Aufstellung nimint 2 —3 Tage in Anspruch.

Die Bolireinrichtung setzt sich zusammen aus einer 
Lokomobile ais Antriebsmaschinc, einer Pumpe fiir das 
Spiilwasser, einem Kabel, der zum Aufholen und Ein- 
lassen des Gestanges dient, der Drehvorrichtung und 
dem Gestange mit Bohrkrone und Bolirschwengel. Die 
Ijokomobile entwickelt elwa 20 PS und ist mit aus- 
ziehbarem Rohrcnkessel versehen. Dicselbe treibt mittels 
eines Riemens und eines zwischcngoschalteten Zahnrad- 
vorgeleges die Pumpe, w ah rend ein zweiter Riemcn die 
Kraft auf den Kabel iibertragt. Der ietztere ist mit
2 Klauenkuppelungen ausgeriistet, welche mit Iliilfe von
2  Z ahnradiibersetzungen eine Umkehrung der Bewegungs- 
riclitting und aulśerdem die Forderung mit 2 verschiedenen 
G escliw indigkcitcn ermoglichen. Vom Kabel aus kann 
wieder mit Iliilfe einer besonderen Riemeniibertragurig 
und eines Kegelraderpaarcs die Rotationsvorrichtiing 
botrieben w erden , nachdem  eine dritte, auf der Welle 
der letzteren silzende Kuppelung eingeriickt ist. Der 
Kotationsapparat ist a u f  einem iiber den Schacht 
gefahrenen und dort festgclegten Bohrwagen verlagert, 
welcher zum  Zwecke der Gestangeforderuiig zur Seite 
gcfaliren werden kann.

Der Bolirschwengel hat liier nur den Zweck, das 
Gestiingegewicht auszugleiclien, um auf diese Weise 
Gestiingebriichen und einer zu starken Beanspruchung 
der Bohrkrone vorzubeugcn. Derselbe ist dalier an 
Sfiinem hintern Ende mit einer Schale versehen, welche, 
der allmiililichen Zunahmc '  des Gestangegcwichts 
entsprechend, durch aufgelegte Gcwichtsstiicke inmier 
starker belastet wird.

Die Gcsellschaft wird dcmnachst in ahnlicher Weise 
wie die Internationale Bohrgesellschaft ilire Ausstellung 
noch ergiinzen durch verschiedene Bohrgeriitc, wie 
Bohrkronen (und zwar Diamant- und Zahnkronen), 
Friiser, Unterschneider fiir Spiil- und Trockcnbolirung, 
ferner durch Bohrkernc und cinc Sammlung beachtens- 
werter Fangsliickc.

Wie diese Zusanimenstellung zeigl, ist das Bild, 
welches der Ausstellungsbesuchcr von der modernen 
Tiefbohrtcchnik erhalt, ein ziemlich un^ollstandiges; 
einerseits sind nur 2 , allerdings die beiden liir unsere 
Verhaltnissc am besten bewahrten, Bohrvcrfahren zur 
Anschauung gebracht, andererseits vermifst man ver- 
schicdcne wichtige Gerate und Hiillsmittel,' z. B. 
Erwciterung8bohrer, Drchkopfc, wenigstens in genauerer 
Darstcllung, Stratometer, Ticfenthermomcter, verscbiedene 
Fangapparate u. a.

Im Anschlufsan diese Besprechung mogę iibrigens noch 
erwahnt werden, dafs auch die Firma Jo li. U r b a n e k  &. 
Co., Frankfurt a. M. (Ilaupt-Industrielialle II, Gruppe XI), 
D i a ni a n t - 15 o h r k r o n e n ausgestellt hat. Und 
zwar ist liier besonders benićrkeriswert das Verfahren, 
dic Diamantęn mit Iliilfe von eingeprefstem Kupfer in 
den Einschnitten fostzuhaltcn.

S c h a c h t a b t e u l c  n.

Das S c l i a c b t a b t e u f e n  ist auf der Ausstellung 
insofern reichhaltig verlreten, ais die diesem Gebiete 
angehorigen Ausstellungsgegenstandc eine Reilie von 
wichtigen Fortschritten und neucn Gedanken crkennen 
lassen, welche dic letzten Jatirc in diesem, liir die Zu- 
kunft cine immer griifeerc Bedeutung bcansprucliemlcn 
Zweige der Bcrgbautecbnik gebracht liaben._

Das sogenannte „s, e woli n l i ch e“ S c h a c h t a b -  
t e u f e n  von  H a n d  a u f  der  S o h l c  ist naturgemafs 
hauptsachlich mit den fiir dasselbe wiclitigsten, namlich 
den W a s s c r h a  1 t un  gsi! in r  ich  tu n  gen , an der Aus
stellung beteiligt.

Erwahnenswert isthier zunaclist dic Ausstellungsgruppe 
der „ H a r p e n e r  B e r g b a u - A k t . - G e s . " ,  welche in 
einem Modeli und zugehoriger Zeichnung das Tomson’sche 
WasscrzieliTcrfahren yeranschaulicht (vergl. Tafel 45). 
Und zwar sind auch die von der Maschineiilabrik II. & 
G. Grofsmann in Dortmund eingefiihrtcn und derselben 
zum Teil bereits patentierten Neuerungen in diesem 
Ycrfahren zur Darstcllung gekomnien, namlich:
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1. Dic feste Verbindnng zwischen tlen „fliegenden 
Siimpfen" und den Pumpen durch ein eisernes Rahmen- 
geriist, wodurch erreicht wird, dafs die Pumpen siclier 
und ruhig arbciten konnen, ohne doch besonders im 
Schacht rerlagert werden zu miissen, dalś ferner fur 
die Pumpen keine besonderen Kabel crfordorlich sind, 
und dafs dadurch auch die Handhabung und das Iloch- 
ziehen der ganzen Einrichtung im Notfalle ver- 
einfacht wird.

2. Die selbstthatige Entleerung der Fordertonnen 
mittels oiues Hebelsystems, das mit einem oben heraus- 
ragenden Druckstiick gogcn einen vorstchenden Balken 
stijfst und gleichzeitig mit der Entleerung auch das 
selbstthiitige Unterschieben 'd e r betr. W asserlutte be- 
wirkt. Der genannte Balken ist drehbar verlagert und 
lost, wenn er durch Uebertreiben einer Tonne vorn 
hochgehoben wird, die Dampfbremse aus.

3. Die Yerbesserte Fiilining der Wassertonnen, wclche 
jetzt, statt durch Sehlitten, mit Hiilfe von Fiihrungs- 
klauen an den Tonnen selbst erfolgt. Diese Einrichtung 
gestattet eine Erhohung der Fordergeschwindigkeit und 
eine Vergrolśerung der Liinge, d. h. des Fassungs- 
raumes, der Fiirdertonnen und yerhiitet ein seitliches 
Kippen der letzteren wahrend des Fiiilens. Die 
Fiihrungsdrahtseile sind etwas tiefer gefiihrt ais friiher 
und innerhalb der Sumpftonnen verankert.

Ais Zubringerpumpen sind Prefsluftpumpen gedacht, 
welche mit ausziehbarem Saugrohr arbeiten und je  
etwa 20 m G.esamtliolie zu iiberwindcn haben. Jede 
Pumpe kann im Notfalle alleiri die vol!e Leistung von
6  cbm in der Minutę bewaltigen.

Zu erwalinen ist noch, dafś die Kabelseile fiir die 
fiiegenden Siimpfe auf besondere, hinter den Kabeln 
befindliche und nach Bedarf seitlich hin- und hcrzu- 
fahrende Seilhaspel atifgewickelt sind, welche bei der 
dargestelltcn Anlage je ca. 2000 m Seil aufnehmen 
konnen. Dadurch wird den Kabeln die Seillast ab- * 
genommen. Dieselben arbeiten, ahnlich wie Betriebs- 
maschinen fiir Forderung mit Seil ohne Ende, mit zwei 
hintcreinander verlagerten, mehrrilligen Antriebsseheiben, 
dereń Achsen durch aufgesetzte, mit Winkelzahnen in- 
einamler greifende Distanzrader gegeneinander ab- 
gesteift sind.

Die in der Zeichnung dargestellte, vom Modeli etwas 
abweichende Anlage, dereń einzelne Teile sich im 
wesentlichen bereits bf>i dem Abteufen des Sohac.htes 
der Gewerkschaft W intersliall bewahrt haben, ist fiir 
das Niederbringen des Sehachtes Gneisenau III  bestimmt.

Die wegen ihrer Einfachheit, Anspruchslosigkeit und 
geringen Reparaturbediirftigkeit beim Schachtabteufen 
immer noch beliebten P u l s o m e t e r  sind durch Modelle 
vertreten, welche von den Firmen „Schaffer A 15udenberg“ 
und „Gebr. Korting* ausgestellt sind Der Pulsometer der 
ersteren Firma (ausgcstellt im ntirdliclien Fliigel der 
Kollektiv-Ausstellung) hat keinen Windkessel und zeigt

dic verstellbar eingerichtete Einspritzung aus der Druck- 
kammer, welche bewirkt, dafs bei dem slarksten Druck, 
d. h. bei der schnellsteu Entleerung der Druckkammer, 
die andere Kamnter auch die. griifste Menge Einspritz- 
wasser erhalt, also am schnellśten saugen kann.

Der Korting>:ehe N o r m a l p u l s o m e t e r ,  ausgestellt 
im Siidlliigel der Kollek(iv-Ausstellung, entnimmt das Ein- 
spritzwasser mit Hiilfe eines Siebkopfes dem Ra u mc 
iiber dem Druckventil. Der, in seiner Konstruktion 
allerdings nicht mehr neue H o c h  d r u c k p  ul sohi e t c r  
derselben Firma (vgl. Textfigur 1 u 2) kenn/.eiclinet

ts
Fig. 1.

sich dadurch, dafs wiihrend der Entleerung einer 
Kammer ein Teil des Wassers aus derselben durcli 
das in der Kammer liegende Einspritzrohr (ygl. 
Teslfigur 2) in einen kleinen Druckwindkessel

Fig. 2 .

gedriickt wird, um aus demselben nach Entleerung der 
Kammer und crlolgter Umsteuerung der Danipfzustromung 
in dieselbe Kammer zuriickgeprefst zu werden. Dieser 
Riicktritt des Einspritzwassers wird jedoeh beimEintritt de? 
neuen Druckwechsels in beiden Kammern, d. h. im
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wescntliehen nrich bceudigter Kondensation deS Damples, 
durch pin iii dio Einspritzleitung eingeschaltetos und bcim 
Druckwechscl uirigesleuertes Verteilungsorgan gesclilospcn. 
Wegen dieser festen Begrenzung der Dauer der Ein- 
spri.tzung kann dieselbe kriiftiger erfolgen, also sehneller 
wirken, woraus sieli eine schnellerc Arbeit und bessere 
Dampfausnutzung des Pulsometers sowie die Moglichkeit 
der Ueberwindung einer griifseren Dritekhohe ergiebt.

Ab te uf - Sen kp u mp e n der bekannten, gewohnlichen 
Konstruktion sind nur in einigen Pliotographien ver- 
treten, welclie die Firma Weise & Monski im niirdliehen 
Seitenfliigel der Kollektiv-Ausstellung ausgehangt hat, 
und dio u. a. eine Verbund-Duplexpumpe fiir eine 
minutlichc Leistung von 6  cbin auf 150 m Forderhiihe 
und 2 Zwillingspumpen dcrsclbcn Bauart fiir Leistungen 
von 3 cbm bezw. 5 cbm i. d. Min. auf 120 m bezw. 
75 m Iluhe zeigen.

Eine eingehendere Erwahnung yerdient eine von der 
Firma Gebr .  S u  lz er  in W i n t e r t l m r  ausge- 
stellte II oc h d r u c k - C e n t r i f u g a 1 p u m p e liir 
Abtenfzwccke (nordlieher Fliigel der Koli—Ausst.). 
Die Ilochdruek-Centrifugalpumpen stellen cine wiehtige 
Neuerung dar, welehe fiir den Bergbau wertroll zu 
werden verspricht. (Vergl. iiber dieselben den Aufsatz 
iiber Wasserlialtuhgen in der vorigen Nummer dieser 
Zeitselirift, sowie ferner Z. d. Ver. deutsch. Ing. Bd. 1901, 
S. 1448/49 und S. 1549 II.) Fiir die Wasserhaltung 
beiin Abteufen eignen sieli diese Pumpen besonders gut, 
weil sic wegen des Fehlens von Ventilen und wegen 
des (wider Erwarten) geringen Verschleifses der 
arbeitenden T«;ile aucli bei schlammigem Wasser sich 
ais wenig reparaturbediirftig erwiesen haben und 
aufserdem die volle Ausnutzung der Vorziige des 
elcktrisclien Antriebs fiir Schachtpumpen (geringes 
Gewicht, geringe Rauinbeanspruchung, grofse Be- 
wcglichkcit, gleichinafsige Rotation im Motor oline 
Zwisclicnsclialtung eines ungleichiormig arbeitenden 
Kurbelgctriebes) ernioglichen. Allerdings miissen die 
Pumpen wahrend des Betriebes im Śchachte verlagert 
werden, jcdoch kann diese Verlagerung einfacher Art 
sein und fiir den Fali, dafs unvermutet das Abbohren 
m toten Wassern notwendig werden sollte, oline grofse 
Schw icrigkeiten entlernt werden.

Die Sulzer’sche Abteufpumpe, (Taf. 46, Fig 1 .) 
fur eine Maximalleistung von 1,5 cbm i. d. Min. 
auf 100 ni Ilohe berechnet, ist mit einem Dreh- 
strom-Motor direkt gekuppelt, die Aclise des Systems 

mitBiicksicht auf den beschrankten Raum im Śchachte 
vertikal angeordnet. Die Pumpe ist eine vierfach 
gekuppelte „Mehrkammerpunipe^, d. h„ sie enthalt 2  

2 viięclien umgebenden festen Leitschaufeln angeordnete 
at erpaare, welclie durch W asserkanale im Innern und 

den Gehausewandungen miteinander in Verbindung 
stei en (\gl. beziiglich des inneren Baues dic Schnitt- 
jCic lnungen zu den oben angefiihrten Aufsiitzcn). Mit

Riicksicht auf das Einhangen ist ein zur Aclise sym- 
metrisćher Bau der Pumpe angestrebt, indem sowohl das 
Saug- wic das Druckrohr mit je 2 Stutzen oben bezw. 
unten angcschlossen ist. Dic Steigleitung geht von einem 
T-Stiick aus, welches die beiden Zweige des Druek- 
rohres miteinander vcrbindet und mit einem Riicksclilag- 
yentil rerselien ist. Die Pumpe kann (was in 
Ermangclung eines gecigneten Platzes auf der Ausstellung 
nicht dargestellt werden konnte) in den Schacht cin- 
gehiingt werden. Und zwar dienen dazu Ringe, welclie 
mit dem genannten T-Stiick verbunden sind und nacli 
oben durch Zwiesclketten an das Kabelseil angcschlossen 
werden kiinnen, wahrend sie unten Zugslangen tragen, 
die an einiMii mit der Pumpe einerseits und dem Motor 
andererseits vcrbundenen Zwischenstucke angreifen. 
Zwischen dem Motor und dem oberen Querhaupt ist 
ein geniigender Raum gelassen, um mit Iliilfc von 
durchgeschobencn Balken oder Triigern die Pumpe im 
Schacht fest verlagern zu kiinnen, das Querhaupt ist zu 
diesem Zwecke mit einer Fufeplatte versehen. — Der 
Raumbcdarf der Pumpe betragt im Grundrifs nur 
1,3 X 0,8 m.

Zwei andere, ebenfalls elektrisch angetriebene Ab- 
tfuf-Centrifugalpuinpen (D. R.-P. Nr. 125 180) hat dic 
„E l e k t r o  t e c h u i s c h  o F a b i  ik R l i e y d t  A .-G .“ (Max 
Schorch & Co.) ausgestellt (Taf. 46, Fig. 2). Dieselben 
sind in einer kleincn Pumpstation am Rhein aufgehangt, 
wo sie dazu dienen, das Wasser fiir die Wasserkiinste 
zu liefern. Dic ganze Anordnung. ist ahnlich wie bei 
der soeben bęsćhriebenen Pumpe. Jedoeh ist liier die 
Pumpe mit dem Motor in ein gemeinsames eisernes 
Gchausc wasserdieht eingeschlossen, welches in seinem 
unteren Teile die Pumpe, im mittleren die Kuppelung 
und den Kollektor des Gleichstrommotors mit den 
Biirsten und im oberen, gleichzeitig ais Magnctgestell 
ausgebildeten Teile den Motor enthalt. Durch dicse 
Anordnung wird eine sehr gleichinafsige Massenverteilung 
um die Aehse des Systems lierum errcicht und die Auf- 
hangung der Pumpe sehr yercinfacht.

Das Gewicht samtlicher arbeilemlen Teile wird durch 
ein Fufs-Kugellager aufgenommen

Dic Aufrechterhaltung des Betriebes unter Wasser 
soli liir den Notfall, wenn nami ich das Gchausc nicl.lt 
ganz dicht sein sollte, durch Einpressen von Druekluft 
oder einem andern gespannten Gase ermoglieht werden, 
welches das eindringende Wasser zurucklialten und das 
etwa bereits eingedrungene Wasser durch ein fiir diesen 
Fali Yorgesehenes Ventil licrausdriicken soli. Die 
praktische Durchfiihrung dieses an sich gliicklichen 
Gedankens diirfte, wenigstens bei Verwendung der 
Pumpen zu Abteufzweeken, auf Schwierigkcilen stolśen. 
Einmal ist die umstandliche und kostspielige Erzeugung 
und Nachfiilirung von Druekluft (ein andores Gas kommt 
beim Abteufen wolil kaum in Bctracht) durch einen solchen 
Ycrhaltnismalśig untergeordneten Zweck kaum zu recht



iertigen. Andererseits wird, wenn schon eine ctwas 
grofsere 'Wassermengc eingedrungen sein sollte und der 
Luftdruck nicht ganz gleichmiifsig wirkt, die, gewiinschte 
Wirkung nicht voll erreiclit werden, zumal die Druck- 
)ui't durch dieselben Undichtigkeiten austreten kann, 
durcli die das W asscr eingedrungen ist.

Die Pumpen sind fiir cine Lieferung von je 6  cbm 
in der Min. auf 60 m Fćirderhohe berechnet. Jeder 
Antriebsmolor enlwickelt bei 220 Volt BetricbSpannimg
110 PS. und maclit, wie die zugehiirige Pumpe, rund 
1600 Undreliungen pro Min. Das Gewicht der Gesamt- 
anlage betragt ca. 3500 kg; die Raumbeanspriichung 
im Grundrifs ist selir gering.

Fiir dic B e w c t t e r u n g  abzuteufender Schachte 
kiinnen, wenn auch nur in beschriinktem Mafse, die be- 
kannten, von Paul Weinheimer, Dusseldorf, ausgcstellten 
Ttichwetterluttcn Verwendung finden. bei denen neuer- 
dings zur Erzielung eines grbfseren Widerstandes gegen 
Faulnis die Impragnierung durch Metallosungen erfolgt.

Dic Fortschritte in der Ilerstellung w a s s e r d i c b t e r  
o c h a c h  t a n z i i g e  pragen sich am deutlichsten in der 
Ausstellung von Ernst Reinbard, Gelsenkircben, (Ge- 
biiude der IIauptgruj)pe I) aus. Die friiiier gcbrauch- 
lichen starren und atif die Dauer docli kanni wasser- 
dicbt zu baltenden Lederanziige machen immer ine.hr 
gummiertcn Stoffen Platz, welche wesentlicli leichter 
sind und beąuemer sitzen. Die Gmnmischicht bildet 
entweder eine Aufsenhaut des Gewebes oder wird 
zwischen zwei Gewebe eiiigeschlossen. Bei Anziigen 
der ersteren Art empfielilt sieli bei stiirkerer Bean- 
spruchung die Venvendung von dariiber zu tragenden 
Schon-Anziigen, die vou derseiben Firma aus Militar- 
ZeltstofT oder aus NcsselstofT angefertigt werden und 
natiirlicb sebr leicht sein miissen.

Die Firma Hans Meiswinkel in Essen bat abnlicbe 
Anziige und aufserdem wasserdichte Ueberwurf-Mantel 
fiir Beamte bei Scliachtbefalirungen ausgestellt. (Nord- 
iliigel der Kollektiv-Ausstellung.)

Auch die Firmen Paul Weinheimer und Franz Cloutlt 
(Koln-Nippes) haben die Ausstellung ebendaselbst mit 
.vasserdichten Anziigen beschickt; letztere ist aufserdem 
durch eine Taucherausriistung mit zugehiirigen Apparaten 
vertreten

Die zur Ermoglichung des Abteufens von Hand 
unter bcsonders schwierigen Deckgebirgsverh;iltnissen 
bestimmten und erprobten Verfaliren werden in der 
Ausstellung d e s „ V e r e i n s  der  S te i n k o  li I en w e r k  e 
d e s  A a c h c n e r  B e z i r k s "  mit Hiilfe von sorgfaltig 
ausgefiibrten Model len zur Darstcllung gebracbt (Ge- 
biiude der Hauptgruppe I.)

Das Modeli eines S e n k s c h a c h t b e t r i e b e s  u n t e r  
V e r w e n d u n g  k o m p r i m i e r t e r  L u f t  entspricht der 
mebr untergeordneten Rolle, welche dieses technisehe 
Hiilfsmittel wegen seiner Nachteile (schadliche physio-
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iogische Einwirkurigen, Schwierigkeit der Bewettermig des 
Arbeitspnnktes) nur spielen kann, indem dassclbe bei 
grofserer Tiefe des wasserfiihrenden Deckgebirges ver- 
sagen mufo. Die in dem Modeli dargeslellte Ver- 
wendung der Druckluft beim Abteufen eines Wetter- 
scbaelites der Grube „Eschweiler Reserve“ im Jalire 1901 
erfolgte namlicli melir ausliiilfswciso: es waren liier 
nur wenige Meter Sehwiininsand zu durchteufen, die 
auch mittels eines Senksebaclites in der gewiihii- 
lichen W eise ohne besondere Schwierigkeiten durch- 
sunken wurden; die Druckluft wurde erst zu Iliilfe 
genonunen, um den Anschlufs an das Steinkohlengebirgc 
zu erzielen, welcbes eine geneigte Obrrflache batte und 
an jener Stelle nicht von der sonst vorhandenen wasser- 
tragenden Schielit iiberlagert war.

Bemerkenswert ist an dem Modeli die Veranscliaii- 
lichuns; des rerbesserten Fordervcrfalirens, welcbes eine 
erheblichn Verringerung der Luftverluste zur Folgę liat 
und in alinlicher Ausbildung aucli beim Abteufen des 
Schachtes Sterkrade, der Gutehoffnungshutte zur An- 
w'endung gekonimen ist(vgl. Gliickauf, Bd. 1898, S. 186), 
Etvjas oberhalb des Wasserspiegels ist in den Senk- 
schacht ein starker Trager-Rost cingebaut, mit Blecli- 
platten und IIolzvcrschalung abgedcckt und durch nach- 
triigliches Wiederaufbauen einiger Tubbingringc und 
Abspreizen derseiben durch krśiftige Bolzen gegen 
den Druckring vor Auftrieb geschiitzt. Die gewonnenen 
Massen werden durch ein Ilauptrórderrohr, welcbes sieli 
an diesen Deckel anschliefst, zunaćlist mittels eines 
kleinen Lulthaspels in dic etwas bober im Schaclite 
eingebautc Ilauptschleiise gefordert und von derseiben 
ans, immer noch unter Luftabschlufs, in eine cylindrisclie, 
mit einer Bergerolle zu vergleicliende Luftscbleuse auf 
jeder Seite abgestiirzt, aus welcher sie nach OefTnung 
eines Schiebers abgezogen werden, um dann von dem 
Forderhaspel iiber Tage vo!lends hochgezogen zu werden. 
Der Luftverlust bei dem Umladen ist sebr gering, weil 
die Schieber erst geoffnet werden konnen, nacbdein 
die Hauptschlęuse gegen die Atmosphiire abgescblossen 
ist. — Die ganze Anorduung erinnert an die Hinsel- 
mannsche Wetterschachtschleuse auf „Rheinpreufeen' 1 

(vergl. Minist.-Zeitschr , Bd. 1900, S. 139 und Gliickauf, 
Jahrg. 1901, S, 653), bei welcher das Fordergut ebenfalls 
zunachst etwas zu lioch gezogen und dann wieder 
heruntergelassen wird.

In ahnlichem Ziekzackwege erfolgt die Fahrung: 
die Fahrten fiihren zunachst in einem besonder-'n Trumin 
des Hauptforderrohres bis in dic Schleuse; sodami gelangt 
der Fahrende durch eine besondere Nebenkammer der 
Schleuse in die freie Atmosphare, iabrt auf einer kleinen 
Fahrt bis zum Schachtdeckel herunter und von dort 
weiter bis zu Tage.

Die Ausfuhrung der Prefsluftanlage war der Firma 
Philipp Holzinann & Co. in Frankfurt a. M. iibertragen,
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welche aus gęśchiiftlichen Riicksieliten keinc Zcichnuug 
fiir den Druck zur Yerfiigung geslcllt hat.

Das G o f r i o r y c r f a h r e n ,  welches im Gegensatz 
zu dom Abteufen mit Iliilfc von Prefsluft eine grofse 
Zukunft besilzt und sich auch in Deutschland allmahlich 
aus der untergeordneten Stellung emporgearbeitet hat, 
in welche die anfanglichcn, auf Yernachlassigung ver- 
schiedcner Vorsichtsmafsregeln zuriiękzufiihrendcn Mifs- 
erfolge dasselbe gcdriingt hatten, ist im Modeli in der 
Ausbildung zur Anschnuung gebraelit, die dasselbe durch 
die Firma Gebhardt & Koenig (Nordhausen) erhalten 
hat und in der es beim Abteufen eines neuen Wetter- 
und Forderschachtes der Grube Maria mit Erfolg zur 
Ausfiihrung gekommen ist (vgl. Gliickauf, Bd. 1901, 
S. 1 ff.)- Hervorzuhcbcn ist, dafs in diesem Falle das 
Gefricryerfahren trotz der besonderen maschinellen An- 
lagen, welche dasselbe erfordert, ais die billigste der in 
Frage kommenden Abteufmcthoden sich erwiesen hat.

Das Modeli zeigt die gesamte Gefrieranlage im Mafs- 
stabe 1 :1 8 ; aufserdem ist die eigentliche Kiilte-Er- 
zeugungsanlage noch besonders im Mafsstabe 1 :1 0  aus- 
gestellt. Die Anlage (Tafel 47, Fig. 1 und 2) ist fiir 
den Betrieb mit Kohlensiiure eingerichtet, welche sich im 
Kondensator mit dem Kiihlwasser, im Refrigerator mit der 
Laugo kreuzt. Die Verwendung dieses Gases ermoglicht 
die Herstellung einer niedrigeren Temperatur ais dic des 
Ammoniaks und wird deshalb von der ausfiihrcnden Firma 
namentlich fiir Deckgebirge mit salzhaltigem W asser em- 
pfohlen. Die Kompressorstopfbiichsen werden durch 
Glycerin geselimiert und gedichtet, welches mit Iliilfe einer 
kleinen Ilandpumpe von Zeit zu Zeit naehgcdriickt wird.

Besonderer Wert ist auf das Dichthalten der aufscren 
Gefrierrolire gelegt, da Undichtigkeitcn derselben die 
Kiiltelauge austreten lassen und das Zustandekommen 
einer gcschlossenen Frostmauer in Frage stellen wiirden. 
Daher ist nicht nur der friiher iibliclie Pfropfenverschlufs 
dieser Rohre am unteren Ende durch Zuschweifsen der
selben ersetzt, sondern es sind auch in die Rohre je 
nach der Lange derselben je  1 oder 2 nachgiebige, 
stopfbiichsenartige Yerbindungen (ygl. Textfig. 8 ) einge- 
schaltet, welche eine genugende Zusammcnziehung der 
Rnhre wahrend der Abkiihlung crmćiglichcn. Eine 
solche Verbindung ist mit ausgestcllt.

Eine andere erfolgreichc Anwendung des Gefrier- 
verfahrens beim deutschen Bergbau ist dicjenige beim 
Abteufen des Schachtes der „ A l k a l i w e r k e  R o n n c n -  
berg". Die fiir dcnselben verwcndcte Gefrieranlage, welche 
von der Maschinenbauanstalt „ H u m b o l d t . "  in Kalk aus- 
gefiihrt worden ist, wird durch eine von dieser Firma in 
dem Nordfliigel der Kollcktiv - Ausstellung ausgehiingte 
Z eichnungveranschaulicht. Dioselbe (Tafel 47 Fig. 3) 
zeichnet sich durch vorziigliche Uebersichtlicbkeit aus, 
welche durcli zwcckmafsige W ahl yerschiedcner Farben 
fur die verschiedenen Fliissigkciten und Gase erreicht ist.

Die Firma hat trotz des starken Salzgehaltes der

Gebirgswasser yon „Ronncnberg" (der Gefrierpunkt der 
Wasser wurde stellenweise durch einen Salzgehalt von 
rd. 20 pCt. auf etwa — 15n C. herabgcdriickt) das 
Ammoniak ais Kiilte-Erzeugcr beibch.alten und die an- 
zustrebende lićihere Leistung der Kaltemąschine lediglich 
durch zwcckmiifeige konstruktiye Durchbildung der

Fig. 3.

letzteren ermoglicht. Die Hauptschwierigkeit lag liier 
darin, dafs zur Erzielung einer geniigend tiofen Tem
peratur das Gas vor der Yerdampfung bedeutend starker 
ais gewohnlich komprimiert werden mufstc und Sich 
dabei hochgradig erhitzte. Den nachteiligen Folgen 
dieser Erhitzung namentlich fiir die Stopfbiichsendichtung 
ist lńer nun dadureh begegnet, dafs die Stopfbuchsen 
der Kompressoren mit Metallpackungen yerschen sind, 
welche durch besondere Gefriervorrichtungen gekiihlt 
werden. Aufserdem ist fiir die ununterbrochcnc Arbeits- 
fiihigkeit der Anlage auch dic hier crfolgte Einschaltung 
eines zuverlassigen Oelabscheiders zwischen Kompressor 
und Kondensator von Wichtigkeit, weil dadureh dic 
Verstopfung der Rohrschlangen durch etwa mitgerissenes 
Schmierol ycrhutct wird. — Das im Kondensator er- 
wiirmte Kiihlwasser wird hier zur Dampfkondensation 
noch weiter ausgenutzt.

Der Anlricb der Kompressoren erfolgt durch Riemen- 
iibertragung. Da der Kąltebedarf in den verschicdenen 
Perioden der Arbeit stark wcchsclt, so ist dic Kalte- 
maschine in zwei Halften geteilt, dereń jede ihre eigenc
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Dampfmaschinc besitzt; dic Tonrcnzahl der letzteren 
kann aufscrdem durcli cmpfindliche Regulatoren nocli 
innerhalb weiter Grenzen geandcrt werden. Durch diese 
Anordnung wird gleichzcitig cine gewisse Reserve ge- 
sehaffen.

Die Loistungsfahigkeit der Anlage, welche mit 
800 000 Kaloricn pro Stunde garanliert war, ist bei 
den Abnahmevcrsuchen zu 380 000 Kaloricn crmittelt 
worden, (Vgl. im iibrigen die Beschreibung im GHickauf, 
Ed 1901, S. 731 ff.)

Beide Gefrieranlagen zeigen, dafs die Ilerstcllung 
von 2 konzenlrischcn Bohrloch - Krcisen, wie sie z. B. 
die Firma M. Unger &  Co. (Hannovcr) ais erforderlich 
bczcichnet, bei mafsigen Teufen niclit unbcdingt not- 
wendig ist, fa lls  nur durch B orgfiik iges Abloten das 
Niederbringen der Bohrloeher genau kontrolliert wird.

Ais aufscre Gefrierrohre sind bei der Aachener Anlage 
Manncsmann-Rohre, bei dem Schacht Ronnenberg patent- 
geschweifste schmiedceiserne Rohre zur Anwendnng ge- 
kommen.

Das S c h a c h t a b b o h r e n  i n t o t e n  W a s s e r n  i m 
f e s t e n  G e b i r g e  ist durch Modellc vnrtreten, welche von 
der Firma H a n i e l  & L u e g  und von E. T o m s o n  im 
nordlichen Fliigel der Kollektiv - Ausstellung ausge- 
stellt sind.

Das I Tani e l  & L u e g ’ s c h e  Modeli veransehaulicht 
in vorziigl1chcr Ausbildung das Abbohr- und Ausbauver- 
faliren nach Kind - Chaudron in seiner gegenwiirtigen, 
einen gcwissen Abschlufs bczcichncnden Durchbildung. 
Dasselbe zeigt einen voIlst;indigcn Bohrturm mit den 
seitlichcn Anbautcn, Fordermaschine, Bohrapparat, einen 
Erweitcrungsbohrer mit Kindschem Freifallapparat im 
Schachtc, sowie die iibrigen Apparatc (kleiner Bohrcr, 
Beton- und Schlammloffel, verschiedene Gliickshaken, 
Fangcr mit Parallelogramm) und liifst auch die Auf- 
haOgjing derselben und der Gestangestiicke im Bohrturm 
erkennen. Danebon ausgehiingte Zeichnungen vcrvoll- 
Standigen das Bild durcli die Darstcllung der einzelnen 
Abschnittc der Kuvelicrung.

Im Gegensatz zu diesem Modeli bringt das T o m -  
s o n ’sch e einen netien Gedanken zur Anschauung, welcher 
sich auf den Eisenausbau sehr tiefer Bohrschaclite bezieht, 
dessen Ringe, w-enn sie den Schacht in seinem ganzen 
Umfange auskleiden, sollen, schlielślich zu grofee Wand- 
stiirken uhd Gcwichte erhalten miissen. W ahrend Ricmer 
(D. R.-P. Nr. 125789) dieses Hindernis durcli Einscnken 
von 2 konzentrischen Kuvelagcsaulen und Verteilung 
des Gesamtdruckes auf dieselben beseitigen will, schlagt 
Tomson vor, dic von dem Schachtc zu crfiillenden Auf- 
gaben auf melirere ldeine Eisenschachte zu vertcilen, 
dereń Ringe in den unteren Teufen bedeutend geringere 
W ańdstarken erhalten konnen, ais sie boi Ringen fiir 
den ganzen Schachtumfang erforderlich sein wiirden.

Das Modeli stellt das (unter Nr. 99 867 patentierte)

Yerfahren im Grundrifs und Langsschnitt dar. Es sind 
2 Kuvelagesiiulen liir die Forderung, cine fiir dic Rohr- 
lcitungen und eine fiir das Falirtruinm vorgeselićn; dic 
Zwischenriiume zwischen denselben werden mit Cement 
vcrgossen. Zum Zwecke des Einsenkens ist jeder dieser 
kleincn Schachtc mit einem besonderen „falsclicn Bodcn" 
ausgeriistct; der Ansehlufs an dic Moosbuchse wird mit 
Iliilfe eines sechsteiligen Ringes vom vollen Schaclit- 
Durclimesser erreicht, mit welchem die einzelnen Eiscn- 
siiulen verschraubt und gegen den sie aufscrdem noch 
durch 4 kriiftige, unter den Bijden tangential verlaufende 
Rippen sowie Yerschiedene kleincre Konsolrippen ah- 
gesteift sind.*)

Eine bes.onders rege Erfindungs- und Vcrbesscrnngs- 
Thatigkeit lassen die ausgestellten Modellc von Senlc- 
s c h a c h t b e t r i e b c n  unter Verwendnng von Scliaclit- 
b o l i r e m  erkennen.

Das der Zeche R h e i n p r e u f s c n  gehorige Modeli 
(Nordfliigel der Kollektiv-Ausstellung), welches einen zur 
Ruhe gckommenen Mauer-Senkschacht und einen zwciten, 
engeren, gerade im Sinken begriffcnen Senkscliacht tlar- 
stellt und die Verhaltnisse beim Abteufen des Schachtcs IV 
der genannten Zeche w'iedergiebt, *) ycranschauliclit:

1. die Verstarkung des W iderlagers fiir dic hydrau- 
lischen Pressen durch Einmauerung eines weiter unten 
liegenden „Zugringes" und Ycrbindung des letzteren 
mit dcm „Druckringc" durch kriiftige Ankerstangon von 
rechteckigcm Querschnitt, welche ihrerscits wieder eine 
straffe Fiihrung fiir den Senkscliacht bilden (Patent- 
Nr. 91 572 der Firma Haniel & Lueg) (Taf. 46 Fig. 3);

2. die Durchfiilirung des Pattbergschen Gedankens: 
einon Tiibbing-Senkschacht gegen einseitige Druck- 
beanspruchungen widerstandsfaliig zu machen durch 
Einlegcn von kraftigen, in bestimmten Abstandcn auf- 
einanderfolgenden inneren Vcisteifungsringen und durch 
innerc Ausmauerung des Schachtcs. (Taf. 46 Fig. 3 u. 4.) 
Ein Nachteil dieser Schachtc, welcher sich bcmerkbar 
maclit, wenn ein neuer Senkscliacht eingesetzt werden 
niulś, ist die Yerringerung des inneren D urchm esscrs; 
jedoch ist andererseits anzunelimen, dafs man diese 
Schachtc wird tiefer niederbringen konnen, und dafs auch 
der Anfangsdurchmesscr etwas griitser genommen werden 
kann;

3. das Pattbergschc Vcrfahren des stofsenden Bohrens 
mit steifem Gestange, mit Spiilung durch D ruckw asser 
und Forderung des Bohrsehmandes durcli M am niu tpun ipcn  
(D. R.-P. 124 052). Das Druckwasser wird durch das 
liohle Bohrgestange den Bohrschnciden zugePuIirt und 
von zwei Mammutpumpen samt der Triibc mit Hiilfe 
des Wasscriiberdrucks im Schaclite wieder zu Tage gc- 
rórdcrt. Beziiglich des Schlagbohrwerks kann auf dic 
Beschreibung und Zeichnung desselbcn im Gliickauf,

*} Das Yerfahren soli dcmnachst in dieser Zeitschrlft ausfiił>r'  
licher besproeben werden.
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Bd. 1901, S. 753 verwiesen werden, welcher der Apparat 
auch in seiner Anwendung fiir das Schachtbohren im 
wesentlichen cntspriclit. (Das Modeli weicht von der 
tliatsaclilichen Ausfiihrung etwas ab.) Hier sei nur daran 
erinnert, dafs der Bolirer seine auf- und abgeliendc Bc- 
wegung durcli eine oszillierendc Sciltrommel erlia.lt, 
welche durcli cine fiir drei verschiedene Schlaghohen 
einstellbare Kurbel bewegt wird. Zum allmahlichen 
Naclilasscn des am Seil liangenden Gestiinges wahrend 
der Bohrarbeit dient eine an markschcidcrischc Instru- 
mento erinnernde Fein-Einstellung: die Trommel kann 
mit Hiilfe einer in ein Schneckenrad eingreifenden 
Schnecke gedreht werden. Soli der Bolirer aufgeholt 
oder eingelassen werden, so wird die Schnecke entfernt, 
dic Kurbel durch Lbsung einer Reibungskuppelung atis- 
gesclialtet und mit Hiilfe einer zwciten Kuppelung cin 
die Trommel in Drchung setzendes Zahnradvorgelcge 
eingeriickt.

Eine andero Neuerung ist in der oben genannten 
Kolh'ktiv-Ausstellung der Aaehener Bergwerke im Modeli 
ausgestcllt, namlich das P a t c n t v e r f a h r e n  v o n 
S a s s  e n b  e r g  & C l e r m o n t .  Dasselbe bezweckt 
die Erhbhung der Lcistungsfahigkeit des an sich wegen 
seiner Zuverlassigkeit und Sichcrhcit im Betriebe ge- 
schatztcn Sackbohrers und erreicht diesen Zweck dadurch, 
dafs dic Siickc mit dem Bohrer losbar yerbunden sind und 
nach erfolgter Fiiliung fiir sich allein durch die Forder- 
mascliine hochgezogcn werden konnen, wahrend der 
Bohrer unten bleibt. Zur Fiihrung der zu fórdernden 
Siickc dienen Leitschienen (Taf. 48), die an einem 
mit dcm Bohrgestange verbundcnen Rahmengeriiste 
befestigt sind. — Dic Einrichtung ist mit Erfolg beim 
Absenkcn des bci Streitfcld angesetzten Adolf-Schachtes 
des „Esclnyeiier Bergwcrksvereinsf<’ zur Anwendung gc- 
kommen und hat es ermoglicht, alle 30 Minutcn 
2 geliilltc Sackc mit zusammen 1 — 1,5 cbm Inhalt zu 
fordem und bei ungestbrtem Betriebe, der allerdings 
aus anderweitigen Griinden sehr selten moglicli war, 
einen Bohrfortschritt bis zu 1,2 m in 24 Stunden 
zu crzielen.

Der ebenfalls im Modeli dargestcllte Dampfkabel ist 
mit einer ahnlichcn Feineinstellung der Trommel durch 
Schnecke und Schneckenrad ausgcriistct wie das Patt- 
herg sche Schlagbohrwerk. Nur ist die Schnecke hier 
stehend auf einem besonderen Bock verlagert, welcher 
wahrend der Forderung mit Ilandrad und Schrauben- 
spindel zuriickgezogen wird. — Eine zweite Maschinc 
bewirkt dic Rolation des Bohrers, indem sic cin auf 
dem Gestange sitzendes horizontales Schneckenrad mit 
Hiilfe von 2 Schneclcen in Drehung yersetzt; dic Kraft- 
iibertragung erfolgt zur Vermeidung von Briichen mit 
Hiilfe eines Seiles oline Ende und zweicr Treibricmen, 
sodafe iin Notfall Gleiten eintreten kann. Ein scitlicher 
Anbau des Bohrturmes dient zur Unterbringung der
G estangcstiicke.

Zur Entleerung der Sackc und zum Einhiingen der 
Tubbings wird eine Laufkatzc bcnulzt, welche sich auf 
einem iiber dem Schachtc horizontal aufgchangten Ringe 
aus I-Eiscn bewegt.

Der den Gegcnstand der Darstcllung bildende Senk- 
schacht von 7,1 m 1. W. ist mit diesem Bohrverfahren 
bis zu einer Teufe von 75,7 m niedergebracht wordcn. 
In denselben ist jetzt cin zweiter eiserner Senkschacht 
eingesetzt bci welchem ein neues Sassenberg^ches 
Patent zur Anwendung kommen soli, bestehend in der 
Erzeugung einer aufsen um den Senkschacht hertim 
aufsteigenden Druckwassersiromung, wclclic den Schacht 
frei splilen und dadurch das Sinken erleichtern soli.

Endlich mogę hier noch eine in der Sondcraus- 
stellung der „GutchofTnungshuttc" ausgehangtc Zeiclinung 
erwahnt werden, welche im Liings ■ und Querschnitt 
den kiirzlich nicdcrgebrachten Schacht Sterkrade dar- 
stellt. Man hat hier zunachst cine Senkmauer von 
7200 mm 1. W. bis auf 18 m Teufe abgesenkt, und 
zwar mit Hiilfe einer Łuftschleuse (auf dic oben bercits 
hingewiesen wurde). Darauf konnte man anfangs von 
Hand mit absatzweiser Mauerung bis auf 40 m Tiefe 
abteufen, sali sich dann aber genbtigt, nacheinandcr 
zwei eisernc Senkschachte einzusenken, von welchcn der 
erstc (1. W. 6720 mm) bis 80 m, der zweite (1. W. 
5900 mm) bis 132 m niedergebracht wordcn konnte. 
Obwohl der letztere unten bercits in thonigem Gcbirge 
stand, bautc man doch vorsichtshalber noch einen dritten, 
5100 mm weiten Eiscnschacht cin, der in 136,5 m 
Teufe stccken blieb, und stellte dann den Anschlufs an 
das feste Gebirge mit Hiilfe von Tubbings und daran 
anschliefscnder Mauerung ber; die Verbindung zwischen 
Senkschuh und dem darunter stehenden Tiibbingschacht 
ist durch besondere Anschlufstiibbings erfolgt.

A b b a u  u n d  G r u b e n b e t r i e b .
Bei diesem Kapitel ist zu unterscheiden zwischen 

Darstcllungen, welche sich mit A b b a u -  u n d  B e t r i e b s -  
v e r h a l t n i s s c n  i m a l l g c m e i n c n  befassen, und 
solchen, welche e i n z e l n e ,  h i e r h e r  g e h b r i g e  G e g e n -  
s t iin d e Ycranschaulichen.

In ersterer Ilinsicht sind zu erwahnen Ausstellungs- 
gegenstande der Gruben des Ruhrkohlen- und des 
Aaehener Steinkohlenbcckens, sowie einer Reihc von 
Erzgruben.

Naturgemalś steht weitaus im Vordergrundc des 
Interesses der S t c i n k o l i l e n b e r  g b a u  , sowohl wegen 
seiner grbfseren Bedeutung fiir die ausstellenden Pro- 
vinzen ais auch wegen der grofseren Mannigfaltigkeit 
der bei ihm vorkommcnden Abbauverhalthisse.

Die in der Kollektivausstellung des wV e r e i n s  de r  
S t e i n k o h I e n w ' e r k c  des  A a e h e n e r  B e z i r k s “ (Ge- 
batide der Gruppc I)  ausgestelltcn G l a s m o d c l l e  und 
Z e i c h n u n g e n  kommen hier nur in zweiter Linie in 
Betraeht, da diesclben hauptsachlich cine Darstellung der
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Lagorungsvcrhaltnissc bezwecken. In dom Glasmodcll 
der Grube Maria kommt namentlicli tli o Erschwerung des 
Abbaus tlurch das Einsinken der zahlreichen spitżcn Mulden 
und Sattel nach Osten hin und den dadurch bcdingfen 
starken Wechsel der śtreichcnden Baulangen und Aachen 
BauhohCn zum Ausdruck. Auch das Profil tlurch die- 
selbe Grube zeigt den Einflufs der starken Faltung 
auf die Art der Inangriffnahine der Lagerstiitlen;
dieselbe pragt sieli z. B. aus in der Einlcgung von
Hiilfssohlen, m it welchen man einzelne Siittel und 
Mulden gefafst hat, sowie in der mehrfachen Ausrichtung 
von Mulden durcli ansteigende Qucrschl;igc von tlen 
Ilauptsohlen aus. Das Profil der weiter niirdlich bauenden 
Nachbargrube Anna dagegen liifst eine entgegengcsetzte 
Eigentiimlichkoit der Lngerungsvcrhiiltnissc erkennen, 
niimlich eine nahezu sohlige, flach-wellcnftSrmigc Fliitz- 
lagerung, welche zur Folgo gehabt hat, dafe die Anzahl 
der gleiehzeitig in Bau genomnicnen Fltitze wesentlich
geringer ist ais auf der Nachbargrube, und dafs hiiufig
eine Ltisung der nicht bis zur Sobie herabsetzenden 
und tlurch Storungcn abgeschnittenen Fliitzteile durch 
ein System yon saigeren Bremsschiichtcn notwendig wurde.

Dic Kollektivausstellung des „ V e r e i n s  fiir d i e  
b e r g b a u ]  i ch en I n t e r e s s e n "  bringt eine Rcihc yon 
A b b a u m e t h o d c n  zur Anschauung. Etwas wesenflich 
Neues wird hier nicht geboten und war bei der vielscitigen, 
reichen Ausgestaltung und Durchbildung, wie sie der 
rhciniseh-wcstfiilische Bergbau in seiner langen Bliitezeit 
auf dcm Gebiete der Abbauverfahrcn erhalten hat, auch 
nicht mclir zu erwarten. Dagegen zoichnet sich diese 
Ausstellung einerseits durch vorziiglicho Anachaulichkeit 
und andererseits durch die zwcckmafsige Auswahl der 
zur Darstellung gebrachten Abbauarten aus, sodafs hier 
auf engem Raume ein deutliches und Yollslandigos Bild 
des gegenwartigen Standes unserer Bergbautechnik ge- 
geben wird.

Den thatsachlichen Vcrhiiltnissen entsprechend, stcht 
hier der A b b a u  m i t  B e r g e v e r s a t z  im Yordergrund.

Besondere Beachtung verdient das von der „Bcrg- 
werks-A.-G. Consolidation" ausgestelltc, sehr sorgfaltig 
ausgefiihrte Modeli eines streichenden Strebbaues, wclches 
den Abbau einer Flotzgruppe mit mittlerem Einfallen 
von einem gemoinsamen Bremsschachte aus in Draufsicht 
und im Querprofil Ycranschaullcht. In dem hangendsten 
Flotze der Gruppe sind drei zweifliigeligc Strebbaue dar
gestellt, dereń Abbau oben am weitesten voraus ist, 
wahrend, was die Unterteilung der einzelnen Stbfse 
anlangt, sowolil das Vorhalten der oberen ais auch das 
der unteren Abschnitte, wie es durch die Lage der 
Schlcchtcn Ycranlafst wird, zur Darstellung kommt. 
Der Bergeversatz wird durch die mit Bohlen Yerschaltc 
Streckenzimmerung unmittelbar getragen; die letztere 
besteht aus Schalhitlzcrn am Ilangenden und ICappen 
mit Spreizen gegen das Liegende. Die Stempel im

Abbau tragen teils cinfache Anpfahlc, teils Kappcn. 
Der Yersalz wird durch Segeltneh gehalten, welchos 
alle 2 Folder hochgezogen wird. — Fernrr sind dar
gestellt die Vcrbindungsquorschl;ige "zwischen den cin- 
zelnen Flbtzen und das Ansetzen neuer Querscliliigc, 
sowie die Fiirderung in den Slrecken und QuorseIilagen 
sowie auf der unteren Sobie.

Der zwoitriimmigc und mit Fahrlrumm Ycrselicne 
Stapelschacht ist, wie der auf demselben stelieńdc Luft- 
haspel zeigt, zum Ilochziehen frcmdcr Bergc von der 
Sohle aus eingórichtel.

Bei den weiterhin ausgestolltcn A b b a u r i ś s e n  ist die 
Anschaulichkeit wesentlich dadurch erhoht, dafs einerseits 
die Zeichnungcn sich von Schwarzem Grunde abhcben, 
und andererseits die Bliitter eine dem jeweiligen Einfallen 
des Flbtzes cntsprechende Schraglage erhalten haben.

Der P f e i l c r b a u  ist nur ais strcichend gefiilirter 
Abbau yertreten. Dic „Bergbaugesellschaft Neu-Esseii" 
hat eine Darstellung dieses Abbauverfahrens in einem 
sehr flach (mit 4 °— 10°) gelagerten Flofzstuck aus- 
gestellt; die einzelnen Pfeiler sind, der Aachen Lngerung 
gemiifs, hoeh und werden schwebend vcrhauen. Der 
„Ktilner Bergwerksvercin“ hat die Ausstellung mit tleni 
Grundrifs eines Pfeilerbaues mit tcilweisem Bergeversatz 
auf einem ziemlicli stcil (m it 55°— G0°) einfallendcn 
Flbtze beschickt.

Den S t r e b b a u  veranschaulichen 2 Zeichnungcn, 
wclche Abbaubetricbe der Zechen „G raf Bismark" und 
„Rheinelbe und Alma" wiedergeben. Und zwar stellt 
der erstere Grundrifs einen schwebendcn Strebbau in 
einem sehr schbncn, unten mit rd. 1 0 °, oben mit 2 0 ° 
einfallendcn Stiick des hier 0,80 m maehtigen Fltitzcs 
Nr. ó (vgl. aucli das dariiber luingentle Querprofil) dar 
und liifst dic bedeutende Leistungsfiihigkeit dieser Abbau- 
methode unter giinstigen Lagerungsvcrhiilfnisscn klar 
hervortreten; der Abbau erstreckt sich iiber mehrere Teil- 
sohlen, dic Anzahl der AngrilTspunkte ist sehr grofe. 
Die Grundstrccken sind unter Mitfuhrnrig von Berge- 
diimmen aufgelahrcn. Die Kohlen werden in den 
schwcbenden Forderstrccken, welche in zweckmafsiger 
Weise in dic Mittc der Abbaustiifsc gclegt und durch 
Diagonalen an dic Grund- bezw. Tcilsohlenstrccken an- 
geschlossen sind, zu diesen Strccken heruntergebremst 
und von den Tcilsohlenstrccken aus teils durch Brems-, 
teils durch Ilaspelscliachte tlen beiden I lau p lfó rd e rso h le n  
zugefiihrt. Der Abbau geht in dcr.Nalic der Schiichtc I 
und IV um; die Zeichnung Iafst die allmiihliche Ab- 
nalime der Sicherhcitspfeilcr mit zunehmender Entfernung 
von den Schlichten erkennen.

Der Strebbau von „Rhoinelbc und Alma" ist ein 
streichender Abbau. Dcrsclbc geht auf dem Fltitze 
Mathias um, welches hier 4 durch Bergcmittel getrenntc 
Kohlcnblinke flihrt und mit 45°—55° einfallt, und ist 
teils mit breitem Blick, teils mit abgesetzten, ziemlicli 
steil iibereinander stehenden Stolśen gcflihrt.
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Dic Anpassungsfahigkeit dus S t o f s ba u  es an dic 
yerschicdenartigcn Lagerungsyerhaltnisso komnit in 
einigen wciteren Grundrissen zum Ausdruck. Der 
s t roi  cli e n d e  St of sbau ist auf dcm Flotze Sonncn- 
scliein der Zcclic .Centrum bei 80 cm Flotzmachtigkęit 
und steilem Einfallcn ebensogut zur Anwcndung ge- 
kommen wic auf dcm hier in dn i Kohlenbanken auf- 
tretenden und mit nur 2 °— 5° cinlallenden Flotze 
Zollvercin Nr. 5 der Zcclic Rheinelbc und Alma. Auf dcm 
letzteren Flotze ist der Abbau ais Untorwcrksbau mit 
abfallondcr Wctlerfuhrung ausgcbildct und durch weit- 
gehende Tcilung des Baufcldcs in strcichcnde Abschnittc 
dcm Ilauptnachteil des Stofsbaus, niimlich der goringen 
Anzalil von AngrilTspunktcn, wirkeam und ohne zu 
wcitgęhęndc Zcrsplitterung der Baue begegnet.

Der s c h w e b e n d c  S t o f e b a u  ist durch einen von 
dor Zechc ITibernia (ygl. Minist.-Zcitschr. Band 1898, 
S. 112/113) ausgcstellten Grundrifs vertrctcn, welcher 
dic Anwcndung dieses Abbauyerfalirens in einem mit 
12°—20° cinfallendcn, 1,81 m in 0,10 m B. machtigen 
Flotze (Nr. 16) vcranschaulicht. Das Fliitz wird von 
2 Uebcrschicbungen zerrissen, von denen dic grofeere 
dic Bangrenzo bildet. Auf deutliche Darstellung der 
Weltcrfiihrung ist besondere Sorglalt vcrwcndet.

Die Zcclic Consolidation bat dic grundrifsliche Dar- 
stcllung eines v e r c i n i g t c n  s t r e i c h e n d e n  St o f s -  
und S t r c b b a u s  dargcstcllt. Das Flotz (Pnisident) 
Iritt hier in 2 durch ein diinnes Bergmittel gctrenriten 
Uiinken von 0,45 m und 0,70 m Machtigkeit auf, bat 
Sandschiefer zum Hangenden und Liegendcn und fallt 
mit 40°—50° ein. Der Stofsbau geht iiber 2 Sohlen 
gleichzeitig um; bemerkenswert ist die getrennte Ab- 
lulirung der Wetter von den unteren Stofsen durch 
einen unterhalb der Solile (‘tehenden Querschlag. Der 
Vcrhicb der Stiifse erfolgt schwebend, die Forderung 
zur Sobie mit Iliilfe von saigeren Breinsschiichten, die 
auch fiir die Forderung aus den Nachbarflotzen dienen.

Auch der F i r s t c n b a u  ist zur Anschauung gc- 
bracbt, und zwar durch die Nachbildung eines Spezial- 
grundrisses von einem 0,65 m machtigen Flotze (Carl) 
der Zeclie Bonifacius. Wegen des vcrhaltnisma(śig ge- 
ringen Fallwinkels (5 0 °— 60°) sind die einzclnen Stolśe 
(je 5) hoch und schinal gehaltcn, um eine genugendc 
Neigung der Kohlcnrutschen zu crzielen. Der Abbau 
erstreekt sich iiber 2 Sohlen und erfolgt auf jeder 
Sohle zweifliigelig.

Dic aulśerdem ausgestellten Q u e r p r o f i l z e i c h -  
n u n g e n  lassen aulśer den Lagcrungsverhaltnissen auch 
die Ausrichtungsarbeiten ęrkennen. Heryorzuhebcn sind 
in dieser lljnsicht dic Profile der Zechen Graf Bismarck 
und Prosper I, welche die systematische Losung flach 
gelagerter Flotze durcli saigere Brcmsschachte zeigen. 
Die letzteren sind auf „Graf Bismarck" meist durch 
andere saigere Śchachte, welche zum Einhiingen fremder 
Bcrge und zur Abfiihrung der verbrauchten W etter

(ygl. § .11  der neuen Wetter-Polizeiverordnung) dienen, 
mit der nachsthohercn Sohle yerbunden. Auf „Prosper 1“ 
werden mit je einem blinden Schacht in der Rcgcl 
2 Fliitzc gleichzeitig gelost. — Auch dic Profile der 
Zechen „Rheinelbe und Alma„ und „Ilibernia" zeigen die 
Ausrichtung durch saigere Schachtc, wahrend das Profil 
der letzteren Zeclie aulśerdem, ebenso wie dusjenige der 
Zeclie „Kolner Bergwerksvcrciu“ , den gruppenweise von 
einem Stapel oder Bremsbcrge aus mit Iliilfe von Ver- 
bindungsquerschlagen erfolgenden Abbau mehrerer 
Fiiitze bei steilem Einfallcn ycranschaulicht.

Der Erzbergbau ist hauptsąchlich durch Gl a s -  
m o d e l l c  yertreten. Diesclbcn sollcn in erster Linio 
dic Lagerungsverhaltnisse vcranschaulichen, lassen jedoch 
teilweise, wenigstens in grofsen Ziigen, auch die Art 
und Wcise der Inangriffnalimc und Aufschliefeung eines 
Erzganges erkennen. Hervorzuhcben ist hier namentlich 
das Modeli der Grube Bliesenbach (Gebiiude der Haupt- 
gruppe I), wclches die Ausrichtung durch 2 Tiefbau- 
schachte zeigt und die zahlreichen, durch den Firsten- 
bau bedingten Fordcrrollen mit ycranschaulicht.

Ein yollstandigcres Bild der Abbauverhaltnisse beim 
Erzbergbau geben dic yon der „Aktiengcscllschaft 
des Altenberg’s" (in der Gruppe III) ausgestellten 
Grund- und Saigerrisse von der Zinkcrzgrube 
Liiderich bei Bensberg. Diesclbcn zeigen die Aus
richtung mit Hiilfe von Richtstrcckcn im Gestein. 
von denen aus der bald auf der einen, bald auf der 
anderen Seite liegende Gang durch zahlreichc kleine 
Querschlage, gelost ist, auf welche die Forderrollen 
miinden, sowie eine Anzahl von teils abgehautcn, teils 
noch im Betriebe begriflcnen Firstcn.

Von E i n z e l g e g c n s t a n d c n  mogen zunachst die 
bekannten, aus Eiscnblech in liaMreisformigem Qucr- 
schnitt hergestelltcn und mit besonderen Liings- und 
Querverstarkungen yerschenen P a t e n t r u t s c h e n  der 
Firma Wiirfel & Neuhaus in Bochum Erwahnung finden, 
deren Verwendung durch Modelle und Zeichnungen im 
Nordfliigel der Kollektiyausstcllung des Bergbau-Vcreins 
ycranschaulicht wird.

Das eine Modeli zeigt, unterstiitzt durch eine Zeich- 
nung, dic Benutzung g e s c h l o s s e n c r  Rutschen, wie sio 
bei einem Einfallcn von mehr ais 40 0 notwendig werden, 
beim streichenden Stofsbau. Dic Bergerutsche wird durch 
einen Kreiselwipper gcfiillt, wahrend fiir das Stiirzen 
der Kohlen Kopfkipper yorgesehen sind. Die Ver- 
wfcndung der Rutschen empfiehlt sich hier, wcil die 
Forderung billig ist, ohne dafe die Zerkleincrung der 
Kohlen, wenn die Rutschen geniigend vollgehaltcn werden, 
zu weit getrieben wini, wcil ferner die Ilerstellung be- 
sonderer Fahriiberhauen oder die dichte Verkleidung der 
Fahrabteilungen unnotig wird, und weil die Verkiirzung 
des Berge- und die Yerlangerung des Kohlenrolllochs
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in einfacher. W eisc dadureh crfolgen kann, dafe dic 
einzelnen Schiisse bei ersterem unten fortgenonunen und 
bei letzterem oben aufgcsetzt werden. Im iibrigen ist 
jedoeh die Verwendung geschiossener Rutschen beim 
Abbau auf eine derartige Forderung von einem einzelnen 
Bctricbspunkto bcschrankt, da mehrere iibereinander 
liegende Betricbspunkte, wie z. B. bei einem Stofebau mit 
mehreren Teilsohlen, fiir dic Kohlen- und Bergeforderung 
niclit dieselben Rutschen gemeinsam benutzen konnen.

Ein zweites Modeli soli die Verwendung o f f e ne r  
K oli l e n r u t s c h e n  , bei flacherem Einfallen, erlautern, 
und zwar ist der Vorrichtungsbc(rieb beim słrcichenden 
Pfeilerbau der Darstellung zu Grunde gelegt; die Rutschen 
liegen im Fahriiberhauen. Man wird jedoeh einer solchen 
Anwendung der Rutschen niclit das W ort reden konnen. 
Denn die Kohlen konnen aus den Slrecken nur dadureh 
in die Rutschen gelangen, dafs sie aus den Forderwagen 
in dieselben gestiirzt werden, ein Verfaliren, das den 
Vorzug der vereinfachten Forderung und der Schonung 
der Kohlen durch die Rutschen wieder aufhebt und 
aufserdem dic Kontrolle iiber die von den einzelnen

Gewinnungspunkten gelieferten Kohlenmengen, wic iiber- 
liaupt beim Rolllochbctriebc, sehr crschwert. Will man 
aber dennoch hier Rutschen benutzen, so mufs man 
wenigstens liir jeden Fliigel eine besondere Rutsche cin- 
bauen und gemiila den bergpolizeilichen Vorscliriften die 
Fahrabteilung sorgliiltig yersćlilagen.

Anderc und zweckniafsigere Verwendungsartcn offener 
Rutschen sollen auf der Ausstellung noch durch Zcich- 
nungen dargcstellt werden. Das eigcntliehe Gcbict 
dieser Rutschen sind dic auf flach fallenden, schmalen 
Flotzen umgehenden schwebcndcn Vorriehtungs- und 
Abbaubetricbe: Ucbcrhauen und Brcmsberge, bei welclien 
aufser der vcreinfachtcn Forderung auch das Freihalten 
des iibrigen Streckenąuerschnitts von Kohlen ins Gewiclit 
fallt; streichende Stofs-, Pfeiler- und Slrebbaue mit hohen 
Stofsen und schweben-dem Yerhicb derselben, sowie 
schwcbcndc Abbaubetricbe derselben Artcn und dergl. 
(vergl. Textfig. 4). Und zwar konnen die Rutschen 
hier sowohl zur Kohlen- wic zur Bergeforderung Ver- 
wendung finden.

Fig. 4.

Eine anderc Zcichnung soli zeigen, dafe auch in 
Flotzen mit śteilerem Einfallen noch oflene Rutschen 
mit Vorteil angewendet werden konnen, indem dieselben, 
z. B. beim Firstenbau, diagonal verlegt werden und ais 
Ersatz fiir die sonst iiblichcn Ilolzrutschen dienen 
konnen. Allerdings bilden sie bei etwas grolśerer 
Flotzmachtigkeit niclit, wie diese, gleichzeitig einen 
Schutz gegen das Hcreinrollen der Berge in den Abbau. 
Der Nutzen der auf dieser Zeichnung gleichfalls dar- 
gestellten diagonalcn Bergerutschcn crscheint fraglich, 
da dieselben hier auch entbehrt werden konnen.

In der Ausstellung der „ V c r e i n i g t e n  E r z g r u b c n “ 
(Gebiiudc der Gruppe I)  verdient aufser einigen Erzan- 
briichen besondere Erwiilinung die Darstellung eines 
alten Erbstollens in natiirlicher Grofse (Grube Wildberg). 
Derselbe hat, da er mit Schlagel und Eisen getrieben 
ist, geschichtliehes Interesse und fallt durch seinc be- 
scheidenen Abmessungen auf.

Dio S i e g e r l a n d c r  E r z g r u b e n  haben (in der 
Gruppe II)  u. a. Pliotographicn von Grubcnbauen aus- 
gestellf.

In den G e z a h e - Z u s a m m  e n s t e l  1 u n g c n  (Nord- 
fliigel der Kollcktivausstellung des Bergbau-Vereins) 
tritt in erster Linie die Bedcutung der bergischen Klein- 
industrie fiir den rheinisch-westfalischen B erg bau  hervor-

Besonders reichhaltig sind die G e z a h e -A u ss te l lu n g e n  der 
Firmen F r i e d r .  H iip p c  & Co. und He i n r .  R e i n o l d t ,  
beide in  Remscheid, welche die yerschiedenen Arten 
von Ilacken fu r  Kohlen- und Gesteinsarbeiten (Pinn- 
hacken mit runden und eckigen Pinnen, Schriim- und 
Kerbhacken, Kreuzhacken u. s. av.), ferner G ru benbeile , 

Bolirgcziihe (Bohrer, Stampfer, Raumcr, Fiiustcl) u . dgl. 
zur Anschauung bringen. Ais Spezialitiiten sind zu 
erwahnen:

a) bei der Firma Iliippe & Co. die P a t e n t h i i l 8 e n
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Beschliigen), Bolir- und Sprengarbeiten, Kohlen- 
gcwinnung und Grubcnzimmcrung bescliickt.

Fig. 7.

Audi die Firma F r i c d r .  B c y e r s m a n n  in Hogcn 
ist durch eine Reihe von Grubengezahcn vertretcn.

Die „ F a h r e n d o l l e r  I I i i t t e "  in Bochum (W intcr- 
berg& Jiires) hat die Ausstellung mit einer Śammlung ihrer 
bekannten, sich immer mehr einbiirgerndcn S t r e c k e n -  
g e r i i s t s c h u h e  bescliickt, welclie in den Strecken- 
stiicken zu beiden Seiten der Vorhalle der Kollektiy- 
ausstellung in ihren Yerschiedcnen Yerwendungsarten 
Yorgefiihrt werden.

Die Streckengeriistschuhc, welclie siimtlich gesetzlicłi 
geschiitzt sind, werden aus Sicmens-Martin-Stahl gegossen. 
Ais Kappen sind Eisenbahnschienen oder 7-Eisen an- 
genommen, ais Stempel ebenfalls diese beiden Prolile 
oder aber Holzstempel. Die Schuho fiir die letzteren 
(Tafel 49, Fig. 5 und 6 )  kcnnzeichnen sieli dadurch, 
dafs sie die Stempel fast ganz umschlicfeen und dadurch 
cin Reifsen und Spleifsen des Holzes verhiiten.

Jedes Modeli ist in einer schwercn (Tafel 49, Fig. 4 
bis 6 ) und einer lcichten (Tafel 49, Fig. 1 und 2) 
Ausfiihrungsform Ycrtreten. Bei der schwcren Form wird 
der Gcriistschuh vorn noch durch 3 kraftige Rippen ver- 
starkt. Ferner sind dic einzelnen Formen wieder danacli 
zu unterscheidcn, ob sic fiir rechtwinklig oder fur scllrag 
abgeschnittene Stempel bestimmt sind; die Geriistschuhe 
fiir rechtwinklig abgeschnittene Stempel (Tafel 49, Fig. 2 
und 6 )  sind mit einer schriig verlaufenden Rippe ver- 
selien, dereń Winkcl sich nacli der Bestcllung richtet 
und den Strebwinkel ausgleieht, unter welchcm dio 
Stempel gesetzt werden.

Die Streckengcrustschuhe sind ais eine verbcsserte 
Naclibildung der vielfach benutzten Zformigen Untcrleg-

fiir Kreuzhackcn (D. R. G.-M., Nr. 160 416, vgl. Fig. 5). 
Die Ilerstellung dcrsclbcn ist aus dem Bcdiirfnis hervor- 
gegangen, einen Ersatz fiir die friiher gebrauchlichcn 
Tempergufshiilscn zu schaffen, welclie sich sowohl beim 
Einsticlen ais auch beim Gcbrauch der Ilacken ais

nicht geniigend widerstandslahig erwiesen hatten. 
Vcrsuche mit Blechhiilsen wiederum fiihrten wegen 
Fehlens einer Inncnrippe ebenfalls zu keinem befriedi- 
genden Ergebnis. Die Vorteilc beider Iliilsenarten sind 
unter Vermeidung der Miingel dcrselben vereinigt in 
der genannten Patenthiilse, welclie aus federndem Stahl- 
blech hergestellt und mit einer konzentrischen Innen- 
rippe Yersehen ist. — Den Unterschied zwischen der 
Befestigung mit Hiilsc und der iiltercn mit Ring und 
Beschlag zeigen dic Figuren 6  und 7.

Fig. 6.

b) bei der Firma II. Reinoldt dic sog. N o r m a l -  
gezi i he,  d. li. Gezahe mit hohen konischen Augen. 
Dieselben haben sich im Ruhrkohlenbezirk bereits in 
ausgedehnlem Malśe eingcfuhrt und zeichnen sich ebenfalls 
dadurch aus, dafs sie keine besonderen Beschliigc er- 
fordern und sich durch den Gebraudi sclbst immer 
fester aufkeilcn Aufserdem lassen sich die Augen bei 
den Yerschiedcnen Arten von Gezahen einheitlich lier- 
stellen, wodurch wieder die fiir den Bctricb beąuemere 
Verwendung einheitliclier Sticle ermoglicht wird.

Eine dritte llemscheider Firma, L o r e n z  B a r d e n -  
h e u e r ,  hat die Ausstellung ebenfalls mit den 4 Haupt- 
gruppen von Grubengezahen, namlich solchen fiir 
Gesteinsarbeitcn (cinfachcn und Kreuzhacken mit
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blechc anzusehen. Diesclbcn sind in erster Linie fiir 
den Ausban von Hauptforder- und Wetterwegen bestimmt, 
eigncn sieli aber in ilirer leichtcron Ausfiilirungsform 
z. B. audi fiir langcre Bremsberge und Abhauen in 
flachfallenden Flotzen; sic gestatten einen schnellen

Einbau und eine beąueme Ausweehselung der Zimmerung 
und notigen die Arbeiter mit einfaeben Mittcln zum 
Einhalten eines gleichmafeigcn, namentlicb fiir die Wctter- 
fiihrung giinstigcn Streckenquerschnitts.

Neuere Ausfiilirmigen elektrischer Wasserlialhmgen.
Yon Oberingenieur W. P h i l i p p i .

Ilierzu Tafel 50 u. 51.
Die grofsc Verbreitung, welche die elektrische Kraft- 

iiberlragung in Bergwerken in den letzten Jahren ge- 
funden hat, ist mit in erster Linie don Yorziigen elek- 
trischer W asserhaltungen zu danken, die in selir yielen 
Fiillen zur Schaffung grolser Bergwerks-Contralen und 
zum elektrischcn Antrieb auch der iibrigen auf den 
Werken anzutreibenden Arbcitsmaschineii gefiihrt liaben. 
Bei der Bedeulung des Gegenstandcs diirften einige 
Mitteilungen iiber dic gegenwartig iiblichcn Ausfiihrungs- 
fornien und verschiedene Neu-Anlagen dieser Art wohl 
von Interesse sein.

Hinsichtlich der wesentlichsten Eińzelheiten elek
trischer Wasserhaltungen liaben sich die Ansichten bereifs 
soweit gckliiri, dafs im gegebencn Falle kaurn ncch 
Meinungsverscliicdenheitcn iiber die Ausfiilirung der 
Anlage bestehen. Ais Antriebsmotor dient fast durch- 
weg der Drehstrommotor, der wegen seiner hohen Be- 
triebssicherheit und seiner sonstigen oft genug ge- 
schilderten Voiziige dem Gieichstrommotor zum Antrieb 
von Wasserhaltungen iiberlegen ist. Er treibt die 
Pumpen in den mcisten Fiillen direkt an, was keine 
Schwierigkeiten mehr maclit, nachdem die Pumpenfirmen 
geniigend raschlaulende Pumpen geschaffen liaben, dereń 
Geschwindigkeit es crmoglicht, okonomisch arbeilende 
Drehstrommotoren zum direkten Antrieb zu bauen. Von 
den anfangs nacli Einfiihrung der raschlaufenden Pumpen 
gewahlten selir hohen Tourenzahlen von 2— 300 Um- 
drehungen pro Minutę ist man, wenigstens fiir mittlere 
und grofsc Leistungen, wieder abgekomnien, da der 
Pumpenbctrieb hinsichtlich Ventil-Abnutzung u. s. w. 
dabei doch Unzutraglichkeiten ergab, und andererseits 
die Elektrotechnik so liohe Tourenzalilen zur Schaffim"O
guter Drehstrommotoren auch niclit benotigt, sondern 
mit geringeren noch ganz gut auskommt. 1 2 0  bis 180 
Umdrehungen pro Minutę bilden gegenw.artig die Regel, 
und nur bei kleinen Leistungen pflegt man noch etwas 
hoher zu gehen, wahrend man bei grolśen Wasser- 
lialtungen von mehreren 100 PS. w'enn moglich noch 
darunter bleibt. Der Bau von Spezial-Drehstrommotorcn 
ist gegenwartig soweit yorgeschritten, dafe sieli auch 
bei diesen Tourenzahlen noch durchaus giinstige Ver- 
haltnisso fiir den Motor, wie Wirkungsgrad etc., ergeben, 

'u n d  andererseits sind durch konstruktiye Ycrbesserungen

die Preise gegen friiher wesentlich vermindert worden, 
sodafs die Anlagekosten elektrischer Wasserhaltungen 
Ycrlialtnismalśig gering sind. Im iibrigen kann bet 
kleineren Pumpen bis zu ca. 30— 50 PS. in den meisten 
Fiillen ganz gut Riemenantrieb genommeti werden, da 
sich, falls nur der Maschincnraum gut gegen die Stinipf- 
strecke abgćschlosscn wird, die Luft in demselben mcisteiis 
so trocken halten liifst, dafs Riemen gecigneter Qualitat 
auch auf dio Dauer zu keinen Anstandcn Veranlassung 
geben. Dagegen wird der Energicyerlust in dem Riemen 
dadureh wieder ausgeglichcn, dafs dic Motoren bei diesen 
kleinen Leistungen giinstiger ais langsam laufende 
arbeiten, sodafs der Gesamt-Wirkungsgrad der Anlugc 
sich trotz des Riemenantrieb es niclit ungiinstiger ais bei 
direkter Kupplung ergiebt. A udi stellen sich bei 
kleinen Leistung(>n dic Anlagekosten trotz des grofseren 
Pumpenraumes wegen der wesentlich geringeren Kosten 
fur den Motor wohl in den mcisten Fiillen geringer, 
wenn man niclit direkte Kupplung sondern Riemen
antrieb wiililt.

Von den durch die Firma S i e m e n s  & Hal ske 
A.-G. bisher in Betrieb gesetzten Wasserhaltungen scicn 
zunachst dicjenigen der Ferdinandgrube O/S. (Kattowitzcr 
Aktiengesellscliaft fiir Bergbau- und Eisen - Iliitten- 
betrieb) genannt, die auf Tafel 50, Figur 1 und 2- 
abgebildet sind. Dio griifscre von beiden, Figur 1, 
fórdert bei 147 Umdrehungen pro Minutę 5,5 cbm 
Wasser bei einer manometrischen Druckhiihe yon rund 
300 m. Der die Pumpe antreibende D rehstrom m otor 

arbeitet mit einer Betriebsspannung von 500 Volt und 
ist fiir eine norinale elTektiyo Leistung von 460 PS. 
gebaut. Der feststehendc Teil des Motors wurde, um 
durch den Schacht und die Zugangsstrecken transportiert 
werden zu konnen, yierteilig, der rotierende Teil zwei- 
leilig hergcstcllt. Da es bei dem geringen Luftzwischen- 
rauin zwisclicn roticrendem und feststehendem Teil 
erwiinscht ist, den letzteren nach der Montage genau 
cinstellen zu konnen, sind besonderc D ru ck sch rau b en  

angebracht, dio eine nachtriigliclie genaue E instellung 
in horizontaler und vertikaler Riclitung ermoglichen.

Das Anlasscn erfolgt im Pumpenraumc selbst und 
zwar mit. Ililfc eines fiir die vollc Belastung dimen- 
sionierten Spczial-Fliissigkeitsanlasscrs. Es dauert nor-
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mai hochstens 30 Sekunden und gelit stets in boąuemer 
und zuvcrlassigcr Weise von staitcn. Die Schnuifel- 
vcntilc der Pumpc sind wahrend des Anlasscns voll- 
standig geoffnet, um nicht zu grofse Beschlcunigungs- 
krafte zu erlialten und die Druekwassersaule erst nach 
Erreichung der vollen Pumpcntouronzahl allmahlich 
durch langsames Schliefsen der SchniilTelventile auf vollo 
Geschwindigkeit zu bringen. Fiir den Motor hal das 
zur Folgc, dafs er wahrend der Anfahrperiode im Durch- 
schnitt nur mit einem Moment von hochstens 2/ 3 des 
normalen beląstet ist. Ein besonderer, mit der Pumpe 
direkt yerbuiulcncr kleiner Kompressor sorgt dafiir, 
dafe dauernd in dem Windkessel geniigend Luft vor- 
handcn ist.

Die Konstruktion der Pumpe selbst, einer von der 
Maschinonbau-Anstalt Breslau gelieferten raschlaufcnden 
Pumpe System Bergmans, ist in dieser Zeitschrift 
bercits frulier beschrieben*) und kann dahor ais bekannt 
vorausgesetzt werden. Es wurde hier, um einen moglichst 
gleichmiifeigen Wasscrfluss zu bekommen. dasDreicylinder- 
Systcm gewahlt, der Motor wurde auf cine besondere, 
in sieli geschlosScnc Grundplatte gesetzt und durch cine 
starre Kupplung mit der Pumpe verbunden Sein 
freies Wellcncnde wurde von vornhcrein auch mit einer 
Kupplungshiilfte ausgerustet, da man in Aussicht 
genommen hat, spater evcntuell eine glciche Pumpe 
auf die andere Seite des Motors ais Rcserve fiir die 
jctzt in Belrieb bcfindlichc zu stellcn und entweder die 
eine oder die andere Pumpe mit dcm Motor anzutreiben. 
Man hat also auf eine Reserve fiir den Motor von 
yprnhereiii verzichtet, was bei einem Drehstroinmotor 
auch ohne wcitercs zulassig ist, da cincrseits seinc 
Betricbssicherheit eine sehr hohe ist und andererseits 
kcine Betriebspausen zum Nachsehen cinzelnerMaschincn- 
teilc, wie bei der Pumpc selbst, erforderlich sind.

Die andere auf der Ferdinandgtube in Betrieb 
befindliclie, raschlaufcnde, elektrisch angetriebene Pumpe, 
dic Fig. 2 der Taf. 50 darstellt, ist eine von der Carls- 
liiittc A.-G Altwasser geliefertc Riedler-Exprefs-Pumpc. 
Ihre Lcistung betriigt 1,5 cbm pro Minutę bei einer mano- 
mctrischen Druckhohe von ca. 200 m. Der Drchstrom- 
niotor ist fiir eine normale Lcistung von 90 PS. gebaut 
und arbeitet mit 182 Umdrehungcn pro Minuto. Der 
feststehende Teil ist hier mit Riicksicht auf den Transport 
bis zum Pumpcnraume zweitcilig hergestellt, wahrend 
der roticrende Teil eintcilig bleiben konnte. Im ubrigen 
ist ersterer in der gleichen W eise mit Hilfe von Druck- 
schrauben einstollbar, wie der Motor der grofsen Wasser
haltung.

Die elektrische Energio fiir beide Pumpen wird von 
einem 625 KW .-Generator geliefert, der von den ubrigen 
Generatoren der Centrale getrennt ist und nur auf das 
Kabel der Wasserhaltungcn arbeitet. Die fiir ihn

*) „Gluckauf", Jahrgang 1901, S. 587.

erforderliche Erregcrenergie wird von einem Drchstrom- 
Gleichstrom-Umformer erzeugt, der fiir gewohnlich an 
das Netz der ubrigen elektrisclien Betriebe angeschlossen 
ist, also dauernd mit konstanter Tourenzahl lauft. 
Diese Anordnung ermoglicht es, im Bedarfsfalle die 
Tourenzahl der Wasserhaltung durch Vcrminderung oder 
Erhohung der Tourenzahl der Primarmaschine in wcitcn 
Grenzon zu variieren, ohne dafs der Gesamtwirkungsgrad 
der Anlagc dadurch nennenswert beeinflufet wurde. Dio 
Verandcrung der Pumpenlcistung durch Verandcrung 
der Tourenzahl liifst sich also auch boi elektrisclien 
Wasserhaltungcn in bequemer und rationellcr Weise 
ausfiihren.

Beide Pumpen sind durch lautsprechende Tclephone 
mit der Centrale verbnnden. Sie arbeiton gegcnwartig 
Tag und Nncht mit geririgen Unterbrcchungen, olino 
dals irgend ein Teil zu Anstanden Veranlassung giibc.

Aehnliche Wasserhaltungcn wio dio vorstehend 
gcschilderten sind auf dem Godulla-Schacht der Paulus- 
Hohenzolierngrubc, Morgenrot, O.-S., und den Sclilesischen 
Kohlen- und Kokswcrkon, Gottesberg, N.-S., in Betrieb 
und in Fig. 3 und 4 der Tafel 50 abgebildct. Bei der 
ersteren Anlage handelt es sich um eine Leistung von 
1,2 cbm pro Minuto, eine Forderhohe von 250 m und eine 
Tourenzahl von 145 Umdrchungen pro Minuto. Die 
Pumpe selbst ist eine Bergmanspunipo dor Masehincnbau- 
Anstalt Breslau. Bei der Wasserhaltung der Sclilesischen 
Kohlen- und Kokswcrke Gottesberg besteht der 
mechanischo Teil aus einer von der Carlshiittc A.-G. 
gelieferten Riedler-Esprcfspumpe, dic bci 194 Um
drchungen pro Minutę, 1 cbm Wasser auf cine Forder
hohe von 100 m liefort. In beiden Fiillen arbeitet 
der Drehstroinmotor mit einer Betriebsspannung von 
500 Volt. Dic Konstruktion des Motors ist dic
gleicho wic bci der kleinorcn Wasserhaltung dor 
Ferdinandgrube, d. )i. der Stator ist, um cine genauo 
Justicrung des Luftzwischenraumes zwischen ihm und 
dem Rotor moglich zu maclien, in vertikaler und
horizontaler Richtung einstellbar und mit Riicksicht auf 
den Transport durch Schacht und Streckeh zweitcilig, 
wahrend der Rotor eintcilig ist.

Eine mit einer Pumpc der Maschinenfabrik von 
Ehrhardt & Sehmer, Sjarbriicken, arbeitende W asser
haltung ist von der Firma Siemens & Ilalskc A.-G.
kiirzlich auf dem v. Krugschacht der Kiiniglichcn Berg-
inspektion Konigshiittc in Betrieb geselzt. Die Leistung 
dieser Anlage betriigt 6  cbm pro Minutę bei einer 
Forderhohe von 160 m und einer Tourenzahl von 160 
Umdrehungcn pro Minutę. Der Motor ist direkt an das 
Netz der Oberschlesischen Elektrizitatswerke angeschlossen 
und arbeitet mit einer Betriebsspannung Yon 3000 Volt. 
Gemafs den von den Oberschlesischen Elektrizitatswcrken 
gemachten Yorschriften ist aufser dem Anlasser im 
rotierenden Teil noch ein besonderer Primaranlasser 
Y o rg ese lien , um die Riickwirkung auf das Netz beim
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Einschalten so gering wie moglich zu machcn. Fig. 1 
auf Tafel 51 stellt diese Anlage dar und zeigt, dafs diese 
Pumjte ais doppeltwirkcnde Zwillings-Plungcr-Pumpc 
gebaut ist, und der iWotor in der Mitte der Pumpenwellc 
sitzt. Die Konstruktion des lctzteren ist dic gleiclie 
wie diejcnige des die grofee Pumpe d.cr Ferdinandgrube 
antreibenden Motors.

Eine andere clektrische W asserhaltung mit einer 
Riedler-Exprefspumpe der Konigin-Maricnhiitte ist in 
Fig. 5 Tafel 50 dargestellt und auf dem Zwickau-Ober- 
liolindorfor Steinkohlenbau-Verein bei Zwickau in Betrieb. 
Sie fordert 1,5 cbm pro Minutę auf 345 m Forderholie und 
arbeitet mit 182 Touien pro Minutę. Dio clektrische 
Ausriistung ist deshalb bemerkenswert, wcil bei ihr 
Riicksicht auf vorhandcnc Sclilagwcttergcfahr zu nehmen 
war. Ausschalter und Sicherungen sind yollstandig ein- 
gekapselt, was boi der Betriebsspannung von 2000 Volt 
Spezial-Konstruktionen notig maclite, dic in Fig. 6  

Tafel 50 in aufsercr Ansicht zu sehen sind. Es sind in 
einem yerschlielśbarcn Kasten 6  Satz Ausschalter und 
Sicherungen nebeneinander angebracht und zu einer unter- 
irdischcnYerteilungsstation fiir dievon dort ausabzwcigen- 
den Kabel ycreinigt. W ie aus der Figur wcitcr crsichtlich, 
ist jede Sicherung fur sich in ein gulseisernes Gehause 
cingeschlossen, sodalś beim Explodieren irgend einer 
Sichcrung nicht die zu den anderen beiden Phasen 
gehorigen in Mitlcidenschaft gezogen werden konnen. 
Dic unter den Sicherungen liegenden Ausschalter sind 
ais Rohrenschalter ausgebildet, und erfolgt das Unter- 
brechcn des Stromes in jeder Pliase an 2 Stellen, sodafs 
im ganzen pro Schalter 6  Untcrbrcchungsstellen resul- 
tieren. Die Aussclialterstellen iiegen, um eine so gut 
wic vollstandigc Explosionssicherhoit zu errciclien, unter 
Oel. Da sowolil dic Gehause der Sicherungen ais auch 
dicjenigcn der Schalter gut geerdet sind, so ist die 
Bedienung mit keinerlci Gefahr verbunden.

Am Drehstrommotor kommen hinsichtlich Funken- 
bildungen nur dic Schlcifringe in Betracht. Da aber 
an diesen unter normaleu Verhaltnissen Unterbrechungs- 
funken nicht auftrcten konnen, so sind hier einfach pro 
Ring 2 BUrsten genommen. sodafs, wenn wirklich eine 
Biirstc nicht gut audiegen oder schmutzig scin sollte, 
doch durcli dic zwcite noch fiir guten Kontakt gesorgt 
und so ein Unterbrechungsfunke mit Sichorhcit vermieden 
ist. Der Motor selbst ist im iibrigen in normaler Weise 
ausgcfiihrt. Von einer Einkapsclung des ganzen Motors 
wurde natiirlieh Abstand genommen, da eine solche 
wegen der Behinderung der Ventilation des Motors eine 
wescntlich grofsere und teurere Typo bedingt hatte, ohne 
dafs eine Erhtihung der Betriebssicherheit erreicht 
worden' wiire.

Von den in Westfalen in Betrieb befindliehen Wasser- 
haltungen seien ais Beispiele diejenigen der Gewerkschaft 
Ju lius Philipp und der Gewerkschaft Gladbeck genannt. 
Erstere, abgebildct in Fig. 2 Tafel 51, besteht aus einer

Bergmanspumpe der Maschincnbauanstalt Breslau und 
einem 135pferdigen Drehstrommotor, der mit 2000 Volt 
arbeitet und 146 Umdrehungen pro Minutę maclit.

Die W asserhaltung gleiclit im cinzelnen den im 
Vorstehcndcm genannten, mit Bergmanspumpen ausgc- 
riisteten Anlagcn und sind besondere Einzelheitcn an 
ihr niclit zu erwiihnen, zumal die Pumpe in cincm 
schlagwctterfreien Raume steht, also besondere Vorsiclits- 
mafsregeln gegen Explosionsgcfahr in der elektrisclicn 
Anlage nicht erforderlich waren.

Die W asserhaltung der Gewerkschaft Gladbeck, ab
gebildet in Fig. 3, Tafel 51, wird nach Fertigstellung, aus 
2 Pumpen bestehen, dic je  3 cbm Wasser pro Minuto 
auf 570 m Forderholie heben. Die Tourcnzahl der 
Pumpen betragt 123 Umdrehungen pro Minutę. Die 
Motoren arbeiten mit 3000 Volt und sind fiir 500 PS. 
gebaut. Die erste Pumpe wird im Laufe dieses Sommers, 
dio zweite gegen Ende dieses Jahres in Betrieb genommen 
werden konnen.

Bcide Pumpen werden sowolil im mcchanischcn, wie 
auch elektrisehen Tcil vollkommon glcich gebaut scin. 
Den ersteren baut die Maschinenfabrilj Thyssen & Co, 
in Miilheim a. d, Ruhr nach eigener Konstruktion, die 
speziell fiir Tourcnzahlen, wie sic clektrische Wasser- 
haltungen bedingen, ausgebildet ist. Die Pumpen sind 
hier, wie die Abbildung zeigt, ais doppelwirkende Zwei- 
Cylindcrpumpen gebaut. Dic Konstruktion des moto- 
rischen Teiles entlia.lt keinc besonderen Abwcichungcn 
gegen die vorątcheiid schon erwahnten Anlagen.

Die Vo r t e i l c ,  die sieli bei elektrischcm Antrieb 
von Wasscrhaltungen ergeben, werden hiiufig, besonders 
von Gegnern dćs elektrisclicn Antriebes, unrichtig be- 
urtcilt und in falsches Licht gesetzt, weshalb cinige 
Bemerkungen dariiber noch gemacht sein mogen.

Vor allen Dingen soi hervorgehobcn, dafs niclit, wie 
yielfach behauptet wird, der clektrische Antrieb von 
W asserhaltungen unbedingt so holie Tourenzahlen der 
Pumpe, direkten Antrieb vorausgeselzt, zur Folgc hat. 
dalś die Vorteile des elektrisclicn Antriebes durch 
die mit einer zu liohon Tourenzahl verbundenen 
Nacliteile wieder yerloren gingen, indem sich die 
Pumpen in yielen Teilen, besonders in den Ventilen 
zu rascli abnutzten, und dic Betriebssicherheit eine un- 
geniigende wiire. Es ist bereits im Vorstehenden her- 
Yorgehobcn, dafs man die anfanglich gewahlten selir 
hohen Toureuzalilcn von 2— 300 Umdrehungen, welclie 
Geschwindigkciten sich fiir Leistungen von melirercn 
100 PS. allerdings ais zu lioch erwiesen, wieder vcr- 
lassen hat und zu Tourcnzahlen gelangt ist, dic dem 
erfahrenen Pumpen-Konstrukteur keine uniibcrwindlichen 
Sehwierigkeiten melir bereiten. Von tlen in 'Yorstchendem 
genannten AnJagen arbeiten. nur zwei mit 182 oder 
melir T.ouren pro Minuto, dag eg en eine mit 162, drei 
mit 145 und zwei mit 123 Touren pro Minuto. Bas 
sind Tourenzahlen, dic absolut nicht zu lioch sind, und
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arbeiten aucli alle hier genannten Anlagen zum Teil 
bei angestrengtem Tag- und Nachtbctrieb, durchaus zu- 
friedenstellend.

Man bort liaufig die Behauptung, dafs eine Pumpe 
mit der doppelten Tourenzahl nur halb N so 
lange im Betrieb bleiben konne, ais eine halb so 
rascli laufende. ifas ist ein Vorwurf, der durchaus 
unangebracht ist, da doch śelbstvcrstandlich die holie 
Tourenzahl in der Konstruktion der Pumpen entsprechend 
beriicksichtigt und durch geringe Auflagerdriicke, be- 
sonders gute Schmicrvorichtungen etc. dafiir Sorge ge- 
tragen wird, dafs die Abnutzung der einzelnen Teile 
nicht grolścr ais bei langsam laufenden Pumpen ist. 
Wiinsclit man trotzdem die Tourenzahlen noch geringer 
zu jialten, ais obigen Żabien entspricht, so sieht dem 
auch bei clektrischem Antrieb nichts im Wcge. Es 
lassen sich auch fiir ca. 100 Umdrehungen pro Minuto 
bei 50 Periodon pro Sekundo Drehstrommotoren von 
ca. 100 PS. ab noch ganz gut bauen, und, wenn man 
eine geringere Periodenzahl, etwa 25 Perioden, wiihlt, 
so kann man auch fiir noch viel geringere Tourenzahlen 
Motoron erhalten, die durchaus rationell arbeiten. Bei 
dem gegenwartigen Stand der Elektrotechnik und des 
Pumpcnbaues machen also auch bei dircktem Antrieb 
dic Gcschwindigkeiten keine Schwierigkeiten mehr, 
und die durcli den elektriseben Antrieb auf der einen 
Seite gewonncnen Vorziige braucht man niclit mit Nach- 
teilen auf der andern Seite zu bezahlcn.

Weiter wird den elektriseben Wasserlialtungen olt 
Yorgcworfen, dafs sic niclit im Stande sind, unter Wasser 
zu arbeiten. Dafs cin einigermafsen grolścr Drehstrom- 
motor, wenn er nicht vollkommcn wasserdicht cin- 
gckapsclt ist, was im allgemeincn yiel zu teuer und 
unrationell ware, niclit im Stande ist, liingere Zeit im 
Wasser zu arbeiten, soli zugegoben werden. Nun ist 
es aber eine der Hauptaufgaben einer jeden mit Wasser- 
schwierigkeiten arbeitenden Grube, dafs sie stets fiir 
geniigeude Rcserve sorgt, um bei grofseren W assercin- 
briichen in der Lagc zu sein, die Wasserforderung in 
erlicblichem Mafec zu vergrofsern. Es wird daher nur 
ausnahmsweise bei Ncubeschaffung einer Wasserhaltung 
die 1'orderung gestellt werden, dafs diese unbcdingt im 
Stande scin mufs, unter W asser zu arbeiten. Wenn 
man jedoch aufser durch geniigende Reserve noch in 
besonderer Weise einem cventuell cintrctenden starken 
W •isscreinbrucli Rcchnung tragen will, so kann man 
dics auch bei elektrischen W asserlialtungen sehr wohl 
errcichen. Man hat dann nur den Pumpenraum 
gegen die Sumpfstrecke wasserdicht abzuschlielścn 
und mit dieser durcli einen Wasserschieber zu ver- 
binden, ferner den Eingang zum Pumpenraum einige 
Meter iiber die Streckenfirst der betrefienden Sobie 
z'i legen, sodafc diese Streckcn im Notfall noch ganz 
voll Wasscr laufen konnen, bevor das Wasser an 
den Eingang zum Pumpenraum heranreicht, und in dem

Eingang zum Pumpenraum wasscrdichte Danimthurcn 
cinzubauen, dic bei starken Wassereinbriichen ge- 
schlossen werden konnen. Alsdann vcrmag man aucli 
dic elektrische Wasscrhaltung bei starken Wasser
einbriichen noch unter dem liochsten Wasserniveau 
arbeiten zu lassen, sich mit ilir also wieder leer zu 
pumpen.

Ein besonderer Vorzug elektrischer Pumpen bcstcht 
darin, dafs man sie an eine grofsc Centrale anschlicfsen 
und ganz nach Belieben in wenigen Sekundcn einzeln 
anlassen und abstcllen kann, ohne dafs, von den ganz 
grolśen Pumpen abgcsehcn, vorher eine Verstiindigung 
mit der Primiirstation erforderlich wiirc. Bei Dampf- 
wasscrhaltungen ist es allerdings auch moglich, an cin 
und dieselbe Kessclanlagc mehrerc Pumpen, anzuliangen 
und sie einzeln anzulassen und abzustellen, ohne dafs 
dadurch dic einzelnen Pumpen unter sieli becinfiufst 
wurden, doch hat man, wenigstens bei grofseren Anlagen, 
dic Frischdampfleitungen stets unter Dampf zu haltcn, 
was durch dic Erwarniung der Luft, durch den erhohten 
Dampfverbrauch etc. wesentliche Nachteile zur Folgo 
hat. Bei hydraulischen Wasserlialtungen ist man nicht 
in der Lage, an ein und dieselbe Druckwasscrpumpo 
mehrere Wasserlialtungen anzubiingen und sic ganz nach 
Belieben einzeln anzulassen und abzustellen, ohne dafs 
im Maschinenhause iiber Tage durch Erhohung oder 
Erniedrigung der Tourenzahl der Druckwasserpunipe 
fiir Beschaffung von entsprechend mehr bezw. weniger 
Druckwasser Sorge getragen wird.

Die Anpassungsfahigkeit an die sich aus dem Be
trieb ergebenden Anforderungcn ist also bei clcktrischcm 
Antrieb eine wesentlich giinstigerc ais bei irgend einer 
anderen Antriebsform. Auch gewiilirt der Anschlufs an 
eino grofse Centrale den wciteren Vortcil, dafs man 
stets mindestens einen Generator in Reserve hat, wahrend 
man z. B. bei hydraulischen Wasserlialtungen der zu 
hohen Anlagekosten halber in der Rcgel wohl nur mit 
einer Druckwasserpunipe arbeiten wird. In der elek
trischen Centrale ist die Reserve, falls nicht mit Riick- 
sicht auf den Umfang der dort erzeugten Energie von 
vornherein fiir Reserve gesorgt ist, in den Maschincn 
fiir die ubrigen Betriebe, wie Forderanlagen etc. ge- 
geben, die zur Not still stehen konnen.

Die leichte Uebertragbarkeit der Energie auf weitc 
Entfernungen giebt weiter die Moglichkeit, fiir siinitlichc 
auf den zu einer Grube gehorenden Scliiichtcn iiber und 
unter Tage zu betreibende Maschincn dic Energie in 
e i n e r ,  an einem beliebigen Punkte zu crrichtendcn 
Centrale zu erzeugen, einerlei wo die grolśen Wasscr- 
haltungcn stehen, eine Bewegungsfreiheit, dic keine 
andere Energieform gewiilirt.

Sehr fallen auch dic verschicdenen indirekten VorteiIe, 
die sich bei clektrischem Antrieb von Wasserlialtungen 
ergeben, ins Gcwicht. So wird nicht wic bei Dampf- 
Wasscrhaltungcn eine ctwa yorhandene Schacht-
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zimmcrung durch sich cntwickelnde Warnic in Mit- 
Icidenschart gczogen. Audi ist man wegen des Fort- 
falies unzulassiger Erwiirmung niclit wie bei Dampf- 
Wasserhaltungen in der Wahl des Scliaehtcs fiir die 
Energiezuleitung beschrankt, da man niclit Gelahr liiuft, 
bei einzichenden Schachten die Wette.rfuhrung zu storen, 
sondom kann beliebig in jodem Schacht das Kabel 
verlegcn. Dazu hat man den Vorteil, dafs Jetzlercs den 
dcnkbar geringstcn Raum einnimmt, also auch in durch 
Rohrlcitungcn stark beengten Schachten noch unter- 
gebracht werden kann. Fem er fallt die Erwiirmung 
des Pumpenraumes unter Tage, die bei Dampfpumpen 
oft so erhebliche Betriebsschwierigkciten ergiebt, so gut 
wie ganz fort.

Was cndlich dic B e t r i e b s k o s t e n  clektriścher 
Wasserhaltungen angcht, so scheiden bei einer Gegen- 
uberstellung der yerschiedencii Antriebsarten von Wasser- 
haltungen zuniichst dic klęincn und die weit yon den 
Schachten bezw. Krafterzeugungśstellen cntfernt liegenden 
Punipen olinc Weiteres aus. Die Anlage- und Rcparatur- 
kosten, sowohl fiir die Punipen ais auch dic Encrgic- 
zuleitung, sind hier, gegeniibcr anderen Antriebsarten, 
wolil durchweg niedriger, insbesond(‘re aber stelIt sieli 
der Energieverlust in langen Zulcitungen bei elektrischem 
Antrieb so gering, dafs bei solchen Punipen kein anderer 
Antricb mit dem clektrischen in Wettbewerb treten kann. 
Bei grofseren Leislungen, besonders den grofsen Wasser- 
lialtungcn, sind vor allen Dingen dic g e s a m t e n  
B e t r i e b s k o s t e n  zum Vcrgleich heranzuziehen. Zu- 
nachst sind die I l e r s t e l l u n g s k o s t e n  der cloktrischcn 
Anlage gegen frtiher betrachtllch niedriger geworden. 
Der Grund hierfiir. liegt nicht in den niedrigen Material- 
preisen allein, sondern in weit hohorein Mafśe in der 
Yollkommneren Bauart der Motoren und Generatoren. 
Auch in der Kabelfabrikałion sind in den letzten Jahren 
wesentlichc Fortschrilte gcniacht, sodafs auch hier dio 
Kosten sehr zuriickgegangen sind. Die Ausgaben fiir 
U n t e r  U a l t u  n g  u n d  Re  p a r  a t ur  en sind bekanntlich 
bei clektrischen Anlagen, speziell Drehstrom-Anlagen, 
gegeniiber Druckwasscr-Anlagcn mit ihren oft erheb- 
iclien Ausgaben fiir Packungs- und Dichtungsmaterial etc. 

und Danipfanlagen mit den oft noch hoheren Ausgaben 
fiir Unterhaltung der Frischdampfleilung etc. aulśerst 
geringe. An den wenigen Lagcrn, die in der ganzen 
Anlage priiniir und sekundar vorhandcn sind, kann bei 
den gcwahlten sehr goringen Auflagerdriickcn von einer 
Abnutzung praktisch kaum dic Rcde sein, und auch 
fiir die Kabel hat man bei richtiger Verlegung keine 
Ausgaben fiir Reparatur aufzuwcnden. Auch die Be-

nutzung hoher Spannung iindert hieran garn.iclits, da 
Motoren und;,Kabel gcgenwiirtig fiir die jetzt iłbliclien 
Ilochspannungen, 2000 — 5000 Volt, genau so siclicr 
gebaut werden wie fiir niedrige Spannungen, und that- 
saehlich auch Storungen an ilochspannungskabcln ebenso 
vereinzelt wie bei den Motoren selbst dastehen. Dic
1 iir Abschreibung und Reparaturefl bei clektrischen 
Wasserhaltungen anzusetzenden Betrage diirfcn also 
sehr niedrig gehaltcn werden.

W as den E n e r g i e v e r b r a u c h  bctrilTt, so darf 
dieser bei nicht clektrisch betriebencn Wasscrhaltiuigon 
niclit allein nach einzelnen Leislungsversuchen bcurtoilt 
werden, sondern man mufs, um richtigc Vcrgleielis- 
zahlcn zu erhalten, den JahręsdurchschniU an vor- 
brauchter Energie, bezw. yerbrauchter Kohle nclinien. 
Denn bei Dampfwasscrhaltungen koinmcn zu dcm 
wahrend des Bctriebes yerbrauchtcn Dampf noch die 
Verlusto wahrend der Stillstiindu liinzu, da dia Dampf- 
leitungen alsdann unter Dampf gehaltcn werden miisjen, 
und bei hydraulischen W asserhaltungen bestelit dic 
Gefahr, dafs Undiehtigkeiten in den mit hoher Prcssung 
arbeitenden Tcilen auftrcten, die den durchsc|inittlicliin 
Wirkungsgrad der Anlage ohne W eiteres herabdriickcn. 
Elektrische Wasserhaltungen dagngen verbrauchen weder 
Energie wahrend der Stillstande, noch sind sic im 
clektrischen Teil der .(Jejfahr von Undiehtigkeiten unter- 
worfen. Der aus dem Gesamtwirkungsgrad der Anlage 
berechnete Energicverbrąuch stellt hier demnach auch 
olinc Weiteres den Jahresdurchschnitt dar. Nun kann 
jener Gesamtwirkungsgrad, gercchnet von dcm Dainpf- 
cintritt an der Dainpfmaschine bis zum W a sse r ,.ustritt 
an der Pumpe bei grofsen Wasserhaltungen zu mindestens 
60 pCt. angenommen werden. Messungen an ausgc- 
fiihrten Anlagen haben ergeben, dufs dieser Wert unter 
Umstandcn noch um einige Prozent iiberschritten wird. 
Da man nun bei clektrischen Centralen allc Mittcl zur 
Erzielung giinstigsten Dampfverbrauches, wie Konden- 
sation, Ueberhitzung des Dampfes, W ahl der fiir dic 
Dampfinaschino giinstigen Tourenzahl etc., frei ausnutzen 
kann, so bictet cs auch keine Schwiorigkeitcn, einen 
sehr gunątigon Dampfyerbrauch, etwa 4 ,5 —5 kg pro PSi 
und Stunde zu erzielen. Der Gcsamt-Dampfveibrauch 
ergiebt sich demnach bei grofsen clektrischen 'Wasser
haltungen, Yerwcndung von iibcrhitztcm Dampf und 
giinstige Dampfmaschinen yorausgesetzt, zu 8  bis 8,5 kg 
pro eff. Wasser-PS. und Stunde, eine Zajil, die bei 
Dampf- und hydraulischen W asserhaltungen jedenfalls 
nicht untcrschrittcn werden diirfte.
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T echnik .
M agnetische B eob ach tu n gen  zu  B ochu m . Die

westiiche Abweicliung der Magifćlnadel vom ortlielien 
Mcridin.ii betrug:

1 ono um 8 Uhr nm 2 Uhr um 8 Uhr um 2 Uhr
iyu£ vorm. nachm. Torm. nachm.

Monat Tag s- Tag e a

Mai 1. 12 37,2 12 42,6 17. 12 36,7 12 43,7
2. 12 37,6 12 41,6 18. 12 35,8 12 45,5
3. 12 37,5 12 42,6 19. 12 36,6 12 42,4
4. 12 36,3 12 43,7 20. 12 35.7 12 43.0
5. 12 35,1 12 43,8 21. 12 35,7 12 43,5
6. 12 35,4 12 44,4 22. 12 36,7 12 43,6
7. 12 36,1 12 46,0 23. 12 35,4 12 44,8
8. 12 35,9 12 45,7 24. 12 36,7 12 43,2
9. 12 40,7 12 45,8 25. 12 36,9 12 44,1

10. 12 37,4 12 45,4 26. i2 37,3 12 45,3
11. 12 36,5 12 43,2 27. 12 36,1 12 45.3
12. 12 36,3 12 40,6 28. 12 35,7 12 45,8
13. 12 37,3 12 41,4 29. 12 36,4 12 46,4
14. 12 37,7 12 43,8 30. 12 37,3 12 45,0
15. 12 38,2 12 42,1 31. 12 36,3 12 45,2
16. 12 37,5 12 42,5

Mittel 12 36,71 12 43,95

Mittel 12 e  40,33 * =  hor* 0.
13,5

IB

Y olksw irtschaft und  S ta tistik .
W estfa lisch e Steinkohlen , K oks u n d  B rilcetts in 

H am burg, A lto n a , etc. (Mitgeteilt durcli Anton GUntlier 
in Hamburg.) Die Mengen westfiilischer Steinkohlen, 
Koks und Briketls, welche wahrend des Monats Mai 
1902 (1901 ) im hiesigen Verbniuclisgebict laut amlliclicr 
Bekanntmncliung eintrafen, sind folgende:

Tonnen Ji 1000 kg

1902 1901

1 ii Hamburg P l a t z ........................................
OurchgangSYersand nach Altona-Kleler Bahn 

„ „ Lilbeck-Hamb. „
„ ,  Berlin-Harob. „

98 767,5 
43675 
8 207,5 
5 867

88 350 
39 311 

7 755 
4 783

Insgesamt 156 517 140 199.
DurchgangsTorsand nach der Oberelbe nach

B erlin ...............................................................
Zur Ausfuhr wiirden yerladen . . . .

22790 
8 870

19197,5 
4 850

Uebersicht der im  O berbergam tsbezirk  H alle  im  Jahre 1901 vorgekom m enen V oru ngliick u ngen  m it
tod lich em  A u s g a n g e . _____________________

fbteinkohlenbergbau . 
Brannkolilenbergbau. 
Erzbergbau . 
Andere Mineral-Ge- 

wlnmingen . . .

S a^  X! 
■2 g ■s Sj ■"S v a o
•a «

Durch Ilerein- 
brechen y.Gebirgs- 
massen(Steln-und 
Kohlen-usw. Fali)

46 1 38,462
37 713 21 1,478
14 935 4 0,340

5 907 18 4,627

58 601 44 1,472

In von Tage atis- 

gehend. Schacliten

S

0,633

0,771

In blinden Schacliten 
und Strecken mit 

aufwarts oder abwarts 
gelicnder Forderung

o  E-io  t-o  ®

Bel der Forderung 
inannaliernd horl- 
zontalen Strecken

ooo

Durch

Exploslonen

o H

0,141

0,170
0,257

0,141
0,205

Durch bose oder 

matto W etter

0,211

0,257

Summę . . 12 0,402 0.167 0,167 0,134

Steinkołilenbergbau . 
Braunkohlenbergbau. 
Erzbergbau. . 
Anders Mlneral-Ge- 

winnungen

Summę .

BeiderSchiefs-

arbelt

0,255

0,100

Bei Wasser- 

durchbriichen

0,141

0,067

Durch

Maschinen

■3 bo peu es

o H o   ̂o

Auf sm stige 
Weise

0,352
0,170

0.234

Zusammen 

unter Tage

■a
O)

1
44
14

23

82

O  Mo  CJ

38,462
3,097
1,190

5,913

2,744

Ver- 
unglOckungen 
in Tagebauen

21

21

Yer- 
unglilckungen 

iiber Tage

o-SO tłC O rt -  H

2,682

2,674

30
1

35

3  ff
o ^
S  -O o 
T - ł J 3a

1,014
0,317

1,983

1,678

Summę

1
95
15

27

ŁO
o  £

^  B
*2 w
* ?

21,793
2,519
1,004

4,571

138 2,355
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Yerkehrswesen,
K o h le n - ,  K o k s -  u n d  B r i k e t t v e r s a n d .  Voti den 

Zeclien, Kokcreien und Briketlwerken des Ruhrbezirks sind 
vom 2 3 .  bis 31 . Mai 1 9 0 2  in 7 ' /2  Arbeitstagen 116 8 3 4  
und auf den Arbcitstag durchschnittlich 15 5 7 8  Doppel- 
wagen zu 10 t mit Kolilen, Koks und Briketts beladen und 
auf der Eisenbalin versandt worden gegen 114 707  und 
auf den Arbcitstag 16 3 8 6  Doppelwagen in demselben 
Zeitrmim des Vorjahres bei 7 Arbeitstagen. Es wurden 
demnacli vóm 2 3 .  bis 3 1 .  Mai des Jahres 19 0 2  auf den 
Arbeiistag 8 0 8  weniger und im ganzen 21 27  D.-W. oder 
1,9 pCt. melir gefordert und zum Yersand gebraclu ais 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Versand an Kohlen, Koks und Hriketts stellte sich 
auf der Eisenbalin vom 16. bis 31 . Mai 1 9 0 2 :  
im Ruhrbezirk auf 1 99  55 0  D.-W. gegen 201 2 3 2  i. V. 
im Saarbezirk auf 28  4 1 3  „ „ 2 8  301  „
in Oberschlesien auf 6 4  0 5 7  „ „ 66  171 „
und in den drei Beżirken
zusammen auf 2 9 2  0 2 0  D.-W. gegen 2 9 5  7 04  i. V.

und war demnach:

im Kuhrbezirk . 
niedriger, 
im Saarbezirk .
li iiber,
in Oberschlesien 
niedriger, 
unii in den drei Beżirken

z u s a m m e n ........................... 3 68 4  D.-W. oder 1 ,2  pCt.
niedriger ais in dcrselben Zeit des Vorjalircs.

Im ganzen Monat Mai des Jahres 1902  stellte sich 
der Versand an Kohlen, Koks und Briketts auf der Eisenbalin 
im Itułirbezirk auf 3 9 2  9 6 7  D.-W. gegen 4 1 2  183  i. V.,
im Saarbezirk „  57 04 9  „ „ 58  5 0 4  „
in Oberschlesien „ 127  6 8 5  „ „ 140 561 „
und in den drei Beżirken
zusammen auf . 577  701  D.-W. gegen 611 2 4 8  i. V.,

und war demnach:

im Itułirbezirk . . . .  1 9 2 1 6  D.-W. oder 4 ,6  pCt ,
im Saarbezirk . . . .  1 4 55  „  „  2 ,5  „
In Oberschlesien . . . 12 8 7 6  „ „ 9 ,2  „
und in den drei Beżirken

zusammen . . . .  33 547  D.-W. oder 5 ,5 pCt,
niedriger ais in derselben Zeit des Yorjahres.

Die Gesamtfordcrung bezw. der Gesamtversand an 
Kohlen, Koks und Briketts in den ersten funf Monaten
des Jahres  1 9 0 2  b e tru g :
im Ruhrbezirk 1 8 7 2  0 8 6  D.-W. gegen 1 9 8 3  049  i. V.,
im Saarbezirk 2 8 7  127  „ „ 2 9 0  4 6 2  „
in Oberschlesien 6 49  116  „  „ 72 6  8 9 8  „
und in den drei Beżirken

zusammen 2 8 0 8  32 9  D.-W. gegen 3 0 0 0  4 09  i. V.

und war demnach:

im Ruhrbezirk . . 1 10  9 6 3  D.-W. oder 5 ,5  pCt.,
im Saarbezirk . . .  3 3 35  „ „  1,1 „
in Oberschlesien . . .  77  7 8 2  „ „ 10,7 „
und in den drei Beżirken

zusammen . . . .  1 9 2 0 8 0  D.-W. oder 6 ,4  pCt.
niedriger ais in derselben Zeit des Yorjahres.

1 6 8 2  D.-W. oder 0 ,8  pCt.

112 „ „ 0 ,4  „

2 11 4  „ „ 3,2 „

W agengoste llung  i m  R u h rk o h l6 nroviore (tir die

/Ceil vom 23. bis 31 , Mai 1902 nacli Wagon zu 10 t.
■■___ ■____ . >1____________ " ______ _

Dat u ni

lis

verlangt

sind

gestallt

Die Zn fu lir nach den 
Itheinhafon betrug:

.Monat Tag

im Essener 
nnd

Elberfclder Bezirke

aus dem 
Hezlrk nacli Wagen 

zu 101

Mai 23. 16 414 16 414
24. 16 585 16 535 Essen Kuhrort 14119

9 25. 1 317 1 317 ,, Duisburg 10141
0 2G. 15 357 15 357 ,, Ituchfeld 1742
n 27. 15 882 15 882 Wlhorleld- Uulirort 102
n 28. 16 005 16 005 n Duisburg 31
t> 29. 4 093 4 093 Ilochfeld 35
» 30. 15 602 : 15 602 7.u sam mon 2G170
n 31. 15 579 15 579 Essen Dortm.

Zusammon: 116 834 116 834 Hafen 43
DurchsChnlttl.: 15 578 f: and. Giiler G
V«rhiiUnlszahl: 16 298

A m t l i c h o  T a r i f v o r a n d o r u n g e n . Ob e r s c l i i e s . - 
o s t e r r .  K o li l en  v e r k  e li r i i b e r  W i e n  b ez w. Zel l ern-  
d o r f .  Die durch Bekanntmachung vom 21. d. Mts. nacli 
dem Wiener stadtisćlien Elektriziliitswerke an der Iird- 
bergcrlande eingefiilirten Fraciitsatze fiir Steinkolile treten 
mit sofortiger Gilltigkeit bis auf Widerruf, langstens jedc.cii 
bis Ende Dezember 1 9 0 2  fiir sanitliche oberschlesisćheii 
Versandstationen in Kraft. Kattowitz, 24. 5. 1902. Kgl. 
Eisenb.-Dir.

G esctzgcbung m ul Y cn ra ltu n g . 
D a m p f k e s s e l - U e b e r w a c h u n g s - V e r e i n  d e r  Zecben 

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 .  Dem Ingcnieur 
J e n s e n  sind die ersten Befugnisse zur Dampfkessel-Ueber- 
wachung unterm 24 .  Mai ds. J s .  verliehen woiden.

Y creine u n d  Y ersam m lim gen.
B e r g a r b e i t e r k o n g r e s s e .  In den Tagen voin 17. bis

19. Mai fand in Bssen die 13. Generalversammiung tle* 
Deutschen Bergarbeiterverbandes statt. Der Verbaml, der 
sich bekanntlicli ganz im Fahrwasscr der Sozialdeuiokratie 
bewegt und dadurch in starkem Gegensalze zu den christ- 
lichcn Bergarbeiterorganisationen steht, hat im abgelaufenęn 
Jalire unter dem Druck des wirlschaftlichcn Niedergangs seine 
Mitglicderzahl bctrachtlich steigern konncn, wahrend er in 
1899 nur 2 8  00 0  Mitgliedcr ziililte, die in 1900 auf 
31 2 4 0  anwuchsen, hatte er dereń Ende 1901 iiber 38000. 
Aus den Verhandlungen sci die Annałime zweier Reso- 
lutionen crwiihnt, deren erste eine Weiterbildung des 
Kraiikeukassengcsetzes tordert, wahrend die zwcite dic 
reiclisgcsetzliche Rogelting des Bergarbeiterscliutzes, ins- 
besondere Reform des Knappschaftswesens, Verbesscruiig 
der Grubeninspektion, Itegelung der Scliichldauer, gesetz- 
liche Bestimmungen iiber Beschiiftigung von Frauen und 
jugendlichen Arbeitern u. a. in. verlangt. Des weiteren 
wurde auf die Berichte aus den verscliiedenen-Bergbnubczirkeii
einstiinmig eine Resolution angenommen, in der die Ver- 
sammlung unter Abmahnung vom Streik die Erwartung aus- 
spricht, dafs „d ie  Regierungen den Uebelstiinden im Berg- 
baubetriebe durcli gesetzlichcs Eingreifen ein Endu 
machen werden". Ferner wurde der Vorstand be- 
auftragt, der nachsten Generalversammłung eine Vorlage 
iiber die Einfiihrung der Arbeitslosenunterstutzung zu
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macheń. Im Anschlufs an die Gencralversainmlung 
des Deutsclien Bergarbeitervcrbandes wurde in der Pfingst- 
woclie in Dusseldorf der 13. Internationale Berg- 
urbeiterkongrefs abgelialten. Die Tagung war unge- 
wftlinlich stark beschickt, es waren 114 Delegierte er- 
schienen, von denen 42 auf England, 5 auf Belgien,'
2 auf Frankreicli, 7 auf Oestcrreich und 58 auf 
Deutscliland entfielen. Von deutscher Seite lialten nur die 
sozialdemokratischeu Gewerkscbaften Vertreter zu dem 
Kongresse entsandt, wiihrend die cliristiicheii Organisationen 
sich auch diesmal fern gehalten lialten. Die vom „Vor- 
wiirts" aufgeslellte Beliauplung, dic deulschen Dcle- 
gierlen hiitten 350 000 Bergarbeiter vertre(en, wird sclion 
durcli die oben milgeteilte Thatsaclie, dafs der sozialdemo- 
kratische Deutsche Bergarbeiterverband Ende 1901 noch niclit 
ganz 40 000 Mitglieder zabite, auf ilir richtiges Mafs zurilck- 
gefUlirt. In den Verliandluiigen kebrten dic bisher fast jeden 
internationalen Bergarbciterkongrefs beschiifligenden Fragen 
belr. Achtstundentag, Minimallobn, Yerstaatlichung der 
Bergwerke etc. wieder und die betr. Ilesolutionen durften 
von vornlierein ihrer Annahme sicher scin. Bei der Debatte 
iiber die cratgenannlc Frage mufstcn sich die Engliinder 
harte Worte sagen lassen, wcil zwei ihrer Vertreter un- 
laugst durch ihre Abstimmung im Unterhaus die gesetzliche 
Einftthrung des Achtstundcntagcs (tir den Grubenbetrieb 
im Vereinigtcn Konigreich zu Fali gebracht halten. Die 
Vcrhandlungsgegęnslande „Haftbarkeit der Unteniehiner" 
und „Pensionen fiir Bergarbeiter" forderten das dem Kenner 
dieser Verhaltnisse niclit neue Ergebnis zu Tage, dafs die 
soziale Gesetzgebuug des Deulschcn lteiches von den andern 
Landern noch lange nicbt erreicht ist und Deutscliland 
nach wie vor auf sozialem Gebiele an der Spitze der Nationen 
inarschiert. Am mcisten Interesse durfte ein Beschlufsantrag 
der Deutsclien beanspruchen, der die Einsetzung eines stiindigeu 
internationalen borgmiinnischen Sckretariats mit dem Sitz in 
Brussel forderte. Dieses Sekretariat soli neben der Aufgabe 
einerregelmiirsigcnBericliterstattung vor allem derOrganisierung 
des internationalen Bergarbeilerstrciks, bezw. der Itegelung 
des Verhaltens der Bergarbeiter der einzelnen Liinder beim 
Ausbrnche eines Strciks dienen. Zu dem Bebufe ist ilnn 
beim Eintreten eines Streiks sofort davon Mitteilung zu 
machen, worauf es die nationalen Sekretiire zu benach- 
richligen hat; wenn grofse Bewegungen bevorstclien, bat 
das internationalc Sekretariat eine Konferenz der nationalen 
Vertretcr cinzuberufen. Da dieser Antrag zuriicltgestellt 
wurde, so ist auch der 13. I n t e rn a t io n a l e  Bergarbciler- 
kongrefs wie die fruheren Tagungen wieder oline grcifbar 
praktischcs Ergebnis ver laufen, weshalb die deutsclien 
Delegierten erkliirten, den niicbsten Kongrefs nur unter der 
Bedingung zu beschicken. dafs ihin eine Tagesordnung 
'orgelegt werde, die praktische Arbeit verspreche. Dr. J.

G onoralyersam m lungen, B e r l i n e r  B e r g b a u -
A.-G. in  Li qu .  16. Juni d. J., naclun. 5 Ulir, im 
Bureau des Herrn Justizrats Dr. Koffka in Berlin Mauer- 
strafse 12 II,

B r a u n k o b l e n - A. - G. L u i s e n g r u b e  zu F i c h t e n -  
ba i ni eben.  17. Juni d. J ., nachm. 3 Uhr, im Gastbofe 
zum «Goldenen Pfluge" in Altenburg.

Ha n n o v e r 8 c b e  K a l i w e r k e  A. -G. ,  I i onnoyer .
Juni d. J ., vorm. 1 2 ‘ / 4  Uhr, zu Berlin Mauerstr. 61/62.
Ka l i we r k  Sa l z g i t t e r  A .-G . 21. Juni d., mittags
Uhr, im „Hotel Ratskeller" zu Salzgitter.

Marktlbericlite.
R u h rk o h len m ark t. Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagen auf den Staatsbahnen taglich, durchsehnitt- 
Iicli in Doppelwagen zu 1 0  t berechnct, gestellt:

1901 1902 Verhaltniszahl

1 .- 1 5 .  Mai 16 227 16 033 16 298
1 6 .-3 1 . „ 16 769 16 060 16 298

Dic durchscliniulicho tiigliehc Zufuhr an Kohlen und 
Koks z u den Rlieinhafen betrug in Doppelwagen zu 10 t in

Duisburg Ruhrort Ilochfeld
Diese drei 
llafeu zns.

1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902
1.— 7. Mat 
8 . - 1 5 .  „ 

1 6 .-2 2 . „ 
2 3 .-3 1 .  .

1082
1283
1252
1474

904
1132
1153
1356

1683
2042
1860
1848

1089
1395
1314
1896

343
314
304
308

284
214
270
237

3108
3639
3416
3630

2277
2741
2737
3489

Insgesamt 5091 4545 7433 5694 1269 1005 13793 11244

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im 
Mai am

1. 4. 8 . 12. IG. 20. 24. 28.
2,71. 2,62. 2,78. 2,71. 2,66. 3,88. 4,77. 3,50.

Die Marktlagc im vergangenen Monat kann im all- 
gemeinen ais unveriindert gegen den Vormonat hezeichnet 
werden, immerhin werden die Abreehnungen eiii etwas 
giinstigeres Bild ais die vorhergchenden zeigen. Die 
kiililc Witterung des Mai hat einen lebhaftoren Abruf 
der Ilausbrandsorten Ycranlafst, und auch seitens der 
Industrie herrsclite cine etwas regcrc Nach frage, die 
indes noch immer niclit zu einer wirklich durchschlagcnden 
Gcsundung der Marktlagc fiihren konntc. Ncuc Kiiufe 
wurden im Berichtsmonate von solclien Abnchmern ge- 
thatigt, welche teils wegen alter Yorriitc, teils in Er- 
wartung billigerer Prcise bisher noch mit der Deckung 
ihres Bedarfcs gezogert liatten. Niclit ohne Einilufs war 
auch der Umstand, dafs der Liefcnmgsabschlufs des 
Kohlcnsyndikats mit der Staatsbahnverwaltung perfekt 
wurde. Friihcrcm Brauche ontgegen fallt der Beginn 
der Vertragszcit mit dem Anfangc des Etatsjalircs 
zusammen.

Die R h  c in  s c h i f f a h r t  entwickelte sich weiter 
lebhaft, sodafs von den Lagern in den Hafcn dic Vor- 
rate elwas abgingen, wodurch eine kleinc Erleichterung 
im Absatze eintrat.

G a s k o h l e n  wurden dem Markte in normaler Weise, 
wie abgeschlosscn worden war, entnommen und olTcnbar 
von den Gasanstaltcn gelagert.

Immer noch verhaltnismalsig am besten war die 
Nachfragc nach G a s f l a m m k o h l c n ,  die stellcnwcise 
sogar etwas knapp wurden.

F e t t k o h l e n  wurden wieder glatt abgesctzt und 
auch K o k s  kol i i  en gingen zuletzt schlank ab.

In M ag e r k o  h i e n  lii&t der Absatz leider immer 
noch viel zu wiinsehen iibrig.
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Der K o k s a b s a t z  im Monat Mai liat 538 0 1 / 0  t 
betragon und sich damit ungcfahr in den gloicbcn 
Bahnen wic im Monat April bewcgt, wiihrcnd dessen 
rnnd 1 2  0 0 0  t weniger zum Vcrsand gekommen sind. 
Gegen den Maiversand des Jabres 1901 ist freilich 
noch ein Ausfall von 29 000 t oder circa 5 ° / 0  zu 
verzcichnen.

Inzwischen sind die Verreelmungspreiso fiir das 
zweite Semester fcstgesetzt, und zwar sind dioselben 
unverandert auf den fiir das laufende Halbjahr geitenden 
Zalilen belassen worden.

Die Abschliisse fiir das zweite Semester konnten 
mitliin aufgenommen werden. Der Roheisenmarkt zeigt 
wenig Anregung, aucb sind yereinzeltc Ilochijfcn zum 
Erliegen gekommen.

Der Absatz in Brcchkoks und Siebkoks blieb unver- 
andert scbleppend, dagegen mąchte sich ein etwas lcb- 
hafterer Abruf von Giefsereikoks bemerklich.

An B r i k e t t s  wurden im vorigen Monat 133 350 t 
abgesetzt gegen 132 585 t im Mai 1901. Der Gesamt- 
absatz in den er3 ten fiinf Monaten dieses Jabres belief 
sich auf 627 760 t gegen 632 585 t in demselben Zcit- 
raume des Vorjahres. Die Absatzverhaltnisse haben 
sieli gegen den Vormonat niclit geiindcrt.

S c i i w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k .  Der Markt liir 
schwefelsaures Ammoniak hat auch im yerflossenen 
Monat scine Festigkcit bewahrt und ist durcli die in- 
zwischen cingetretene, ganz erliebliche Abschwiichung 
der Preise fiir Chilisalpeter niclit in Mitleidenschaft gc- 
zogen worden, Fiir promptc Lieferung erfuhren sogar 
in England die Notierungen nocli eine Steigerung bis 
zu durehschnittlich L . 12, 15, dic allcrdings nur ilire 
Erkliirung in dcm Umstande finden kann, dafs fiir in 
blanko yerkaufte W are Deckung gesucht werden mufs; 
fiir spatere Sichten ist England zu etwa L . 11. 15 im 
Markte. lin  Inlande hat der Yerbrauch zugenommen 
und dementsprechend die Nachfrage sich sehr lebhaft 
gestaltet.

Fiir das laufende Jah r ist die Erzeu;ung des hiesigen 
Bezirks anniihcrnd yerkauft.

T e  er. Die Preise fiir Tecr und Teer-Erzeugnissc 
zeigten im grofeen und ganzen kcine Veriinderung, nur 
Tccrpech hat auf dem englischcn Marktc eine Erhohung 
yon etwa 2 b i s  3 s. d ic  T o m i e  crfahren, im iibrigen 
bleibt die Marktlage unyerandert und die crzeugtcn 
Mengen werden schlank abgenommen.

B e n z o l .  Die englischcn Notierungen hielten sich 
mit 8 1/ 2  d. fiir 90 er Benzol und mit 7 J/ 2  d. fiir 50 er 
Benzol auf der Hohe der Notierungen unseres letzten 
Beriehtcs. — Im Inlande ist iiber eine Aenderung der 
Absatzyerhiiltnisse, welclie nach wie vor ais geregelt zu 
bezeichnen sind, nicht zu berichten.

JBssener B orse. Arntliclier Bericht vom 2. Juni 1902, 
aulgestellt von der BOrsen-Kommission.

K o h i e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  
P re isno tie rungen  iin O berbergam tsbez irke  Dortmund, 
Sorto. Pro Tonno loco Werk

I. G a s -  u n d  F  l a m r a k o  li I e :
a) Gastorderkohle.......................  11,00—12,50 JL
b) Gasflaminforderkolile . . . 9 ,75—11,00 „
c} Flaminforderkohle . . . .  9 ,25—10,00 „
d) S tiickkoh le ............................. 13,25 —14,50 „
e) Halbgesiebte.............................  12,50—13,25 „
f) Nufskohle gew. Korn l) _ 12 ,50-13 ,50  ,

n » » II)
„ * HI • 11 ,25-12 ,00  „
„ „ IV . 9 ,75 -10 ,75  „

g) Nufsgruskolile 0 —20/30 inm 6,50— 8,00 „
" „ 0 - 5 0 /6 0  „ 8,00— 9,00 „

h) Gruskohle .. ..........................  4 ,50— 6,75 „
II. F e 11 k o h 1 e :

a) Forderkohle . . . . .  9 ,00— 9,75 „
b) Bostmelierte Kohle . . . 10,75— 11,75 „
c) S tiick k o h le ............................. 12,75 —13,75 „
d) Nnfskohle gew. Korn II 1 ^ 7 5 __13 75

a » » II)
„ III . 11 ,00-12 ,00  ,

» „  „ IV . 9,75— 10,75 ,
e) Kokskohle ............................  9 ,50— 10,00 „

III. Mi i gere  Ko h l e :
aj Forderkohle............................  8 ,00— 9,00 „
b) Forderkohle, melierte . . . 10,00— 10,50 „
c) Forderkohle, aufgebesserte, je

nach dem Stiickgehalt . 11,00— 12,50 „
d) Stiickkohle . . . . . .  13,00— 14,50 „
e) Anthrazit Nufs Korn I . . 17,50—19,00 „

„ II . . 1 9 ,5 0 -2 3 ,0 0  „
f) F B rd erg ru s............................  7 ,00— 8,00 „
g) Gruskohle unter 10 mm , . 5 ,0 0 -  6,25 „

IV. Koks :
a) H ochofenkoks....................... 15,00 »
b) Giefsereikoks . . . . .  17,00 —18,00 „
c) Brcchkoks I und II . . 18,00— 19,00 „

V. Br i ke t t s :
Briketts je nach QualiliU. . . 11,00— 14.00 „

Ruhige unyeriinderte Marktlage. Nachate Bi5rsenvcr- 
sammluiig Bndtt am Montag, den 9. Juni 1902, nneb-
mittags 4 Uhr, im„ Berliner Ilof", Hotel liartmann, statt.

B orse zu  D usseldorf. Amtlicher Kursbericht vom
5. Juni 1902, aufgestellt vom BBrsen - Vorstand unici
Mitwirkung der vereideten Kursmakler Eduard Thielen
und Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. Kohi e n  und  Koks.
1. G as- u n d  F l a mmk o h l c n :

a) GaskohlefiirLeuchtgasbereitung 11,00— 13,00.^
b) Generatorkohle........................ 10,50— 11,80 „
c) Gasflammforderkohle . . . 9,75— 11,00 »

2. F ett k o h 1 e n :
a) Forderkohle.............................. 9 ,00— 9,80 »
b) beste melierte Kohle . . . 10,50— 11,80 „
c) K o k sk o h le .............................. 9 ,50— 10,00 „

3. Ma g e r e  Kohl e :
a) Forderkohle . . . . . .  8,00— 9,80 „
b) melierte K o h le ........................ 10,00— 12,50 »
c) Nufskohle Korn II (Anthrazit) 19,50—24,00 „



7. Juni 1902. 543 - Nr. 23.

4. Ko k s :
a) G i e f s e r e i k o k s ........................... 17 ,50  — 18,00 ^/t.
b) H o c l io f e n k o k s ........................... —
c) Nufskoks, gebrochen . . .  — „

5. B r i k c t t s ........................................  1 1 ,0 0 — 14,00 „
B. R o h e i s e n ;

1. Spiegeleisen la. 1 0 — 12 pCt.
Mangan . . . . . . .  71 „

2. Weifsstraliliges Q ual.-Puddel-
rolieisen: —  „
a) Ithein.-westf. Marken . 60 '  ,,
b) Siegerliinder Marken . 60  „

3. S t a h l c i s e n .................................  62 „
4. Englisches Besscmereisen cif

• R o t t e r d a m ....................................  — „
5. Spanisches Bessemereisen,

Markę Mudela, of. Rotterdam — „
6. Deutsches Bessemereisen . . 64 „
7. Tlioinaseiseii frei Verbrauchs-

s t e l l e ..............................................  — „
8. Puddeleiscn, Luxemb. Qual.

ab L u x e m b u r g ...........................  46 „
9. Engl. Rolieisen Nr. III ab

K u h r o r t ........................................  68  „
10. Luxemburger Giefsereieisen

Nr. III ab Luxemburg . 48 „
11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I 65
12.
13.
14.

» »
„ Hiimatit .

15. Spnnisches Hiimatit 
Mudela ab Rnlirort

, II 
,1 1 1

Markę

62
66

1 .
2.
3.
4.

C. 8 1 a b e i s e n : 
Gewbhnl. Stabeisen Klufseisen 

Schweifseisen 

I). Bl e c l i e :
Gewolinl. Bleche aus Klufseisen

SchweifeeUen
140

lec
» » »

Ke6selblcclie aus Flufceisen
„ „ Scliwe>fseisen . —  ,

5. Feinb lcche................................... — ,
Notierungen Uber Erze und Dralit fehlen.
Kohlen- und Eisemraiki unvcriindert. Nachste BBree 

fiir Wenpapierc am Donnerstag, den 12. Juni, fiir Produkt? 
a,“ Donnerstag, den 19. Jun i  1902.

Z i n k m a r k t .  Vou P a u l  S p e i e r .  R o h z i n k .  Die 
feste Tendenz, welche im April zum Durchbruch kam, 
Ubertrug sich auch auf den Monat Mai, und wurden Posten 
zu sleigenden Preisen aus dem Markte genommen. Ins- 
besondere fiir prompte Lieferung machte sich sehr starker 
Begehr geltend. In den letzten Tagen wurde cine kleine 
Stagnation bemerkbar; Kaufcr hielten sich etwas zurilck. 
Fiir gute gewjjhnliche Marken wurden 18,10 — 18,25—
18,50 JL  je  nach Quantum und Termin, die 50  Kilo frei 
Wagsron Breslau bezahlt. London 1 S 7/ie Lstrl., New- 
York 4,45.

Die Ausfuhr aus Deutschland stellte sich in den crsten 
vier Monaten gegen don gleichen Zeitraum des Vorjnhres 
fasl um das Doppelte holier, Grofsbritannien war dabci — 
38  512  Doppelcentner im April cr. gegen 562 0  Doppel- 
centner im Vorjahre — wieder in erster Rei lic beteiligt. 
Von Deutschland wurden u. a. ausgefiihrt in Doppel- 
centnern voti Januar bis April:

1902 1901 1900
Grofsbritąnuieu . . . .  100 727 25 240 44 374
Oesterreich-Ungarn . . . 46 814 46 928 42 135
R u f s l a n d ................................  27 383  21 892  20 7 94
N i c d e r l a n d e .......................... 12 986  5 24 7  7 006
F ra n k r e ic h ................................  9 767 2 717  6 658
I t a l i e n ....................................... 9 386  7 425  7 862
S c h w c d e n ................................  4 884  2 34 0  2 97 4
J a p a n ......................................  3 928  1 00 8  7 329

Z i u k b l e c l i e  blieben weiter in guler Frage, und es 
ergaben sich erhohtere Ausfulirziffern fiir Grofsbritannien 
und Japan.

Z i n k e r z e .  Die Einfulir fremdlitndischer Erze hat nacli- 
gelassen, wahrend die Wiederausfuhr ein grofseres Plus 
ergiebt. Bei der Einfulir sind nur die Vereinigten Staaten 
von Amerika und Italien im Vergleich zu den beiden 
Vorjahren mit grofseren Quantitiiten vertreten.

Z i n k s t a u b  (Poussifere). Es machte sich lebhafłercr 
Begehr geltend. Das Bundesobergericht in Washington hal 
nmi in einer seit langerer Zcit schwebenden Beschwerde- 
saclie iiber die Verzollung von Zinkstaub den Antrag des 
fiskalischen Vertreters um Wiedererbffuung des Verfahrens 
abgewiesen. Damit ist der Artikel endgiillig ais zoll- 
frei erkliirt.

Die Einfulir und Ausfuhr Deutschlands betrug in Doppel- 
centnern:

K i n f  u  h r A u s U li r

1901 1902 1901 1902

April Jan.-April April | Jan.-April April Jan.-April April 1 Jan.-April
R o h i i n k  . 19 201 56143 22 512 69 228 30 278 119 403 75 533 220 951
Zinkblech . 93G 1 131 33 353 91 5 4 39 407 16 984 57116
Bruchzink . 572 2 391 715 2 8 2 2 383 4 220 1 625 6120
^tnkeri 7 8183 235 562 62 519 212 684 25 667 121 391 26 744 181 655
ZlnkweiŁ, Zinkasche, '•'.inkstaub . 3 145 11 921 3 016 10 037 12076 39 281 22224 61 147
Llthopone 2 5 133 4741 18 229 6 849 25 328

M e t a l l m a r k t .  Der Marki war gegen die Vorwoche 
fester. Die Preise sind wieder etwas zururkgegangen. 

K u p f e r  stetig. G. H. L .  54 . 5. 0.,  3 Mt. L .  54 . 5. 0. 
Z i n .1 fest. Straits L .  132. 10. 0 .,  3 Mt. L . 129. 5. 0. 
Bl e i  fester. Span. L  11. 7. 6., Engl. L . 11. 12. 6. 
Zi »k stetig. Gew. Marken i .  18. 6 . 3 , bes. L .  18. 11. 3. 
N o t i e r u n g e n  a u f  d e m  e n g l i a c h e n  K o h l o n -  u n d  

F r a c h t e n m a r k t .  (Borse zu Newcastle-on - Tyne.)  Der

Kohlenmarkl ist auch in dieser Woche gegen die vorher- 
gehende fast unveriii]dert geblieben. Beste Sorten waren 
sehr begehrt; es wurde fiir beste northumbrische sleam 
Kohle l i s .  bis l i s .  6 d. gezahlt, wahrend der Preis 
fur zweite Sorten, welche weuiger gefragt waren 9 s, 6 d. 
bis 10 S. 6 d. betrug; sleam smalls liatlen stiiiidig den 
Satz 5 S. G d. Fiir Durham Kohle war der Preis kaum 
aufrecht zu erlialten, da bedeuteudc Vorrate vo'rhanden
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■waren; dic Notieruug verzeichnetc 8 s. 4 1 2 d. bis 9 s. lur 
ungeaiebte Sorten. Gaskohle .wnr ziemlich ruhig und kosicie 
8 s .  6 d. bis 9 s. 6 d. f.o.b., je nacb Qualitat. In Koks 
war dic Nachfrage gut bei folgcnden Preisen: fiir Ausfuhr- 
sorlrn 17 s., f&r Hochofenkoks 13 s. 3 d. Obwohl die 
Mi(lelqualilaten weniger verlangt wurden, baben die Grubcn 
ausreichcnde Bescbiiftigung, was -wohl darauf zuruckzululiren

KLarktuotizan uber Kebenprodukfce (Auszn

ist, dafs die allgemeine Fórdeiung durcli -Schliefsuug eiuisi ■ 
Grubcn beschratikt iBt.

Das FraehUrescblUl i s t  fur die jetzige .Jabreszeit Icbenfe 
dauegen sind die Preise, wenn auch fest, ‘numer oodt 
niedrig, da genug Scbiffe vorhanden Bind. Tyne bis London 
3 s. 1V* d., Tyne bis Kronstadt 4  £., Tyne bis Haiuki; 
3  S.  6 d. bis 3 s. 7 V2 d., Tyne bis Genua 5 s. 9 i.

Lg aus dcm Daily Gommercial Report, London.)

28. Mai

Ton 
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d.

3. Juni

d.
his

f .

Teer p. galion . . . . . . . . . . . .
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Sulmiissionen.
16. J u n i d. J. lv gl. Hejri erung,  Frankf ur l  a. O. 

Lieferung von ca 3 0 0 0  Ctr, Ccntralbeizungskoks (Patent- 
Brecbkoks) in KBrnung 6 0 /9 0  nim, trocken, gesiebt und 
rein von Schlackcji und allen schitdlichen Beimengungen fur 
die hiesige Regicruug.

16. J u n i d. J  Kgl .  Re g i e r u ng ,  Frank furt a. O. 
Lieferung und Anfuhr von 1 5 0 0  Ctr. Briketts fiir die hiesige 
Regierung.

17. J n n i d. 3  , vorm. 1 :1 2 U b r .  D e r  GTo.fs.Land- 
g e r i c h t s  Sekret ar ,  GieEsen.  Lieferung des fiir 1 9 0 2 /03  
iin Juslizgebande zu Giefsen erforderlichen Heizungsinaterials, 
ais Stiick-, Nulś- und Anthrazitkohhm ersicr Qnalitat.

5. J u li  d. J ., nachtn. 2  Uhr. Hotel  de vi 11 e in 
T i n c e n n e s ,  F r a n k r e i c h .  Licferuug -von 12 0 0  t Stein- 
koblen fiir die Artillerie-Direction in Tincennes.

Zeitscbrifteiiscliau.
(W egen der Tttel-Abkiirzungen verpL, Nr. l . J

M inera log ie . & eologie.
D ie  Y e r s c h l e  b u n g e n  a u f  d e r  19.  S t i e c k e  

w es  i i i  cl i  v o m S c h a e h i e  K a i s e r  W i l h e l m  U.  b e i  
C l a u s t h a l  Yon Kohler. B. H Ztg. 30.Mai. S .2 6 5 /7 .  lA b b .

T h e  T  a r q u a li g o l d - f i e l d ,  G n i d  C o a s t ,  W e s t  
A f r i c a .  Yon Sawycr. T r  I. M. E. Bd. XXII. Liefg 3. 
S. 4 0 2 /6 .  Liefg. 4 .  S* 4 0 7 / 1 7 .  11 Testfig. Die geologiscben* 
entwickluugsgescbichtlichen und Yerkehrs-Yerbaltnisse sowie 
Besprechung der einzelnen Gruben in dem genannten Bezirk.

T h e  B u f f e l s d o o m  a n d  a d j a c e n t  d i s t r i c t s  of  
t h e  n o r t h  e r  u K 1 e r k s d o r p  g o l d - f i e l d s ,  T r a n s v a a l .  
Yon Smith. Tr. I. M. E, Bd. XXII. Liefg. 4. S. 4 4 4 /8 .  
1 Taf. Geologische Betrachtung des genannten Gebietes 
wclclies auch bauwnrdige KohlenBótze enthah. Bescbreibung 
der dasselbe ausbeutenden Grube.

G o l d b e r g w e r k e  i n  d e r E i f e l .  Yon Jung. Oest- 
Ung. M.-Ztg. 15. Mai. Es sind bisher 12 Grubenfelder

in der Eifel auf Gold verliehen; dieselben Eegen in den 
Kreisen Malmedy und Euskirchcn und uberdccken einen 
Flachenraum von 25  Millionen Quadralnic.leni. Das Gestein, 
in welohem das Gold auftritt, wird von einer das Uiiter- 
devon und Cambriuni trennenden Koiigloineratscliiclit :f" 
bildet. Die grofsten einstweilen aufgcfundenen Golilkórner 
besafsen Gerstenltorngrofse, doch is t das Gold mi isl fein 
Tertcilt und fur das unbewiiftnele Auge unsiclitbar.

G i n i e  d e r  B 1 e i  e r z f  or  111 a 1 i on i m Kaukasus.
B. H, Zig. 23. Mai. S. 2 5 3 /4 .

T h e  c u r b o n i f f t o u s  l i n i e s l o n e  c o a l  f i e l ds of  
W e s t  L o l  h i an .  Yon Cadell. Tr. 1. M. E. Bd. XXII 
Liefg. 3. S. 3 7 2 /4 0 1 .  Der gcologische Aufbau der flfiti- 
fulirenden Gebirgsschichlen -in den verschlodenen Koltlea" 
distiikten im sńdwestlichen Sriiottland.

T h e  o i I s  h a l e - f  i el d s of t h e  L o t h i a n s .  Von 
Cadell. T r .  I .  M. E. Bd. X X n .  Liefg. 3. S. 314/71. 
Die Oelschieferfelder in den Lothians im siidlichcn Sehotl- 
land, ih ie  geologische Entstehung und Beschaffcnhcit, 'i>rf 
Ausdehnung uud Bedeutune.

P e  1 ro i  e u m s c b u r f u n g  e n i m T h a l e  d e s  Labor cz-  
f l u s s e s  be l  R a d T a n y  i n  O b e r - U n g a r n. Oest. Cli. 
T. Ztg. (Org. Bohrt.) 1, Jun i ,

P  e t r o I e u m t  e t i  e r e R  u m ii n i e n s. Oest. Ch. T. Zil- 
(Org. Bohrt.) 1. Jnni.

U e b e r  d as  U  r a  n p e c .b e  rz  v o n  S a n c. t J  onr̂ l̂i i os* 
tli a) und iiber die UTanprobe von Janda .  Oest. Z. 3 3 .  Mai. 
S. 2 8 3 /8 .  Yorkommen dieses Erzcs, seine Zusammec- 
setznii" und Verwendbark(*h, sow ie die ^lelhodea 
aimlyiisclieu Befiiimmuns.

Kol e  on t i ie r.ondi t i on of  n i c k e l  in ni  ck e li' 
f e r o u s  P y r r h o l i t e  fTom Su dburrT.  Y 011 ■
Eng. Min. J. 10. Mai. S 66 0 .  Analysen des ^ itkel' 
gehaltes verschiedener Nickelerze nach roraiigcgang?nfr 
tnagnetischer Konzentration.

D i e  M a r 111 o 1 bri i  c lie  t o  u C a r r a r a .  B. H. Zif- 
30. Mai. S. 271. Zur Zeit stehen 611 SteSnbrSebe i® 
betrieb, in denen fast die iranze nuLniiiiciie Bj ' ■ : '
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der Stadt Carrara und der iimliegenden Dorfer Beschiiftigung 
flndel.

B e r g b a u t e c h n i k  (e insclil. Auf ber e i t ung e tc .) .

G o l d d r e d g i n g  wi l l i  e l c c t r i c  ino t o m .  121. world.
17. Mai. S. 879 /80 .  2 Abb. Rui von der Westinghouse
Electric and Manufactiiring-Co. gebauter, elektriscli 
betrii-bener Goldsandbagger stelit in den Goldwiiscliereien 
der Bucyrus Gold Dredging Co. am Feathcr Riyer bei 
OroviIIe, Kalifornien, im Bctrieb, Antrieb durch Dreli- 
slromkurzscIilufs-Ankmnotoren. Kosten der el betricbenen 
Scliiflfsbngger ycrscliiedener Griifse 4 0  0 0 0 — 8 0  0 0 0  Dollars.

Mi n i n g  a n d  t r e a l m e n t  o f  c o p p e r - o r e  a t  t l ie 
Wa l l a r o o  a n d  Mo o n t a  M i n e s ,  S o u t h  A u s t r a l i a .  
Von Hancock. Tr. I. M. E. Bd. XXII. Liefg. 4. S. 4 6 1/83. 
Der Bctrieb der auf der Halbinsel York gelegrnen Griiben 
und dic Gcwinnung des Goldes aus den gefórderlen Erzen.

W i n d i n g p 1 a n t s f o r  g r e a t d e p  t h s (l'’oi(s.) 
Voii II. Belir. 3 Abbild. Ir. Coal T r. It. 23. Mai. 
S, 1265/6. 30. Mai. S. 1 3 2 3 /8 .

Co mp r e s s c d  a i r  i n m i n i n g .  Von Barber. Am. Man. 
8 Mai. S. 554/8  Dic Verwcndung und die Vortcilc von 
Druckluft im Bcrgwerksbotriebe.

A n e w d i a g r a m  o f i li e w o r k o f in i ii c - 
v en ti I a t  i on. Von Halbaum. Tr J .  M. E. Bd XXII 
Liefg. 4. S. 484 /9 2 .  1 Taf.

L a v o i r  „ N i c o l a s  e(  T r i q u c t “  d a n s  l a Cio de s  
mines d’Azincnurt. La revnc noire. 25 . Mai. S. 189/1 .
4 Abb.

L c s li o u i 1 I b r e s ii l’e x p o s i t i o u d e  1900.
Forle. La revue noire. 25 . Mai. S. 194 /9 .  Mortier-
veniilatoren, Fórdęihaspel und Pumpen der Hormewerke.

M e c h a n i s c li e T  r a ii s p o r t v o r r i c h t u ii g c ii 
S y s t e m T e m p e r l e y .  B. H.Ztg. 23 .  Mai. S. 2 5 4 /5 .  1 Taf.

J e f f r c y  s o r t i n g  b e l t  c o n v e y e r. Am. Man.
8. Mai. S. 560. 1 A bb. W ied erg ab e  und Besclireibung
eines Tiansporibandes, auf welchem das Auslesen der taubeu 
Materialien erfolgt.

I b e  e o n n c c i  i o n  of  u n d e r g r o u n d  a n d  s u r f a  cc 
s u r v e y s, Von Thompson. Tr. I. M. E. Bd. XXII.
Liefg. 4. s  51 9 /5 3 5 .

A ii ew c i v i l a n d  m i n i n g  e n g i n e e r s ’ t r a n s i t -  
t li e o d o l i t e , f o r c o n n e c t i n g  u n d e r g r o u n d  w o r k i  n gs 
l o t li e 8 u r f a c e , v i c e v c r s a ,  a n d  f or  g e n e r a ł  s u r - 
T«*ying.  Von lloskold T r.  1. M. E. Bd. XXII. Liefg. 4.
S. 536/55

MaBobinen-, D a m p f k e a a e l w o s o n ,  E l e k t r o t e c h n i k ,
V  e r k e h r  s w e s e n .

K ie  B e t r i e b u ma a c li i n e n a u f  d e r  D i i s s e l d o r f e r  
Ausstellung. Dingl. P . J .  24 . Mai. S. 3 2 5 /3 2 .  13 Abb. 
'"><1 31. Mai. S. 3 4 7 /5 3 .  8 Abb. (Forts. folgt.)

D ie  B e r g  w o r k a -  u n d  H U t t e  n m a s  c h i n en  a u f
<1 ei  D i i s s e l d o r f e r  A u s s t e l l u n g .  Dingl. P. J .  24. Mai. 
S. 332/6 . 3 Abb. I. Fordermaschinen, Forlsetzung.
(Forts. folgt).

U e b e r D a  ijop f w a 8 s e r - A b s c  h c i d  e r u n d  - A b- 
' e i l e r v  Von Geiger. B ayr. D am pfk .-Z . M ai. S. 5 4 /5 6  

(Forts. fo lg i.) Bcsprech mig d e r B aiigrim dsalze,
sovsie der ausgefiilirten, bekannt en K onslruktioneii von
Wasserabscheidern.

E i u e  v e r ei  u f ach t c S l e u e r u n g  fi ir S c h i e b e r -  
k o m p r e s  s o r c n. Yon Weidmann. Dingl, P .  J .  31 .  Mai. 
S. 3 5 3 /5 .  6 Abb.

E in  ii e u e s V e r f a li r e n z u r  B e s t i m m u n g  d e r
S c li wu i ig r  a d gć  w i cli t e v o n  D a i i i p f i n a s c l i i n c n .  
Von Baumami. Dingl. P. J . 31. Mai. S 3 4 1 /7 .  (Solilufs.)
3 Diasrammc. 1 Fig.

W a t e r  w l i e e l  g o v e r n e r .  El. world. 17. Mai. 
S. 8 8 2 /3 .  2 Abb. Von der Sturgess Governer Engi-
neering Co. zu West Troy, N. J . .  Nordamerika, kon- 
struicrter liy d ran 1 isclier Bremsregulator zur Ausgleichung 
der Scliwankungen beim Turbiticnbelriebfi.

W i n d i n g  g e a r  f o r  d e e p  s l i a f l s .  Engg. 2 3 .  Mai. 
S. 686.

E i n e  n e u e  F e u e r u n g s a n l a g e .  Von Freimutli. 
Oesl. Z. 31. Mai. S. 2 8 8 /9 .  Besclireibung einer Unter- 
winddauipfkesselfcucrungj „System Sonimer", die auf einer 
elektrischen Centrale in Berlin N., Cbausscestr. 82, in 
Betrieb stellt und 85 |iCt. Ausnntzung des Heizwertes der 
Steinkohle ergeben liaben soli.

B e l  r a c h  tu n g e n  i i be r  d e n  E i n f l u f s  d e r  W a n -  
d u n g c n a u f  d i e  W a r m c v o r g i i n g e  i n W ii i in e k  r a f t -
iii a s  cli i n en. Von Bbttclier. Die Gąśinotorenteclinik. 
April 1902. S. 1/6. 6 Abb. Vorschliige fiir die Bestiinmiing 
der Koeffizienten fiir die verscliiedcncti Stu fen des Wiirme- 
iibergangs von dem arbeitenden MascliincnkSrper auf die 
umgcbenden Wandungen.

G r a p  h i s  c h e  D a r s t c l l u n g  d e s  K r e i  s p r oz  e s s e  s 
d e s  P e t r o i e u m m o t o r s  Die Gasinotoreiilechiiik. April 
1902 . S 9 /10 .  6 Abb.

U eb  e r  d e n P a r i i l l e l b e t r i e b  vo n W e che  e I s t ro m ■ 
m a s cli  i n e n , i n s b e s o n d e r e b e i  A n t r i e b  d u r c li G a s - 
i n o t o r c n .  Von Rosenberg. E. T . Z. 2 2 .  Mai. S. 4 5 0 /4 .  
Forts. 8 Abb. lUickwiikung der Pendelung auf das 
Tangentialdiagramm, Polardiagramm der Pendelung und 
D&tnpfung, unregelmiifsige Aeiideruiigen des Arbeitszuslandes, 
Ilesonanz, Pendeln der Synchronmotoren.

U e b e r  d e n  P a r a l l e l b e t r i e b  v o n  W e c h s e l -  
8 1 ro i i i  m as ch i  n e n , i n s b e s o n d e r c  b e i  A n t r i e b  d u r c h  
G a s m o t o r e n .  Von Rosenberg. E. T. Z. 2 9 .  Mai. 
S. 4 6 8 /7 1 .  5 Abb. Schlufs. Besclireibung' der auf dera 
Hochofenweik Julienhutte iu Oberschlesien ausgefUlirien, 
mit Koksofengasmotoren arbeitenden Primiirstaliou. Die 
Aulage umfafst 4 Drchstrom-Gasdynamos zu je  3 0 0  PS., 
eineu Glcichstrom- Gasdynaino von 50  PS. und 2 Motor- 
generatoren, bestehend aus einem 50  PS-Drelislrominotor 
und einem 33 K.-W.-Gleichstromdynamo.

S p o k a n c - C o c u r  d’A l b n e  w a t e r  p o w e r  p l a n t .  
El. world. 17. Mai. S. 8 6 0 .  Die Washington 1’owcr Co. 
crrichtet eine durch Turbinen beiriebene elektrische Primiir- 
anlagc riir eine I.eistung von 20  0 0 0  PS. Der Strom wird 
durch eine 100  eiigl. Meiien lauge Leitung nacli den 
Coeur d ’Alfene-E;rzgruben Ubertragen und dort zum Antriebe 
von Pumpen, Kompressoren, Steinbreciiern, Selzmascliinen
u. s. w. verwandt.

E l e c t r i c  i n s t a  11 a ti  on a t  t l ie u p p e r  F o r e s t  a n d  
W o r ce s t c r s l ee  I a n d  t i n p I a I <■ w o r k s  3 Abb. Ir. Coal
Tr. R. 2 3 .  Mai. S. 1263.

E l e k t r i s c l i  b e i r i e b e n e  H a  up  t s c  h a c  h t -F O  r d e r -  
ma s c l i i n e n .  Yon C. Kfittgen. Scliliifs. Z. D. Ing. 24 Mai.
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waren; dic Notierung verzeiclineie 8  s. 4*/2 d. bis 9 S. liir 
uhgesiebte Sorten. Gaskohle war ziemlich ruliig und kostete 
8 S. 6 d. bis 9 s. 6 d . f.o.b., jc  nacli Qualitiit. In Koks 
war die Nachfrage gul bei folgendcn Preisen: fiir Ausfuhr- 
sorten 17 s .,  fiir llocliofenkoks 13 s. 3 tZ. Obwohl die 
Mitleiąualitiiteii weniger verlangt wurden, haben die Gruben 
nusreichende Bescbiiftigung, was wolil darauf zuruckzufUhren

M a r k t n o t i z e n  i ib o r  N e b o n p r o d u k t e  (Auszu

ist, dafs die allgemeine Kórdeiung durch Suliliefsuiig einiger 
Gruben bescliriinkt ist.

Das Kraclitgescliiift ist fiir die jctzige Jalireszeit lebendig, 
dagegen sind die Preise, wenn auch fest, iinmer noch 
niedrig, da gftnug Schilte yorhanden sind. Tyiie bis London
3 s. l ’/2 d., Tyne bis Kronstadt 4 s., Tyne bis Hamburg
3 s. 6 d. bis 3 S. 7>/2 d., Tyne bis Genua 5 s. 9 d.

" aus dem Daily Commercial Report, London.)
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Subiiiissioneii.
16. Juni d. J. Kgl .  R e g i e r u n g ,  F r a n k f u r t  a, O. 

Lieferung von ca 3 0 0 0  Ctr. Centrallieizungskoks (Patent- 
Brechkoks) in Kornung 6 0 /9 0  mm, trocken, gesiebt und 
rein von Scblacken und allen scliiidlichen Beimengungen fur 
dic hiesige Regierung.

16. Juni d. J. Kgl .  R e g i e r u n g ,  Frankfurt  a. O. 
Lieferung und Anfuhr  von 1500  Ctr. Briketts fiir die liiesige 
Regierung.

17. Juni d. J . , vorm. 1/ j l 2 U l i r .  D e r  G ro fs. L a n d  - 
g c r i c b t s  S e k r e t i i r ,  Gi e f s e n .  Lieferung des fiir 19 02 /03  
im Jusiizgebiinde zu Giefsen erforderlichen Heizungsmaterials, 
ais Stuck-, Nufs- und Antlirazitkolilen ersier Qualitiit,

5. J u l i  d .  J., nachin, 2 Uhr. H o t e l  d e  v i 11 c in 
V i n c e n n e s ,  F r a n k r e i c b .  Lieferung von 1200  t Stein- 
koblen fur die Artillerie-Direction in Yincennes,

ZeitsclirifteHschau.
(Wegon der Titel-Abkiin.ungen yerRl. Nr. 1.)

M ineralogie. Geologie.
D ie V e r s c h i e  bu n g e n  a u f  d e r  19.  S t r e c k e  

w e s i l i c h  v om S c h a c l i t e  K a i s e r  W i l h e l m  II. b e i  
C l a u s t h a l  Yon Kohler. B. H Ztg. 3 0 . Mai. S. 2 6 5 /7 .  1 Abb.

T h e  T  a r ’q  u a h g o 1 d - f i e 1 d , G o 1 d C o a s t , W e s t  
Af r i c a .  Von Sawyer. T r I. M. E. Bd. XXII. Liefg, 3. 
S. 4 0 2 /6 .  Liefg. 4. S. 4 0 7 /1 7 .  11 Textfig. Die gcologischen, 
entwicklungsgeschichtlichen und Verkehrs-Yerbiiltnisse sowie 
Besprechung der einzelnen Gruben in dcm genannten Bezirk.

T h e  B u f f e l s d o o r n  a n d  a d j a c e n t  d i s t r i c t s  of  
t h e  n o r t h e r n  K l e r k s d o r p  go I d - fi e I ds ,  T r a n s v a a l .  
Von Smith. Tr. I. M. li. Bd. XXII. Liefg. 4. S. 444/8! 
1 Taf. Geologische Betraclitung des genannten Gebietes, 
welches auch bauwlirdige Kohlenflotze enthalt. Beschreibung 
der dasselbe ausbeutenden Grube.

G o l d b e r g w e r k e  i n  d e r E i f e l .  Von Jung. Oest.- 
Ung. M.-Ztg. 15. Mai. Es sind bislier 12 Grubenfelder

in der Eifel auf Gold vcrliehen; dieselben liegen in den 
Kreisen Malmedy und Euskirchen und iiberdeeken einen 
Fliichenraum von 25 Millionen Quadratmetern. Das Gestein, 
in welohem das Gold auftritt, wird von einer das Unter- 
devon und Cambrium trennenden Konglomeratschicht gc- 
bildet. Die grfifsten einstweilen aufgefundenen Golilkorner 
besafsen Gerstenkorngrofse, docli ist das Gold meist fein 
verteilt und fiir das unbewafFnete Auge unsichtbnr.

G i i n g e  d e r  B l e i e r z  f o r i na t  i o n i m Kaukasus .
B. H. Zig. 23. Mai. S. 2 5 3 /4 .

T h e  c a r  b o n i le  ro us l i m e s l o n e  c o a l  f i e l d s o f  
W e s t  L o t h i a n .  Von Cadell. Tr. I. M. E. Bd. XXII 
Liefg. 3. S. 3 7 2 /4 0 1 .  Der geologische Aufbau der flot*- 
fuhrenden Gebirgsschichlcu -in den verschiedenen Kohleii- 
distiikten im sudwestlichen Srhottland.

T h e  o i l s  li a 1 e - f  i el d s of t h e  L o t h i a n s .  Von 
Cadell. Tr. I. M. E. Bd. XXII. Liefg. 3. S. 314/71. 
Die Oelschieferfelder in den Lothians im siidlichen Scholi- 
łand, ihre geologische Entstehung und Bescliaffenheit, ilire 
Ausdehnung und Bedeutung.

P e t r o I e u m s c h U r f u n g e n im T h a 1 e d e s  L a b o r c z -  
f l u s s e s  be i  R a d v a n y  i n O b e r - U n g a r n .  Oest. Cli. 
T. Ztg. (Org. Bohrt.) 1. Juni .

P e  t r o  1 e u m re  v ie  r e Ru mii n i e n s .  Oest. Cli. T. Ztg. 
(Org. Bohrt.) 1. Jnni .

U e b e r  d a s  U r a n p e c h e r z  v o n  S a n c t  J o a c h i m s -  
t h a l  und ii ber dic Uranprobe von Janda. Oest. Z. 31. Mai. 
S, 2 8 3 /8 .  Vorkommen dieses Erzes, seine Zusaimnen- 
setzung und Verwendbarkeit, sowie die Melhoden zur 
analytischen Bestimmung.

N o t e  on t h e c o n d i t i o n  o f  n i c k e l  in n i c k e l i -  
f e r o u s  P y r r h o l i t e  f r o m S u d b u r r y .  Von Dixon. 
Eng. Min. J .  10. Mai. S 660 . Analysen des Nickel- 
gelmltes versehiedener Nickelerze nach vora»gegangener 
inagnetischer Konzentratiou.

D ie  M a r in o r b r ii c h e  von  C a r r a r a .  B, H. Ztg. 
30 .  Mai. S. 271. Zur Zeit slehcn 611 SteinbrBcIic im 
Betrieb, in denen fast die ganze miinnlięhe Bev5lkeriing
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der Stadt Carrara und der umliegenden Dorfer Bescliaftigung 
findet,

B ergbauteohnik  (einschl. Aufbereitung etc.).

G p i d d r c d g i n g  w i t li c l e c t r i c  ino t or s .  El. world.
17. Mai. S. 87 9 /8 0 .  2 Abb. firn von der Westińghouse
Electric and Manufncltiring-Co. gebauter, elektrisch 
betriebener Goldsandbagger stelit iii dan Goldwiiscliereien 
der Bucyrua Gold Dredging Co. am Feathcr River bei 
Orovi 11e, Kalifornien, im Betrieb. Antrieb durch Dreli- 
siroinkurzscIiIufs-Ankerniotoren. Kosten der el betriebenen 
ScIiifTsbngger verschiedęńer GrOfse 4 0  0 0 0 — 8 0  0 0 0  I>ollars.

Mi n i n g  a n d  t r e a l m e n t  of  c o p p c r - o r e  a t  t l ie 
Wa l l a r o o  a nd  Mo o n t a  M i n e s ,  S o u t h  A u s t r a l i a .  
Von Hancock. Tr. I. M. E. Bd. XXII. Liefg. 4. S. 4 61 /83 .  
Der Betrieb der auf der Halbinsel York gelegenen Gruben 
und die Gewinnung des Goldes aus den geforderten Erzen.

W i n d i n g p 1 a n t s f o r  g r e a t d e p t ii s (Koi (8.) 
Vou II. Bclir. 3 Abbild. Ir. Coal Tr. U. 23. Mai. 
S. 1265/6. 30. Mai. S. 1 3 2 3 /8 .

C o mp r e s s e d  ai  r i n in i n i n  g. Von Barber. Am. Man. 
8 Mai. S. 5 54 /8  Dio Verwcndung und die Vortcile von 
Druckluft im Bergwerksbetriebe.

A n e w d i a g r a m  o f i li e w o r k o f m i ii e - 
ven ti l a t  i on. Von Halbamn T r t I. M. E. Bd XXII 
Liefg. 4. S. 4 8 4 /9 2 .  1 Taf.

L a v o i r  „ N i c o l a s  et  T r i q u e l “  d a n s  l a  Cie de s  
mines d’Azincourt. La revue noire. 2 5 .  Mai. S. 189/1 .
4 Abb.

L e s h o u i 1 1 b r e s il IV x p o s i t i o n d e 1900 .  
1'orts. La revue noire. 25 . Mai. S. 194/9 . Mortier- 
ventiIatoreii) FSrdeihaspel und Pumpen der Horinewerke.

M e c li a n i s c li o T  r a ii s p o r t v o r r i c h t u u g e ii 
S y s t e m T e m p e r  l c y .  B. H.Ztg. 2 3 .  Mai. S. 2 5 4 /5 .  1 Taf.

J e f f r e y  s o r t i n g  b e l t  c o  ii v c y e  r. Am. Man. 
o* Mni. S. 560. 1 Abb. Wiedergiibc und Beschreibung
eines Transportbarides, auf welchem das Auslesen der tauben 
Maierialien erfolgt.

I li e o o n n e c t i o n  o f  u n d e r g r o u n d  a n d  s u r f a c c  
s u r v e y s, Von Thompson. Tr. I. M. li. Bd. XXII. 
■'iefg. 4. S 5 1 9 /5 3 5 .

A new  c i v i 1 a n d  m i n i ii a e n e i n e e r s 1 t r a n s i t -
I ł ł
l l eod o l i t e , f o r c o n n  c c i i  »g  u i i d e r g r o u n  d w o r k i  ngs  

1 o t h e 8 u r f a c  e , v i c e  v c r s a  , a n d  f or  g e n e r a ł  s u r - 
vpyi>' g.  Von Hoskold T r.  I. M. li. Bd. XXII. Liefg. 4. 
S. 536/55.

Masobinen-, D am pfkesselw esen, E lektrotechnik,
V  erkehrswesen.

I* i e B e t r i  e b s i i i a 8 c li i u e n a u f  d e r  D U s s c  I d o r f e r  
Ausstellung. Dingl, I*. J .  24 .  Mai. S. 3 2 5 /3 2 .  13 Abb. 
'"id 31. Mai. s. 3 4 7 /5 3 .  8  Abb. (Foris. folgi.)

D i e B e r g  w e r k a -  u n d H U t t e  n m a s  c li i n e n  a u f  
g e ^ )o, i a s e l d o r f e r  A u s s t e U u n g .  Dingl. P. J .  24. Mai.
• o~/b. 3 Abb. I. Fordeimaschineu, Fortsetzung.

(Forts. folgi).

U c b e r  D a m p f w a a s e r - A b s c h e i d e  r u n d  - A b -  
« ' t e r .  Yon Geiger. Bayr. Dainpfk.-Z. Mai. S. 5 4 /5 6  

bb. (Forls. folgt.) B<*sprechung der Baughiudsatze, 
sowa der ausgeftilirten, bekannlen Konstruktionen von 
"asserabscheidern.

E i n e  ve r e i u fach te S t e u c r u n g  fur S c h i e b e r -  
kom pi es s o r e n. Von Weidmann. Dingl. P. J .  31. Mai, 
S. 3 5 3 /5 .  6 Abb.

Ein n e u e s  Verfal i ren zur B e s t i m m u n g  d e r  
S c h  w u n g r a d g e w i c h t e  von D am p f mas c hi  n en.  
Von Baumami. Dingl. P. J .  31. Mai. S 34 1 /7 .  (Solilufs.)
3 Diaurauime. 1 Fig.

W a t e r  w l i e e l  g o v e r n e r .  KI." world. 17. Mai. 
S. 8 8 2 /3 .  2  Abb. Von der Sturgess Governer lingi-
neering Co. zu West Troy, N. J . .  Nordamerika, kon- 
stru ierter hydrauiisclier Breinsregulator zur Ausgleichung 
der SchwankungiTi beim Turbinenbelrirbe.

W i n d i n g  g e a r  for de c p  shaf l s .  Engg. 23 . Mai. 
S. 686.

Ei ne  neue  F e u e r u n gs an I ag e. Von Frcimutli. 
Oest. Z. 31. Mai. S. 2 8 8 /9 .  Beschreibung einer Unter- 
winddaiupfkesselfeuerung, „System Sommer“, die auf einer 
elektrisclien Cenlrale in Berlin N., Chausseestr. 82, in 
Betrieb stclit und 85 pCi. Ausnntzung des Heizwertes der 
Sieinkohle ergeben liaben soli.

B e t r ach tu n g e n i iber den Einf lufs  der Wan-  
d u ngen auf  d i e  \ Vi i rmevorgangc  i u Wi i i i ne kr a f t -  
mas c h i ne n ,  Von Bottcher. Die ' Gasmotorentechnik. 
April 1902. S. 1/6. 6 Abb. Vorschliige fiir die Bestimmung 
der Koeffizienten fiir die verschiedcnen Stufcn des Wferine- 
libergangs von dem arbeilenden Maschincnkiirper auf die 
umgcbenden Wandungen.

Gr a p h i s c h e  D a r s t c l l u n g  des  K r ei s p r oz cs se  s 
des Pe t ro l eummot or s .  Dic Gasmotorcntechuik. April
1902. S 9 /10 .  6 Abb.

U e b e r d e n  P a r i i i l e l b e t r i e b  v o n W c c li 8 e I s t r o i i i  • 

in a s cli i n e n , i n s b e s o n d e r e  b e i A n t ri eb d u rch G a s-  
motoren.  Von Rosenberg. E. T. Z. 2 2 . Mai. S. 4 5 0 /4 .  
Forts. 8 Abb. ROckwirkung der Pendelung auf dae 
Tangentialdiagramm, Polardiagramm der Pendelung und 
Diimpfung, unregelmafsigc Aenderungeii des Arbeilszuslandes, 
Rcsouanz, Pendeln der Synchronmoloren.

U c b e r  den P a r a l l e l b e t r i e b  von W c c h s e l -  
s t ro in mas chi  n e n , i n s b e s o n d e r e  bei  Ant r i eb  d u r cli 
Gas mot or r n .  Von Rosenberg. E. T. Z. 29. Mai. 
S. 4 6 8 /7 1 .  5 Abb. Selilufs. Beschreibung der auf dcm 
Hochofenweik Julienhutle in Oberschlesien ausgeftilirten, 
mit Koksofengasmotoren arbeilenden Primiirstation. Die 
Anlage umfafst 4 Drchstrom-Gasdynamos zu je 3 0 0  PS., 
einen Glcichstrom- Gasdynamo von 50  PS. und 2 Motor- 
generatoren, bestehend aus einem 50 PS-Drehstrommotor 
und einem 33 K.-W.-Gleichstromdynamo.

S p o  k a n e -C o  e u r d’Al f ene w a t e r  p o w e r  p l a n t .  
El. world. 17. Mai. S. 8 6 0 .  Die Washington Power Co. 
errichtct eine durch Turbinen beiriebene elektrische Primar- 
anlage fur eine Leistung von 20  0 0 0  PS. Der Strom wird 
durch eine 100  engl. Meiien lange Leitung nacli den 
Coeur d ’Alfene-Erzgruben Uberlragen und dort zum Anlriebe 
von Pumpen, Kompressoren, Steinbrechern, Setzmaschinen
u. s. w. verwandt,

E l e c t r i c  i nsta I i ati  o n at tiie upper Poros t  nud 
Wo r c e s t e r  s teel  an d t i u p I a I e w o rks. 3 Abb. Ir. Coal 
Tr. R. 23. Mai. S. 1263.

E l e k t r i s c h  b e i r i e b e n e  H a up  ts c  l iac l i  t - F S  r d e r -  
m a s c h i n e n .  Von C. K5ttgen. Selilufs. Z. D. Ing. 24 Mai.
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S 7 G I/8 .  25 T,xtng. Korismikti ve Ausbildiing- dieser
F5rdermascltinenart. Belriebskosten. W irtschaftlicliP r Ueber- 
b lick . Vergleich der jśilirlichen Kohlenkosten bei der 
Kohlen-, Kali- und Erz-F5rderung.

T h e  M a r b u r g  e l e c t r i c  p u m p .  El. world. 17. Mai. 
S. 8 8 1 /2 .  2. Abb. Eine Centrifugalpuinpe, dereń Kon- 
slriikiion auf die Herabsetzung der Wasserreibung im Ge- 
liituse abzielt.

S c h u l z  c l e k t r i s c h c r  A n l a g  en g e g e n  a t m o -  
s p h i i r i s c h e  E n t l a d u n g e n ,  S y s t e m  Go l a .  E. T. Z. 
22 . Mai. S. 4 5 5 /6 .  3 Abb. Besprechung der Miingel der 
bisherigen Systeme von Blitzschulzvorrichtungen und Be- 
sohreibung des Golasehen Apparates, bei welehem der 
Enlladung der atinospliarischeu Elektricitiit durcli die Zu- 
hiillenahme magnelisclier Felder ein beslimmter Weg tiber 
zwei Funkcnstrecken aiigewiesen wird. Der Apparat hat 
sich bei einer Krafttibeitragungsanlage in Genua gul bewiihrl.

D ie  P r  els l u f te ,rze  ug u ng. Von łlcinel. Zschft. f. 
komprimieiie und fliissige Gasn etc. April. S. 8 /1 1 .  
Foris. 2 Abb.

H uttenw eson , C hem isolie T och n o log ie , Chom ie, 
P h ysik .

R e f e r a t e  z u r  H ii t t  e nku  nd e. B. 11. Ztg. 3'. . Mai. 
S. 2 6 7 /8 .  Reduktion von Zink-, Kupfer- und Nickeloxyd 
mit llolzkohle. Verfahien von Sćbillot, <ler sullidisehe 
Ku|.fer- und Fahlerzu millelst heiTscr Schwefeisiiuie in 
Sulfate iiberfiihren will. Zweifel an der Ausfiihrbarkeit 
der Sulfatisierung auf diesem Wege.

D ie  n e u e  W a 1 z w e r k s a n 1 a g c d e r  D o r t m u n d c r 
U n i o n .  Von Brauna. St. u. E. 1. Juni.  S. 5 9 1 /6 0 4 .  
14 Abb. Beschreibung d<‘r Anlajje, mit welcher Triiger 
bis zn 600  mm Hohe, U-Eisen bis 3 0 0  mm Holie, Schienen, 
Knilppel u s. w. gewalzt werden.

T h e  A n t w e r p  i r o n  a n d  s l e e l  wo r k a .  Ir. Coal 
Tr. R. 30 . Mai. S. 1321/2 .  6 Abb.

T h e  B a r n a r d  & L e a s  m a g n e t i c  s e p a r a t o r .  Ir. 
Age. 22 . Mai. S. 9. Der Separationsnpparat dient zur 
Wiedergewintiung der Eisenteilchen, die beim Giefsen und 
Walzen abfallen.

D o p p e l t e  Ga s f i i n g e  i n  S u l i n ,  Sli d r u fs I a n d. 
Yon Simmersbach. St u. E, 1. Jun i .  S. 6 1 3 /4  3 Abb. 
Beschreibung eines doppelten Pnrrytrichters und eines 
doppelten v. Hóffschen Gasfangs, welclie auf gen. Iliitte an 
Stelle einfaoher GichUersohllisse zur Anwendung gelangt sind.

T h e  m a n u f a o t u r e  of  c o k e  f r om c o m p r e s s e d  
f ue l .  Von Darby. Kngg. 2 3 .  Mai. S. 6 9 4 /6 .  5 Abb. 
Koksofęnbediemuigsmaschinen.

C o k e - m a k i n g  a t  t h e  O l i v e r  c o k e - w o r k s .  Von 
Reighley. T . I. M. E. Bd. XXII. l.ief. 4 S. 4 9 3 /5 0 2 .  
1 Taf. 8. Texlflir. Beschreibung der bei 0 1 ivef in Penn- 
sylvanien gelegenen aus 7 0 8  Bienenkorb - Koksofen be- 
stehenden Anlage.

A n a l y s e s  ot b r i t i s h  c o a l s  a n d  c o k e  c o l l e c t e d  
ani l  c o m p a r e n d .  Coli. G. 23. Mai S. 1 1 7 /1 8 .  Foris.

P r o d u k t i o n  v o n  P e t r o I e u m b r i k e t t s  i n  F r a n k *  
r e i c h .  Oesl. Cli. T . Ztg. (Orj; Bolirt.) 1. Ju n i .  Eine in 
Si. Etienne gebildrte Gesellschaft stelit Petroleumbriketts 
nach einem neuen Verfahren ber, welches auf einer Ver- 
seifurtg des IYtroleums beruht. Die Briketts werden da
durch unveranderlich und sollen 1 2 — 14 0 0 0  Kalorien 
entwickeln. Halb aus Kobie und Petroleum gemischte 
Briketts ergeb«‘n 9 0 0 0  Kalorien. Die franzBsische Regierung 
stellt mit 150  t Petroleumbriketts Yersuche an.

T h e  d e te r mi n a t  i on o f  p a r a f  fi n in Pet r ol eum 
r e s i d u e s  e tc .  Von Richardson. Eng. Min. J. 10. Mai. 
S. 653 .  Resultate einiger Analysen von Petroleum urnl 
Teer beziiglich ihres Paraffingehaltes.

U  n t c r s u c h u u ge n i i be r  d i e  E x p  I o s i o n agre nzen 
b r e n n b a r e r  G a s e  u n d  Dii n i pf e .  Von Eitner. J. Gjs, 
Bel. 24. Mai. S. 3 6 2 /5 .  Wiirmekapazitiit der tiase, Zu- 
sammensetzung der Yerbrennungsprodukte, Explosions- mul 
Entziindu ngstemperaturen.

VolkswirtBehaft und Statistik.
D a s C a r t e 1 1 w es  e n. Yon Bueck. St. u. E. I,.Juni,

S. 6 1 8 /2 4 .  Prciskonventionen, Carlelle, Syndikate. Exporl- 
pramien, Vor- und Nachteile der Kartejle, insbesondere 
der amerikanischen Trusts, Entwickelung des Cartellwesens 
in Deutscliland.

D e r a ii s w ii r t i g e H a u d e I d e s O e s t e r  r  e i c li i s cli
ii n g a r  i s cli e n  Z o l l g c b i e t e s  i n W a r e n  d e r  Mon-  
t a n i n d u s t r i  e i m J a l i r e  1901 .  Von Cajjpjiar, 0e>(. 
Z. 24 . Mai. S. 2 7 3 /5 .  Schlufs. 1. Eisen und Kisenwarrn,
2. Maschinen und Apparate, 3. Unedle Metalle unii Waren 
daraus. Im Allgemeinen sind Einfuhr und Ausfulir er- 
heblich eesunken, jedoch letztere stiirker ais erslere. Sur 
der Bleiimport ist gegen das Vorjahr bedeutend gestiegen.

D i e  j a p a n i s o li e M o n t a n i n d u s t r i e m i t  b e - 
s o n d e r e r  B e r ii c k s  i c li t i g u n g d e r  E i s e n -  und 
K o li 1 e n i u d u s t r i e. Von Davidson. Oest. 24. Mai.
S. 2 7 6 /8 .  Schlufs. Aufzahlnng der Kolilenvoikoininen ncbst 
kurzer Beschreibung und Angabe der Produktion.

M i n e r a ł  r e s o u r c e s  o f  t h e  p r o  v i u c c  o f Qu e b e c ,  
C i i n a d a .  Von Obalski. Tr. 1. M. E. Bd. XXII. Lief? i.
S. 5 0 5 /8 .  Die Budenschiitze dieses Bezirks an Eisen, 
Kupfer, Gold, Asbest, Chromeisenstein und Glimmer. Der 
Wert der gefOrderlen Roliprodukte betiiigt jiilirlich 2 V» Mili. 
Dollars. Bei der Gewinnung sind 5 5 0 0  Mann bescliiiftigt.

D e r  V e r b r a u c l i  d e r  v e r s c h i  e d e n e n  H  e i z m i t t e l  
i n I l i i f s l a n d .  Oest. Cli. T . Ztg. (Org. Bolirt.) I. Juni.

T h e  a n t  b r a c i  t e  l a b o r  s i l u a t i o n .  Eng. Min. J.
10. Mai. S 6 5 2 /3 .  Die Aussichten ftir einen Slreik im 
pennsylvanisclien Kolilenrevier.

T h e  p r o d n e t i o n  o f  i r o n  o r e  i n  1901. Ir. Agc,
15. Mai. S. 17 /8 .  Stalistische Mitieilungeu nach dem 
Jahresberichtc der Geological Survey.

G esetzgebung und Verw altung.
I s t  d e n  B e r g a k a d  e mi  e n d a s  R e c l i  t d e r  Dokt or -  

p r o m o t i o n  z u  g e w i i h r e n ?  Von Doeltz. C h e m ik e r  Zlg.
21. Mai. S. 4 5 5 /6 .  Umer Bezugnalime auf die Erkliirung 
des Ministerialdirektors Dr. Althoff in der Sitzung des 
Abgeordnetenhauses vom 17. Miirz d. J .  tritt der Verfassi‘r 
fiir die Gewiihrung dieses Rechtes ein.

D i e  B e r g w e r k s - I n s p e k t i o n  i n  Oe s t e r r e i c l i .  
Oest.-Ung. M.-Zig. 1. Jun i .  S. 2 4 9 /2 5 5 .  Bericht der 
k. k. Bezirkshauptmannscliaft Prag und Bericht des k. k. 
Oberbergrales Wenzel Benda: Sicherung im B e r g w e r k s b e t r i e b e ,  

Fahrung und Forderung, Betrieb vor Ort, Bewetterung, 
Grubenbriinde, Schlagwetter, Verwendung von Sprengmilteln, 
Wasser- und Schwimmsandeinbriiche, Maschinenbetrieb, 
Werkspliitze, Halden und Aufbereitungsanlagen; Arbeiler- 
verhaltnisse.
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Z u scM ften  an  d ie R edaktiom *)

G e e h r t e Re d a k  t i o n !

In dem Aufsalze des Ingenie.urs Schltiter in Nr. 20 
Ilirer gescliiiizten Wochenschrift vora 17. Mai: „Sicherung 
des FSrderbelriebes durcli besondere Apparate" sind derart 
unriclitigc und den, betreffs des Unfalls auf Zeclie General 
Blumenthal in Recklingliausen im September 1898, durch 
die eingehende Untersucliung festgestellten Thatsachen wider- 
sprechende Angaben entlialten, dafs ich mich zu folgender 
Iiiclitigstellung veranlafst sehe.

Zuvorderst mochle ich den Thatsachen entsprechend 
anfliliren, dafs von mehreren bedeutenden Zeclien des 
rlieiiiisch-westfiilischcn Bergreviers fiir neue FSrdermaschinen, 
welclie in diesein Jahre  in Betrieb kominen, Sicherheits- 
Apparate gerade „der iilleren Konstruktion" den die 
KSrdermaschincn liefernden Maschinenfabriken „vorge- 
sclirieben" sind, und glaube ich fcrner konstatieren zu konnen, 
dafs sieli das teilweise vorhandene Mifstrauen dortiger 
Uergwerkskreise „allgemein" gegen derarlige Sicherungen 
und n i c l i t ,  wie es der Verfasser ais b e r e c h t i g t  hin- 
stellt, gegen „die Sicherheits-Apparale iilterer Konstruktion" 
riclitet.

Es mag hierbei der Hinweis gestattet sein, dafs sich 
die letzteren bereits Iiber 10 Jahre  in ihren Konstruktions- 
Details auf das vorteilhafteste bewiihrt liaben dadurch, dafs 
einerseits von irgend einer Abnutzung oder Iteparatur bei 
ilenselben kauin die Rede sein kann, und dafs andererseits 
diese Apparate viel Gutes gewirkt und tiaohweisbar manches 
Mensclienleben gerettet liaben, sodafs auf Grund dieser Vor- 
kominnisse die Vorschriften der Ktiniglichen Oberbergiimter 
s. Z. in den einzelnen Bergrevieren erlassen worden sind.

Den Beweis fiir obige Tliatsache sind die Apparate 
neuer oder neuster Konstruktion naturgemafs der Praxis 
nocli scliuldig, denn angestellte Versuche und Proben mit 
denselben diirften zur endgiiltigen Beurteilung wolil kaum 
ausreichen.

Auf Grund der eingehenden Untersucliung des Unfalles 
auf Zeclie General Blumenthal in Recklingliausen s. Z. ist, 
entgegengetzt den Ausfiihrungen des Verfassers ais „erwiesen"
anzmiehmen:

1. dafs die Dainpfbremse bei 26 in unter der Hiinge- 
bank durch den Romerschen Apparat in Funktion 
gesetzt ist, und

2. dafs der betreffende Maschinenfiihrer „keinen" Gegen- 
‘lainpf gegeben hat.

Wenn Ingenieur Schliiter seinem Befremden darliber 
Ausdruck giebt, dafs der Roniersche Sicherheits-Apparat 
53 m unter der Hangebank uberhaupt eine Geschwindig- 
'eit von ca. 12 m pro Sekunde bei der Seilfahrt zuliefs, 

so kann eben nach alten Erfaliiungsgrundsatzen eine Kou- 
struktion nur das leisten, was vom Konstrukteur mit der- 
selben yorgeselien i8t.

Die Riclnigkeit der Grundgedanken und Annahinen, 
"elehe bei der Konstruktion des Romerschen Sicherheits- 

pparales s. Z. vorlagen, schien bis dahin eine sieben- 
].i inge Anwendung des Apparates zu bcstiitigen, und, wie 

allen solclien Fallen, hatte auch der Unfall auf General 
umenthal zur Folgę, dafs von der anfiinglichen An- 

oij erung a„ e;nen Sicherheitsapparat, „es sollc keine Ein- 
e ung durch den Maschinenfuhrcr vorgenommen werden,

keinê  Verarit*e un*er dieser Rabrik ubernimmt die Redaktion

wenn von der Produklen-Forderung zur Seilfahrt oder um- 
gekelut libergegangen wird", Abstand genommen und dem 
Konstrukteur nnliegelegt wuide, unter Beriicksichtigung 
dieses Umstandes, eine Verbesserung in den Funktionen 
des Apparates bei der Seilfahrt anzustreben.

Dieses ist durch die nachtriigliche , Krweiterungs-KoD- 
struktion fiir die Seilfahrt" bei dem Romerschen Apparat, 
wie ein „dreijiiliriger" Betrieb gezeigt hat, in der zweck- 
mafsigsten Weise erreicht, und bat die Praxis die Bc- 
hauptung des Verfassers, dafs der „neuerdings" verbesserte 
Roniersche Apparat versagen wird, wenn der Maschinist 
bei Beginn des Kontrollweges die Seilgeschwindigkeit bereits 
verringert hat, dieselbe aber durcli verseheutlich verkelirtes 
Auslegen des Steuerliebels wieder erholit, durch melirere 
mir bekannt gewordene Fiille widerlegt.

Die vom Verfasser ais Ingenieur der Friedrich-Wil- 
helmsliUtte in Miilheim, von weleber die betreffenden 
Eordennascliiiien auf Zeclie General Blumentha] geliefert 
sind, bei einer derselben angestellten Bremsversuche, liaben 
meines Erachtens fiir die Praxis nur den Wert, dafs jeder 
Sachverstandige aus dem Resultat derselben erkennen diirfte, 
dafs bei diesen FSrdermaschinen die Wirkuug der Dainpf- 
bremse gegeniiber den bewegten Massen bedeutend grbfser 
hSIte sein konnen oder vielm«hr sein mUssen, denn die 
Forderung des Verfassers, dafs mit der Dainpfbremse gleich- 
zeitig die Ge wieli tsfallbreinse durcli den Apparat betliiitigt 
werden soli, isl voin Slandpunkte des Konstrulcteurs un- 
gereclitfertigt und nur ais Notbehelf anzusehen. Einerseits
stehen durch den Apparat genugend grofse Bremswege zur
VerfUgung, andererseits kann, wie die Praxis ebenfalls ge- 
zeigt*hat, gerade bei der Seilfahrt dieses Einfallen der 
Gewiclitsfallbremse sehr verhiingiiisvoil weiden.

Wenn Ingenieur Schliiter seinen neuen Apparat ais 
„in seiner Konstruktion einfaclien” Sicherheits-Apparat 
bezeichnet, so diirfte jeder Sachverstiiudige nach Kennen- 
lernen der Delails, hieriiber wolil anderer Ansicht sein 
wenn er ferner von „geradezu verwirrenden Eindriicken," 
welclie die Sicherheils-Apparate iilterer Konstruktion bieleń, 
spricht, so diirfte dieses ebenfalls in keiner Weise zu-
treffend sein und erst recht nicht bei dem Romeischen
Apparat, auf welchen der Mascbinenfiihrer uberhaupt niclit 
aciitet, und welciier infolge seiner bekannten seitliclien 
Aufstellung sich dem Auge des Maschinenfulirers so gut 
wie entzieht.

Ohne hier weiter auf das einzugelien, was Ingenieur 
Schliiter mit seinem sogenannlen Retardier-Apparat und 
elektromeclianischen Sicherlieits - Apparat der Praxis 
bietet, moclite ich nur noch darauf hinweisen, dafs sich 
die bei seinem Sicherheits-Apparat so oft betonie kon- 
struktive Kiirve fiir den Kontrollweg, welclie ja auch audere, 
bisher wenig eingefUhrte Apparate aufwcisen, mit der 
Handliabung in der Praxis i ii den allermeisten I*iillen 
schlecht vereinbaren diirrte, da sich ganz naturgemafs der 
Ffirderkorb mit bedeutend grofseren Geschwindigkeiten von 
der Hangebank entfernt (auch bei der Seilfahrt), ais er 
sich derselben niihert.

Demzufolge diirften derarlige Erscheinungen, wie sie die 
Diagramme 8 und 13 aufweisen, niclit zu den Seltenheiten 
ge liii ren und die durcli den Apparat herbeigefuhrte Brems- 
wirkung des Oefteren eintreten an Stellen, an denen von 
einer Gefalir uberhaupt nicht zu reden ist.

Trotz aller nur denkbaren Sicherheits-Einrichlungen 
an Fbrdermaschinen wird der gewissenhafte Mascliinen-
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fiihrer iiiemals enlbelirt werden konnen und soli meines 
Erachlens ein Sicherheiu-Apparat nicht dazu dienen, den- 
sclben in der Ausiibung seines vcranlwortlichen Amtes ein- 
zucngen und itim dasselbe zu erschweren dadurch, dafs cr 
stcls der konstruktiven Kurve des Kontrollweges eingedenk 
sein und angstlich bedacht sein mufs, selbsl eine gering 
fiigige Ueberschreitung der Fórdergeschwindigkeiten zu 
iinlerlasscn, sondern ein Sicherhcits Apparat hat seinc Aut- 
gabe dadurch zu erfttllen, im Augenblick einer wirklichen 
Gefahr den MaschinenfOlircr in seinen Funktionen zu 
unterstutzen.

Deshalb durflc sich diejenigc Konstruktion fur die Praxis 
ais die geeignetste erweisen, welchc dieser Aufgabe am besten 
gerecht wird, gleiclivićl, ob dieselbe ,;gleichzeilig( ais 
Teufanzeiger, Geschwindigkeilsmesser oder Tachograpii Ver- 
weadung linden kami (womit ailerdings fiir die ausfiihrenden 
Slaschinenfabriken neuer Fordermaschinen eine nicht un- 
bedeutende Ersparnis verbundcn ist), zumal fiir derartige 
Zwecko bereits vorziigliche und bewiiiirle Konstruktionen 
yorlianden sind.

Zwickau i. S., den 24. Mni 1902.
Hcchachluiigsvoll 

J o l i .  R o m e r ,  Civil-Ingenieur.

Das' vorstehende an uns gerichtete Schreiben haben wir 
Herrn Ingenieur Sc h l i i t e r  zur Kęnntnis zugehen lassen. 
Um beiden Parteien gerecht zu werden, geben wir nach- 
slehend auch der Eiilgegnung dieses Herrn Raum, damit 
miisseu wir ailerdings die Angelegcnheit ais erledigt ansehen.

D. Red.

Ge e h r t e  R c d a k t i o n  des  „ Gl u c k a u f . "
Die Entgegnung von RBmer zu meinem Aufsatze in 

Nr. 20 des „GlUckauf" zeigt mir, dafs der Aufsatz fleifsig 
studiert isi, das fieut mich.

Zweitens hat mein Aufsalz den Neid RBmcrs erweckt und 
liifst ilin seinc Rulie verlieren, so dafs persbnliche Aeufserungen 
den Hnuptinlialt derEntgegnung ausinaclien, das belustigt mich.

Itiimer verspricht von mir gemachtc unrichlige Angaben 
richtigzu slcllcn, wo bleibt diese Riclitigstellung? In den 
Woiten „ais erwiesen aiizuiiehmen" sehe. ich eine Annalune, 
keiiien Beweis, besonders da ich nicht behauptet habe, dafs 
die Dampfbremse bei 53 oder 26 m unter der Hiingebank ein- 
gegriffen hat, siehe GlUckauf, 1902, S. 445 Mitte derSpaltc 2.

R tliut ailerdings gut, nur „ais erwiesen anzunelimen", 
dars die Bremse eingefallen ist, den e(Tektiven Beweis 
dUrlte er nicht erbringen kbnnen, selbst wenn auf dem 
ItegistrierbliUtchcn ein Loch sich zeigte. Ich liabe wolil- 
weislich in meinem Aufsatz nach s. Zt. an Ort und Stelle 
gemachten Aufzeięhnungen einen Grund angegeben, weslialb 
die Bremsen nicht zur Wirkung gelangt sind. R. vergifst 
yielleicht auch, dafs er nacli dem Unfall den Schieber der 
Dampfbremse zu iindern verlangi hat.

R. „glaubl ferner konstatieren zu kBnnen, dafs sich das 
teilwe.se yorhandene Mifstrauen hiesiger Bergwerkskreise 
„aligemein gegen derartige Sicherungen richtet" Erst vom 
Tage des Unfalles im September 1898, an dem der 
Rdmersche Aparat zeigte, dafs das ihm blindlings seit Jahren 
entgegengebrachte Vertrauen nicht gerechtfertigt war, stammt 
das berechtigte Mifstrauen, von dcm auch die „Erweiterui.gs- 
konstruktion fur die Seilfahrt« nichts hinwegźuwischen ver-

mag. Warum giebt denn R. die Fiille niclit namhaft an, 
wo diese Konstruktion ihre Pflicht gethan, schone Worte 
von „Gutes gewirkt und manches Menschenleben" thun es 
nicht graphische Beweise durch Diagramme allein iiber- 
zeugen R. hat ja  gar 2 Regulaloren an seinem Apparat 
angebracht, da fehlt ais dritter im Bundę nur noch der 
„Tachograph-Regulator" zur Aufzeichnung der Diagramme.

Romer streitet mciner Konstruktion die Einfaclilieit ab; 
ich will die Frage nach der Anzahl der Einzelteile, Dauer 
der Montage der einen oder anderen Konstruktion nicht 
stellen und bitte nur die Testfigur 4, Seite 448 in Nr. 20 
dieser Zeitschrift zu betraehten und damit irgend eine 
Vorderansicht eines Romerschen (R. mag bestimmen, was- 
ais Vorder- resp. einfacłiste Ansicht seines Apparates • zu 
gelten liat), Hahnschen , Baumanńschen , Westphalschen, 
Mullerschen Apparates zu vergleichen. Dafs der R. Apparat 
dem Gesichtskreis des Masciiineriftihrers durcli seitliche 
Aufstellung entriickt ist, bezeićhnet II. ais Vorzug'. Weit 
gefehlt! Mit einem kurzeń Blick — wenn moglich von 
seinem Stande aus — soli der Mascliinist — ebenso sclmell 
bei Beginn der Seilfahrt der Maschinensteiger — die 
Maschine und die mit ilir verbundenen Apparate auf 
ordnungsmiifsigen Zustand priifen konnen und nicht erst 
3—4 m lange Leitern lierbeischleppen miissen, ohne welche 
eine sachgemiifse Reyision des R. Apparates nicht moglich isl.

Der Gesamt-Eindruck mufs dabei vom Stande des 
Maschinisten ein ruhiger sein, niclit aber darf aus einer 
fernen dunklen Eckc ein eisernes Balkengeriist herUber- 
winken, das gegen Umfallen noch der kriiftigen Stiilzung 
durch die Mauern des Maschinenhauses bedarf.

Ich mufs es mir leider yersagen, auf die weiteren 
Einwiinde R.s besonders den Hinweis auf Diagramme 
8  u. 13 einzugehen, da stellt R. vereinzelt mil seiner 
Aii8chauung, alle Ubrigen Konstruktionen haben fiir Beginn und 
Ende derFahrt eine dem Mafse nach gleiche Geschwindigkeits- 
zu- oder abnahme zu Grunde gelegt.

Die billige Rede von gewissenhaften Maschinisten etc. 
ist nachgerade yeraltet, besonders weiin man in Riicksicht 
zieht, dafs auch Maschinisten, die ais ruhig und besonnen 
bekannt, cinmal einen Korb in dic Scilscheiben gezogen haben.

Zudem ist es noch lange nicht ausgeschlossen, dafs eine 
aulomatische Steuerung der Fordermaschinen (ioh denke 
insbesondere an elektrische FOrdermaschinen) von dsr 
Hiingebank aus Iiber kurz oder lang einen MaschinenfUhrer 
entbehrlich machen werden.

Dusse l dor f ,  den 27. Mai 1902.
Mit hochachtungsvollem GlUckauf!

Aug.  Schl i i t e r .

Personalien.
Dem Revierbeamten des Bergreviers Ost-Essen, Bergrat 

Neus t e i n  ist unter Verleihung des Titels Oberbergrat die 
Stelle eines technisclien Mitglieds bei dem Oberbergamt zu 
Dortmund iibertragen worden.

DemBergmeislerEngel zuEssen-Ruhr ist dieErlaubnis zur 
Anleguńg des ihm verliehenen Ritterkreuzes des franzosischen 
Ordens der Ehrenlegion erteilt worden.
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„G luckauf“, B erg- u n d  H iitten m an n isch e  W o c h en sch r if t 1902. Tafel 46.

Fig. 2. Elektriscli angetriebene Abteuf- 
Centrifugalpumpe von Scliorch & Co. 

Leistung: 6  cbm/min auf 60 m Hohe.

Fig. i. Abteuipnmpe von Stilzcr fiir 
eine Maximallcistung von 1,5 cbm/min 

auf 100 m Hiih(\

Fig. 3. Fig. 4.
Fig. 3 und 4. Senkscliiiclite der Zeclie Rheinprcufecn.

Druck von G. D. Baedeker in Essen.



STUENOIICHE LEISTUNG=210000-300000 CALORIEN
StKaifl A-B.

f SamT,elge|a|s Jur Oe!

9 yerdamp{«r |ur Salrwasserkihlung 

h Salzvasser-Oamp|puinpen 

i Damp|-Einspril:condensa»oren 

k TransRission

a Dimpjnjichinen 

b Ammeniakccmpressoren 

c Oelabscheider.7" lf i-

d Amfaoniakconden*aloren 

e Saramelg*(i|s (iir Ammoniak

ScfutiH E * F.StUHC-D.

Kondcnsatoren, Kcfrigeratoren

MASCHINEŃBAU-ANSTALT„HUMB0LDT IN KALK bei koeln ah RH

Kompressoren. i1 lg. 2.

Moddl einer.Gefrierschachtanlago "der Firma 
Gcbliard & Konig, Nordhausen.

,,G luckauf“, B erg - u n d  H u tte n m a n n isc h e . W o ch en sch rif t 1902. Tafel 47.

Ditick von G. D. B a e d c k e r  in Essen.
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wagen

A u fgeh an i|[e  B o h rsla n g en Bohrwagon

a u sg e fa h ren

Dampf- | 
AccumulalorAnfriobsmaschi:

■nsspiimpp

Fahrbare Biihnen 

zur Entleerung 

zum Abfanaen

m it F ó rd er y e le isen  

d e r  S a c k e  so w ie  

d e s  G es ta n g es

Sackbohrcr mit Sackrahnieri 

und Fangschlitten.

Mafsslab 1 :150

t ) r u c k  T o n  C . D . C acd c lcc r i n  E ssen .
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Fiir Streckengeriiste mit K a p p c  und S te m p e l  
aus Eisenbahn-Sehienen oder I-Eisen, bei denen 
die Kopie der Stempel dem jeweiligen Strebe- 
winkel entsprecliend so lir iig  abgcFclmitten sind.

F ig . 4 .

Fiir Streckengeriiste mit K a p p e  und S te m p e l 
aus Eisenbabn-Schienen oder I-Eisen, bei denen 
die Kopie der Stempel dem jeweiligen Sfrebe- 
winkel entsprecliend sc h r iig  abgeschnitten sind.

\
\

\ r
I V ._  
I

'  i 
/ ------

/

Fig. 5.
Fiir Streckcngeriistfi mit K a p p c  aus Eisenbalm- 
Scliienen oder I-Eisen und S te m p e l aus IIolz, 
dereń Kiipfc dcm jeweiligen Strebwinkel . ent- 

sprecliend s c h r i ig  abgeschnitten sind.

Fig. G.
Fiir Streckengeriiste mit K a p p c  aus Eisenbalin- 
Scliienen oder I-Eisen und S t e m p e l  aus IIolz, 
bei denen die Kiipfc r e c l i t w i n k l i g  abge- 
sclinittcn sind und die Scliulie eine dem Slrebe- 
winkel entsprechende sc lir iig e  A u f l a g e r -  

f l i i che erlialten.

Fig. 2 u. 3. Streckengeriist mit K a p p e  und S t e m p e l  aus Eisenbahn-Sehienen oder I-Eisen, bei denen 
die Kiiple der Stempel reclitwinklig abgeschnitten sind und die Schuhe eine dem Sirebewinkel 

entsprecliend sc lir iig e  Au f l a g c r f l i i c h e ,  erlialten.

Druck von G. D. Baedeker in Essen.
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Fig. 1.

Wasscrlialtungsmascliine der Fcnlinandgrubc O./S. 
fiir 5,5 cbm/min auf 300 m.

Fig. 2.
Ricdl('r-Exprcfs-Pumpc der Ferdinandgnibc O./S. 

fiir 1,5 cbm/min auf ca. 200 m.

Fig. 3.
Bergmanspumpe auf dem Godulla-Scliacbt 

der£Patilus-IIolicnzollern-Grubc O./S. fiir 1,2 cbm/min auf 250 m.

Fig. 4.
R iedler-Exprefs-Pum pe mit clektriscliem Antrieb, zur Wasser- 

lialtungsanlagc der Scblesisclien Kolilen- und Kokswcrke 
Gott^sbcrg gehorend. Leistung: 1 cbm/min auf 100 m.

Fig. 5 n. 6. Elektrische W asserhaltung mit einer Ricdler-Exprefs- 
Pum pe; in Betrieb auf dem Zwickau-Oberbolindorfer Steinkohlenbau- 

Yerein bei Zwiekau, Leistung: 1,5 cbm/min auf 345 m.



„G lu ck au f" , B erg- un d  H iitlen m an n isch e  W o c h en sch rif t 1902. Tafel 51.

■TTłŁ'
ScKaltunlfl̂ i

2 5  500mil hilluif

;§ ; o»o ii

Xo"vpr«iVDr.

D ruck voa 0 . D. B acdcker in  Escen.

KuHl»asser * 

Bassinjur <łen 
Tomjiressop

% .  3.

Eleklrische WassErhallun^cj

auj v. Krucfschachł der

Koniki Her^ inspekl ion  K o n i ^ s h u l l e

6 chm _pro Min. 470 m Fhrderkcihe 

1f)4 Touren _pr. Min

E lek lr is rhe  Wa55erhal lun_cj  

d e r

fiEwerkschaJl J u l i u s  Phi l ipp 

ł c t m  pr. Min l ^ m  F o r d e r h o h e  

44-6 Um d r e h u n c f E R  pr  Min.

Lujl compressor

E lek lrisch e WasBerhallumj' 

der

Jlewerkstikajl -Slacłbeclc.

2 X3 ctm._pr. Min, 570 m

423 UmdrEkuncfen jpr. Min.



Fig. 1. Ratcau-Yentilator.

Pclzcr-V entilatorcn

Fig. 2. Fliigelrad „Patent. Capcll

F K  4. Yentilator „Patent Capell" mit Turbinenantrieb.Fig. 3. Yentilator „Patent Capell" mit Masciiine ilirekt gekupjjelt,
t)ruck Ton G. D. Baedeker in Esseil.

G liickauf“, B erg - u n d  H iitten m an n isch e  W o ch en sch rif t 1902. T afel 52.


