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Yerśuche mit Selu-iiinmasclunen im Ituhrlcohlcnlbcckeii.
Yon Bergassessor K io r ,  Essen.

Hierzu Tafel 77—79.

In neuerer Zeit ist im rhcinisch-westialisclien Stcin- 
ltohlenbergbau in grofserem Umfange versucht worden, 
die Ilandarbeit boi der Vorrichtung und dem Abbau der 
Elotze durch Schrammaschinen zu ersetzen.

Es sind die bislicr nur auf einer .Z echein  grofserer 
Anzahl eingefiihrten Garlorth-Schramradmaschinen von 
mehreren anderen Zcclicn in Bctricb genommen worden, 
ferner sind Versuche mit der amerikanischen Ingcrsoll- 
Schriimmaschine und besonders mit den kleincn deutschen 
Stofeschrammaschincn angestellt worden.

D ic  S c h r ilm m a s c h in e  v o n  G a r fo r th .
Die Schrammaschine yon Garforth, in England unter 

dem Namen „diamond coal cutter" b&cannt, wird fur 
elektrischen und Druckluft-Antrieb gcbaut. Fiir den
westfalischen Steinkohlenbcrgbau kommt ersterer wegen 
der Gefalir der Entziindung von Schlagwettcrn niclit in 
Frage. Die Figurcn 1 bis 3 der Tafel 77 bringen drei 
yerschiedene Konstruktionen der mit Druckluft ange- 
triebenen Garforth-Maschine zur Darstellung.

Das Unterschramen der Kohle'. crfolgt durcli eine 
Scheibe von 1,6 m Durclimesscr, an dereń Peripherie 
10 abnehmbarc Schuhe angebracht sind, wclche je drei 
Zahne tragen. Letztere ragen 20 cm iiber den aufseren 
Umfang der Scheibe liinaus. Von den drei Zahnen 
steht der mittlere etwas vor, die beiden anderen 
divergieren nach oben und unten. Das Schramrad ist 
durcli eine im Winkel gebogene Stahlplatte, den 
sogenąnnten Schinetterling, an einern starken cisernen

Rahmen von 2,2 m Lange und 0,8 m Breite befestigt. 
Der Rahmen rulit auf vier Laufradern mit doppelten 
Spurkranzen und tragt die zur Drehung des Sehram- 
rades und zum Vorschub der Maschine dienenden 
Maschinent«ile. Die Bcwegung des Schramrades crfolgt 
durch zwci Antriebscylinder von 240 mm Kolbendurch- 
mcsscr und 230 mm Kolbenhub. Die Tourenzahl 
betriigt 210. Die Kolbenstangen der beiden Cylinder 
treiben vermittelst einer gemcinsamen Kurbelwelle und 
Zahnradvorgelege eine zweite 'Welle mit Kcgelrad an. 
Letzteres greift in eine auf der Schramscheibe ange- 
brachte Tricbstockycrzahnung ein. 24 Umdreliungen der 
Kurbelwelle cntsprechen einer Umdrehung des Schram- 
rades. Der Yorschub der Maschine liings des Arbcits- 
stolśes crfolgt auto.matisch durch eine an der vorderen 
Seite derselben angebrachtc, maschinell von der Kurbel
welle aus gedrehte Seiltrommel, urn welche ein Seil 
geschlungen wird, welches an einein am Ende des 
Arbeitsstofscs eingebauten Stempel befestigt wird. Ent- 
sprechend der bci Drehung der Trommel erfolgenden 
Aufwicldung des Seils wird dic Maschine vorangezogen. 
Die Konstruktion der Maschine gestattet, den Vorschub 
je  nacli Hartę des zu durchschramcndeń Materials bc- 
liebig zu regulieren.

Zu erwilhnen ist noch, dalś an der Maschine ein 
Schalldampfer angcbracht ist, welfcher das andernfallś 
sehr lastige Gerausch der ausstromenden yerbrauchten 

. Drucklult Yermindert. Eine Umkehrung der Bewegungs-
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sind: Lange 2,30 m, Hohe 0,45 m, Breite 0,52 m. 
Dic Maschinc kostet etwa 1500 JC.

Die Ingersoll-Maschine ist wiederholt in der Littoratur 
besclirieben w ord en (vergl. Zeitschr. Gliickanf Nr. 49 
Jahrg. 1901, Oesterreich. Zeitschr. fiir Berg- und Hiitten- 
wesen Nr. 46 Jahrg. 1900), es diirfte sieli dalior er- 
iibrigen, niiher auf die Konstrnktion und Handhabung 
einzugehen.

In Westfalen sind auf einer Reihe von Zeclien Ver- 
suelic mit der Ingersoll-Schrammaschine angestellt 
worden. Dieselbcn liaben jedocli bislier nur bei zwei 
Zechen dazu gefiihrt, mehrere Mascliinen in danernden 
Betrieb zu nehmen. Der Grund, wesiialb dic ineisten 
Zeclien die Ingersoll-Maschine nacli kiirzerer oderliingerer 
Versuchszeit wieder abgeworfen liaben, liegt in erster 
Linie darin, dafs die Maschine sieh fiir die Lagerungs- 
Yerliiiltnisse nicht eignete. Zu nicht. geringom Teile ist 
aucli der Umstand schuld, dafs das Scliriimen mit der 
Maschine neben erlieblicher Korperkraft grofse Geschick- 
lichkeit erfordert und nicht leiclit zu erlernen ist. Dazu 
kommt, dafs wahrend des Einlernens, solange die Fertigkeit 
in der Fiihrung der Maschine fehlt, die Korperkrafte 
des Arbeiters iiberinafsig beansprucht werderi.

Die Ingersoll-Maschine verlangt eine flachę Flotz- 
lagerung. Bei Einfallen iiber 15° liifst sie sieli nicht 
mehr verwenden. Das Hangcnde mufs gut sein, da 
sonst der Grubenausbau die Aufstellung der Arbeits- 
biihne behiiidert. Die Kohle mufs so fest sein, dafs der 
Schrambetrieb nicht durch Ilereinbrechen der Kohle 
behindert wird. In schwachen Fliitzcn wiirde auf der

gcneigten Biihnc nicht Platz genug fiir den Schramhauer 
sein. Aufserdem verbictct aucli schon die Hohe des 
Schrams dic Verwcndung der Ingersoll-Maschine in 
wenig maclitigen Fliitzon. Nachtoilig ist, dafs man nur 
ani Liegenden schriiincn kann. Sprengstoffersparnis fallt 
im Vergleiche zum Ilandbetrieb nicht sehr ins Gcwicht, 
wie sich sclion daraus schliefsen liifst, dafs der von der 
Ingersoll-Maschine ausgeschriimte Hohlraum der Kohle 
in seiner Form nur wenig von dem mit der Keilhaue 
liergestclltem Schrame abweicht (Taf. 79 Fig. 13).

In der nachfolgenden Tabelle I sind die wahrend 
der angegebenen Monate beim Ilandbetrieb und die bei 
Anwendung von einer Ingersoll-Maschine in demselben 
Flotze erzielten Resultate aufgefiihrt.

Beim Ilandbetrieb geschah die Kohlengewinnung 
durch Scliriimen ani Liegenden in einem schwebenden 
Strcb von 10— 12 m Strebhohe bei einem Einfallen des 
Fliitzes von 6 °.

Beim Maschincnbetrieb wurdc in 2 Schichten (Friih- 
und Mittagsschicht) mit einer Ingersoll-Maschine am 
Liegenden in einem streichenden Streb von 28— 30 m 
Bauhohe bei 9 0 Einfallen geschramt.

Im iibrigen waren die Verhaltnisse, unter denen 
gearbeitet wurdc, in beiden Fiillen die gleichen. Die 
Miichtigkeit des Fliitzes betrug 1,06 m, Zwischenmittel 
waren nicht vorhanden, die Kolile war fest, das Hangende 
mittelgut. Das Aufstollen und Versetzcn der Arbeits- 
biihne wurdc durch die Verzimmerung nur unerhcblich 
behindert.

T a b e l l e  I.

Moiiat
Verfahrene

Schicliten

Gefiirderte

Kolilen

t

Aufgefahr.

Meter

Unter-
schranite

bezw.
atgekolilte

Flachę
qm

Gezalilte
Lohne
(exkl.

Sprengst.)

JL.

Spreng-

stoflkosten

Ji.

Gcsaint- 
kosten 

(Lohne u. 
tipreng- 

stoflj 
JL

Lohne 
pro 1 t 
Kolilen

Ji.

Spreng- 
stoffkosten 

pro 1 t 
Kolilen

JL.

Gesamt- 
kosten 

pro 1 t 
Kohlen

JC.

Leistung 
pro Mann 

nnd Schiclit 
in Tonnen

I l a n d b e t r i e b .

1901
November
Dezember

1902
Januar

1901 
November 
Dezember

1902 
Januar

101 181 13 ca 150 525,20 15,00 540,20 2,90 0,08 . 2,98 1,792
97 138 10 V 110 429,70 16,00 445,70 3,11 0,12 ' 3,23 i ;  m

118 204 15 n 175 602,90 14,50 617,40 2,96 0,07 3,03 1,729

M a s c h i n e 1 e r B e t r i e b. I n g e r s o 1 - S c l i r a m m a s li i n e.

4G93/4 9GG 31 ca. 8G0 2437,G7 49,20 2486,87 2,52 0,05 2,57 2,056
4G0V2 924 30 V 850 2405,09 50,95 2456,04 2,60 0,06 2,66 2,007

527 1032 31 )) 830 2689,21 110,65 2799,86 2,61 0,11 2,71 - 1,958

Bei der Yerschiedenartigkeit der in den einzelncn 
Monaten erzielten Resultate erscheint es nicht angebracht, 
dic Zahlcn obiger Listę zu einem definitiven Yergleiche 
zwischen Ilandbetrieb nnd maschinellem Schrambetrieb 
zu benutzen. Immcrhin liifst die Tabelle erkennen, dafs 
die Leistung pro Mann und Schicht bei dem maschinellen 
Betrieb hiilier ist ais beim Handbetriebe. Die Spreng- 
stoffkosten haben nur unerheblich abgenommen. Zu

bemerken ist hierbci jedoch, dafs die hoheren Spreng- 
stoffkosten beim maschinellen Betrieb im Januar 1902 
durch eine Betriebsstorung verursacht worden sind.

Nach Mitteilung der Grubenleitung wurdc im Durch- 
schnitt bei der Anwendung der Ingersoll-Maschine eine 
Ersparnis von 0,25 bis 0,30 JL  pro Tonne Kolilen 
gegeniiber dem Ilandbetrieb erzielt. Ilierbei sind jedoch 
die Druckluftkosten nicht- bcriicksichtigt. Nach den
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Versuchen, dic im Jahre 1900 auf dcm Bettina-Schacht 
der Witkowitzer Steinkohlengruben*) angestellt sind, ver- 
brauclit die Ingersoll-Maschine bei eincm Hubo 2,84 1 
Druckluft von 5 Atm. Spannung.

Bei dem in obiger Tabelle aufgefiihrten Betriebe 
maehte die Maschine in der Minutę durchschnittlich 
160 Iliibe. Iti einer Schicht war diesclbe 350 Minuten, 
in der Doppelschicht also 700 Minuten in Betrieb. Uie 
Luftpressung bctrug 5 Atm. Dor Luftverbrauch stellt 
sieli demnacli auf 318 cbm in der Doppelschicht. Fur 
Energicverlust durcli Abkuhlung der bei der Pressung 
erhitzten Luft in den Rohrleitungcn, fiir Reibung in 
denselben, fiir Undichtigkciten sowie fiir OfTenstchen- 
lasscn von Lufthahneri mufs man bei einer liingeren 
Rolirleilung etwa 30 °/0 Ycrlust rechnen. Es miissen 
dalier vom Kompressor fiir eine Ingersoll-Schrammaschine 
in der Doppelschicht 413,4 cbm Druckluft von 5 Atm. 
Spannung bezw. ein entsprechend geringeres Quantum 
hiiher geprefster Luft produziert werden. Diesc Zahl 
stimmt ziemlicli genau mit der Angabc des Prospektes 
der Ingersoll-Sergeant Co uberein, wonach die Schriim- 
maschine in einer Minuto Schriimzeit etwa 3 cbm freior 
Luft verbrauchen soli.

Die Gestehungskosten fiir 1 cbm Druckluft von
5 Atm. Spannung stellt sich auf einer Stcinkohlengrubc 
einschliefslich Amortisation, Dampfverbrauch, Bedienung, 
Schmiermaterial und Reparaturen auf rund 2 Pfg.

Die Druckluftkosten betragen somit bei einem Betriebe, 
der dcm der vorstehenden Tabelle zu Grunde liegenden 
gleicht, 8,27 /̂L. pro Doppelschicht. In einer Doppelschicht 
wurden mit einer Ingersoll-Maschine etwa 40 t Kohlen ge- 
wonnen. Die Druckluftkosten pro Tonne Kohlen berechnen 
sich som itauf0,21 /̂L. Unterhaltungs- und Reparaturkosten 
der Schrammaschine sind hierbci nicht in Ansatz ge- 
bracht, da bei der verhaltnismafsig kurzeń Dauer der 
Versuche Erfahrungcn hieriiber felilen. Bisher liat sich 
die Ingersoll-Maschine in dieser Hinsiclit yorziiglich be- 
wahrt. Abgosehen von golegentlichem Roinigen sind 
Kosten durcli Reparaturen lcaum entstanden.

Untcr Beriicksichtigung der Kraftkosten stellt sich also 
bei einem dem oben bescliricbenen entsprechenden Abbau- 
betriebe die maschinelleKohlengewinnung nur unerheblich 
billiger ais der Ilandbetrieb.

Da im vorliegenden Falle die aufseren Verhaltnisse 
fiir die Anwendung der Ingersoll Maschine aufserst 
giinstige waren, wie sie ahnlich in dem wcsifalisclien 
Kohlenbezirke nur selten vorkommen, erscheint es 
ziemlicli ausgeschlossen, dafs die Ingersoll-Maschine eine 
crheblichc Bedeutung fiir den Abbaubetrieb auf den 
westfąlischen Steinkohlęngruben erlangen wird, zumal 
auf der grofsten Anzahl der Zechen die Anwendung 
der Ingersoll-Maschine von vornln‘rein schon wegen der

*) Yergl. Oesterr. Ztsclir. f. d. Berg- u. Hutten-Wesen Nr. 46, 
Jahrgang 1900.

steilen Lagerung, des schlechten Hangenden und der 
geringen Festigkeit der Kohle ausgeschlossen ist.

Von W ert ist dagegen dic Maschine bei giinstigen 
Fl(itzverhaltnissen im Vorrichtungsbetriebe, wo es in 
erster Linie auf die Schnelligkeit des Vorriickcns an- 
kommt. Be im Auflahren von Strecken in der Kohle, sowie 
besonders beim Hcrstellen von Abhauen mit flachem Ein- 
fallen wird mit der Maschine crheblich mchr, z T. das 
Doppelte der bei Ilandbetrieb erziclten Le.istung crreicht

D ic  d e u ts c h e n  S to f s s c l i r a m m a s c h in e n .
Die deutschcn Stofssclirammaschinen werden in 

gleicher Weise wic die Garforth- und die Ingersoll- 
Maschine durcli Druckluft angetrieben. Dieselbcn sind 
im Grunde niclits anderes ais die bekannten Druckluft- 
Bohrmaschinen, die aber infolge einer besonderen 
Konslruktion des Verbindungsstiickcs zwischen Maschine 
und Spannsaule um ihre Vertikalachse drehbar sind. 
Ilierdurch ist man im stande, die ISIaschine im Kreis- 
bogen ani Stofse hin und hor zu fiihren, wobei der 
Meifsel in ein und derselbcn Ebene Schlag neben 
Schlag auf die Kolilc bezw. das Bergemittel ausfuhrt 
und so durcli Abspringen kloiner Kolilen- und Gesteins- 
teile zunachst eine flachę Kerbc herstellt, die mit dem 
Vorriicken der Maschine und durcli Verlangern der 
Meifeel zu einem Scliram vertieft wird.

In grofsercm Umfange sind in Wcstfalen im letzten 
Jahre Versuche mit den nachfolgenden Systemen von 
deutschen Stofssclirammaschinen gemacht worden.

1. Duisburger Maschine, gebaut von der Duisburger 
Maschinenfabrik A.-G. vorm. Bechcm u. Keetmann,

2. Maschine vonFlottmann, Maschinenfabrik in Bochum,
3. Maschine von Frolich u. Kliipfel, Maschinenfabrik 

in Barmen,
4. Maschine yonKorfmann, Maschinenfabrik in Witten.
Aufser diesen vier Arten ist in neuoster Zcit nocli

die Bolirmaschine „Trium ph" der Mascliinenfabrik
II. Schwarz u. Co., Miillieim, ais Schrammaschine in W est- 
falen geliefert worden. Ueberliaupt Iafst sich jede Druck- 
luftbohrmaschinc ais Stofsschrammaschine vcrwenden, 
sobald sie in der oben erwahnten Weise an der Spann- 
siiule befestigt und mit einem geeigneten Schrammeifsel 
versehen wird.

Die Konstruktion der Stofssclirammaschincn (vcrgl. 
Sclinittzeichnung der Maschine von Frolich u. Kliipfel, 
Taf. 77 Fig. 5) ist bei siimtlichen Systemen eine ahnliche. 
Die Druckluft wird durcli cinen Steuerkolbcn mit oder 
ohne Muschclschicber, der durcli die Prefsluft des Arbeits- 
cylinders bcwegt wird, diesem zugcfiihrt und tritt dort 
abwechselnd vor und hinter den Arbeitskolben.

Die Konstruktion der Schrammaschine „Triumpli" *) 
weicht hiervon insofern ab, ais die Steuerung ohne be- 
sondere Steuerteile durch den Arbeitskolben selbst be- 
sorgt wird.

*) Yergl. Glucfcauf 1901, Nr. 34, S. 729.
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Die hintere Flachę des Arbeitskolbens ist grofeer 
ais die vordere. Es wird daher der Kolben mit grofeerer 
ICraft Yorgctrieben ais zuriickgezogen.

Ein Aufschlagen des Kolbens auf den Kolbendeckcl 
bei zu langem Ilube wird durch die Luftkisscn vor- 
liindert, welche sich aus der im Cylinder zuriick- 
bleibenden Luft bilden.

Mit der Kolbenstange ist der Schrammeilsel in der- 
selben Weise wie die Bohrmeilśel bei den Bohrmaschinen 
verbunden. Das Umsetzen d es1 Meifsels gescliielit in 
den meisten Fiillen verniittelst eines durch Sperrrad und 
Sperrklinken nur nacli einer Seite drehbaren Dorns, 
welcher in den liohlen Arbeitskolben hineinragt. In 
den Dorn sind Drallziige eingeschnitten, durch welche 
der Arbeitskolben und mit ihm der Mcifsel beim Rtick- 
gange zu einer Drehung gezwungen wird. Beim Vor- 
gange gclit der Kolben gerade aus, wahrend Dorn und 
Sperrrad sieli drehen.

Die Duisburger Maschine wiegt 97 kg, ilir Cylinder- 
durchmesser betragt 85 mm, Kolbenhub 200 mm.

Die Flottmann-Maschine wiegt 85 kg, ihr Cylinder- 
durchmesser betragt 70 mm, Kolbenhub 180 mm.

Die Frolich & Kliipfel-Maschine wiegt 90 kg, ihr 
Kolbendurchmesser botriigt 75 mm, Kolbenhub 150 bis 
200 mm.

Die Korlmann-Maschine wiegt 51 kg, der Kolben- 
hub betragt 200 mm, Kolbendurchmesser 60 mm.

Die yorstehend angefiihrten Maschinen stellen die- 
jenigen Konstruktionen dar, welche bisher in erster 
Linie ais Schrammaschinen Verwendung gefunden haben. 
Aufser diesen werden von der Duisburger-Maschine noch 
zwei, von der Flottmann-Maschine noch eine leichtere Ma- 
schinentype mit geringerem Kolbendurchmesser, Yon der 
Kprfmann - Maschine zwei schwerere Typen von cnt- 
sprechend grolśeren Dimensionen gebaut.

Ein weiteres Eingelien auf die Verschiedenheiten 
in der Konstruktion der einzelnen Maschinenteile 
diirfte sich eriibrigen, da die Schrammaschiilen den von 
derselben Firma gebauten Bohrmaschinen gleichen und 
dereń.Bauart bei der weiten Verbreitung ais bekannt 
vorausgesetzt werden kann.

Grofseres Interesse bietet die Konstruktion des 
Verbindungsstucke8 zwischen Spannsaule und Maschine, 
sowie die Ausfuhrung der Meifsel, da beide Teile eigens 
fur die Schrammaschine gebaut worden sind.

Das Verbindungsstiick besteht aus einer die Spann
saule umfassenden Muffe oder Klaue, welche durch 
Anziehcn von Schrauben oder durch einen besonderen 
Stellring in jeder Hohe der Siiule angebracht werden kann, 
und ferner der zur Aufnahme der Maschine dienenden 
Vorrichtung, welche die Ausfiihrung einer Drehbewegung 
der Maschine ermoglicht.

Bei der Duisburger Maschine (Tafel 77, Fig. 6) er- 
folgt letztere durch einen Fiihrungssektor, Patent 
Eisenbeifs, dessen Yerbindung mit der Muffe so kon-

struicrt ist, dafs man ihn in jeder Stellung zur Spann
saule befestigen kann. Mit dem Sektor ist eine durch 
Schneckengctriebe und Ilandkurbel um dieselbe dreh- 
bare Pfanne verbunden. welche die Schrammaschine 
triigt. Durch Drehen der Kurbel beschreibt die Pfanne 
mit der Maschine und damit auch der Schiiiinmeilśel 
einen Kreisbogen in der durch Lage des Fiihruugs- 
sektors gegebenen Ebene. (Tafel 78, Fig. 1.) Da wie er- 
wahnt der Fiihrungssektor verstellbar ist, so liifst sich 
mit der Eisenbeifs-Maschine ein Schram in jeder beliebigen 
Richtung herstellen.

Dem Verbindungsteile, Patent Eisenbeifs, gleicht die 
Einrichtung der Stofeschrammaschine Triumph, bei der die 
Maschine gleichfalls durch einen Fiihrungssektor in 
jeder Richtung angespannt und gedreht werden kann. 
(Tafel 78, Fig. 2.)

Bei den iibrigen, oben erwahnten Schrammaschinen 
ist die Verbindung zwischen Maschine und Spannsaule er- 
heblich einfacher. In Fig. 3 der Taf. 78 ist die Yerbindung 
der Frolich-Kliipfcl-Maschinc zur Darstellung gebracht. 
Dieselbe besteht aus einer Klaue mit einer seitlich ange- 
bracliten, horizontalen Drehbohrung. in die ein an der 
Maschine angcbrachter Zapfen pafet. Soli die Maschine 
zum Schramen verwandt werden, d. h. also in einer 
Ebene senkrecht zu der Stellung der Spannsaule hin 
und her gedreht werden, so wird sie mit der Klaue fest 
verbunden, letztere aber nur lose an. die Spannsaule 
gelegt. Man vermag sodann Maschine und Klaue mit 
Iliilfe des an der Maschine angebrachten Ilebels (Taf. 78, 
Fig. 3) im Kreise um die Siiule herum zu drehen. Durch 
einen an letzterer unterhalb der Klaue belestigten Stell
ring wird die Maschine in der einmal eingestellten 
Ilohenlage festgehalten.

Will mail mit der Maschine einen Schlitz herstellen, 
so werden die Kleminschrauben der Klaue angezogen 
und letztere hierdurch fest mit der Spannsaule ver- 
bunden. Sodann lockert man die Verb'indung zwischen 
Klaue und Maschine, worauf sich dieselbe in einer mit 
der Richtung der Spannsaule zusammenfallenden Ebene 
drehen liifst.

Bei der Flottmann-Schrammaschine ist die Ver- 
bindung zwischen Maschine und Siiule die gleiche.

Bei der Korfmann-Maschine weicht sie etwas von 
der oben beschriebenen ab. Die Klaue (Taf. 78, Fig. 4) 
ist hier mit zwei Armen versehen, von denen der eine 
eine vertikale, der andere eine horizontale Durchbohrung 
hat. Beim Schramen (Fig. 5 der Taf. 78) wird die Maschine 
vermittelst ihres Zapfens an der vertikalen Durchbohrung 
angebracht, beim Schlitzen an der horizontalen. In der 
Fig. 4 ist an der rertikalen Durchbohrung ein weiterer 
Arm befestigt. Dieser letztere wird nur dann einge- 
schaltet, wenn man unmittelbar am Liegenden einen 
Schram herstellen will. (Taf. 78, Fig. 6.) Neuerdings 
wird auch von der Duisburger Maschinenfabrik neben
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dcm Eisenbeifs-Sektor einc cinfache Befcstigungsklauc 
gebaut, die in Fig. 7 der Talcl 78 abgebildet ist.

Der Fiihrungssektor mit der Handkurbcl Iiat im Vcr- 
gleieli zur einfaehen Klauc mit dom aii der Mascliine ange- 
bracliten Iiebelarm den Yorzug, dafs man beim Scliramon 
die Mascliine besser in der Iland bat und mit grofserer 
Sicberlieit den Moifsel auf einen bestimmten Punkt auf- 
sehlagen lassen kann. Es ist daher ein Abgleiten des 
Schramm ci fsels an einer vorstebenden Ecke beim 
Scliramen nahezu ausgeschlossen. Dem gegeniiber bat 
aber die Klauc den Vorteil der Einfaehheit und des 
erheblieb geringeren Gewicłits.

Der Sektor bat ferner den Vorteil, dafs man in jeder 
Riclitung einen Scbram Iierstcllen kann, wiihrcnd bei 
der Klaue nur in zwei Ebenen gesebriimt werden kann.

Abgeseben aber davon, dafs man auch die Klaue 
unschwcr so cinrichten kiinnte, dafs dieselbe das Scliramen 
in jeder Riclitung ermoglicht, fiillt dieser Yortcil des 
Sektors niclit so sclir ins Gewicht, da die normale 
Stellung der Spannsiiule senkreclit zwiseben Hangcndem 
und Liegendem ist, und der Scbram, mag er nun in 
der Kobie oder in einem Zwiscbenmittel auszufiibren 
scin, senkreebt zu dieser Stellung liegt. Das Iierstcllen 
eines Scblitzes kommt wenigor haufig vor. Im allge- 
meinen wird bierfiir aucb die bei der Klaue gegebene 
Moglicbkeit, den Sclilitz parallel zur Stellung der Spann- 
siiulc auszufiibren, geniigen.

Da sieli Nacbtcile im Betriebe bei Anwetulung der 
Klaue niebt ergeben baben, so giebt man derselben auf 
derMebrzabl der Gruben, auf welchen Vcrsuche mit beiden 
Systemen gemacbt sind, den Vorzug, wobei man sieb 
in erster Linie durch den erbcblicb billigeren Preis bc- 
stimmen liifst.

Die Meifsel der Stofssehrammaschinen sind selir ver- 
sebiedenartigIconstruiert. AufTafel79 gcbendicFig. 1 — 6 
Schrammeifsel der doutschen Mascbinen wieder, Fig. 7 
ist ein Scbrammeifsel der amerikanischen Ingersoll- 
Mascbine.

Fig. 1 ist ein Scbramkopf, welcher 5 einzelne, aus- 
wechselbare kleine Meifsel triigt. Ein gleicber Schriim- 
kopf wird in geringeren Dimensioncn aucb fur 3 aus- 
wccliselbare Meifcel gelicfert. Fig. 2, 3 und 5 sind 
gleicbfalls Scbramkopfe, die in 5, 4 bezw. 3 Ziihne 
ausgescbmiedct sind. Samtlicbe Scbriimkopfe sind mit 
einer koniseben Ausbobrung verseben und werden dureb 
Aufstecken auf dem entspreebend, koniscb abgedrebten 
Ende der Mcifselstange befesfigt. Fig. 4 ist ein ein- 
facber Kreuzmeifsel. Fig. 6 ist ein Flachmeifsel mit 
sebr sebarfer Scbneide, die in der Mitte einen kleinen 
Vorsprung triigt. Die kurze Spiralwindung des Meifsels 
soli angeblieb beim Ruckgangc des Kolbens das Um- 
setzen erleichtern und gleicbzeitig die Scbramberge 
zuriickreifeen. Es ist diese Meifselform bisber nur auf 
einer Grube zur Anwendung gekommen, bat sieb aber 
dort gut bewahrt.

Bei verscbiedenen Versucben bat sieli gezeigt, dafs 
sieb mit den Scbiammeifseln einfaeberer Konstruktion 
eine niebt unerbebliebe Mebrloistung erzielen li((fs, ais 
beim Scliramen mit dem ■ grofsen Scbramkopf (Fig. 1) 
moglicb war. Demgegcniibcr tritt der Vorteil des 
letzteren, dafs sieli die auswecbselbarcn Meifsel leiebter 
sebarfen lassen, zuriick, zumal aucb bei dcm verbiiltnis- 
miifsig weieben Materiał, in dem gescbramt wird, die 
Abnutzung der Meifsel iiberbaupt niebt erheblieb ist. 
Im allgemeinen wird man die Konstruktion des Scbram- 
meifsels der Ilartc und Zaliigkeit des zu sebramenden 
Materials anzujiassen baben und am besten durch Aus- 
probieren die fiir den gegebenen Fali voiteilbafteste 
Meifselform ausfindig machen.

Der Preis der oben genannten Mascbinen oinschlicfs- 
lich Klauc, Bohrsaulc, Meifsel und sonstigen Zubehor 
betragt 550 bis 1000 ^'i. Veiwendet man anstatt der 
Klaue don Fiihrungssektor Patent Eisenbeifs, so stelit 
sieli der Preis bober, da letztercr fiir sieli allein sclion 
ca. 500 JL kostet

Ausreicbendu Versuebe, welcbe siebere Unterlagen 
fiir einen Vergloich zwiseben den einzelnen deutschen 
Stofsscbrammaschinensystcmen geben kiinnten, fehlen. 
Anzuncbmen ist, dafa die Mascbinen gleicber Grijfse 
bei der Aehnlichkoit der Konstruktion in ibren Leistungen 
niebt erheblieb von einander abweiehen werden, und 
dafs, ebenso wie bei den Bohrmaschinen, auch bei den 
Stofsschrammaschinen Ycrschicdene Systeme neben- 
einander werden bestehen konnen.

Unter den oben aufgofiihrtcn Mascbinen zeichnet 
sich die Korfmann-Masebine (Tafel 78 Fig. 5 u. 6) durch ihr 
geringes Gewicht aus. Es ist dieses ein Vorteil, der 
es ermoglichen konnte, Schrammaschinonbctrieb auch in 
steil - cinfallendcn Flotzen einzufulircn. Versuclie in 
dieser Riclitung licgon nicht vor, docb bat sieb in 
einem Flotz von 2,50 m Maehtigkeit und 48° Einfallen 
gezeigt, dafs die Duisburger- und Froiicli & Kliipfel- 
Maschine, mit denon in dcmselbeu Flotz beim Strecken- 
betriebe grofse Erfolge erzielt waren, im Pfeiler wogen 
ilires grofsen Gewichtes nicht verwendet werden konnten. 
Insbesondcre machte liier die Aufstellung der schweren 
Spannsiiule zu grofse Schwicrigkeiten.

Ob . und wieweit die leiehtere Konstruktion der 
Korfinann-Mascliine eine grćifsere Reparaturbediirftigkeit 
zur Folgc bat, Hifst sich zur Zeit noeh nicht entscheiden. 
In der auf die reino Schramzcit bezogenen Leistung 
sebeint die Korfmann-Masebine etwas nachzustehen, 
jedoeh wird wahrscheinlich dieser Nacbteil mit der durch 
das geringe Gewicht und die Ilandlichkeit vcrursachte 
Zeitersparnis beim Aufstellen ausgeglicbon.

Eine weitere Versehiedenbeit unter den Mascbinen 
besteht darin, dafs bei der Flottmann- und der Frolich- 
Kliipfel-Masehinc der Kolben, selbst wenn der Moifsel 
ins Freie sclilagt, zuriickgezogen wird, wiihrend er bei 
der Duisburger- und Korfmann-Maschine bei zu larigom
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Hubc stehen bleibt. Beim Bohrbetricbc ist Icl/.tcres 
bedentungslos, da derKolben, nachdemidic richtige Ifub- 
liiiige <!nrcli Vorrucken der Maschine miltclst der Iland- 
kurbci wieder Jiorgcslellt ist, wieder zu arbcitcnarifangt. 
Beim Scbramen dagegen darf man, wenn der Meilsel 
z. Ii. irifolgo einer lokaleri Vertiefung im Scliram keinen 
Widerstand gefunden Iiat und stehen geblieben ist, 
die Maschine niebt rorschraiiben, da man dann cinc 
wcitore Drelibewegung mit der Maschine niclit wiirde 
aufifiiliren kiinnen. Man ist in solchcni Falle gezwungen, 
den Kolbćn nacli Scbliolśung des Luftventils mit der 
Iłami zuriickzuschieben und die Maschine soweit zu 
drclien, dafe der Mcifscl aus der Vcrticfung herauskornmt 
und wieder mit normaler Ilubbegrenzung aufsclilagen 
kann. Sturungen dieser Art treten besonders zu 
Beginn des Schriimcns auf, wenn der Scliram noch niciit 
die Kręisbogcnfbrm crbalten hat. (Vergl. Taf. 78 Fig. 1.) 
Diesclben sind, wenn sie sich aucli leiclit beseitigen lassen, 
docli immerliin mit Zeitvcrlusten verbunden.

Ein Vergleich dcrKonstruktion dcrlngcrsoll-Maschinen 
und der deutschen Stofsschriimmaschincn legt den Ge- 
danken naiie, letztere in iilinlicher Weise wie jene unter 
Fortlassung der Uinsatzvorrichtung mit cinem gerade 
gefiihrten FJachmeifeel auszuriisten. Dnrcfi den Fortfall 
der Umsatzvorrichtung wiirden die Mascliinen einfaclter 
und leistungsfaliiger werden, insbesonderc wiirde aucli 
die Rcparaturbrdurftigkeit abneiimen. Versucbc mit 
derartig umgebauten Storssclirammascbinen, die dann 
allerdings niebt mebr wie bisher gleielizeitig ais Bobr- 
niaschincn vcr\vcndet werden konnen, sind vercinzelt 
gemac.lit, haben jedocii nocli keine definitiven Resultate 
ergeben. Einer erheblicli vermebrten Scbramleistung 
stand ais Nachteil gcgeniibcr, dafe Storungen dadureb 
eintraten, dafs der Scliram ungleicbmafsig wurde und 
der ]\IeifseI an Ecken, die sich im Sclirame bildeten, 
abglitt. Durcli gescliickte Fiihrung der Maschine gelang 
es jedocb in cinem Falle, solcbe Stiirungon zu ver- 
meiden.

Der Scliriimbetricb mit den deutschen Stpfsschriim- 
maschinen gestaltet sich in der Weise. dafs zuniichst 
die Spannsiiulc 0,80 bis 1 m vom Stofi enifemŁ auf- 
gestellt wird und mit dieser die Klaue lose verbunden 
wird. Nachdem sodann die Maschine an letzterer an- 
gebracht ist und in die fiir das Scbriimen richtige Lage 
eingestellt ist, wird die Befestigung in der oben bc- 
schriebcncn Weise ausgcfiihrt, worauf nach Hcrstellnng 
der Vcrbinduńg mit der Druckluftleitung mit dem 
Scbriimen begonnen werden kann. Wie ans den 
Abbildungcn der vcrschiedcnen Maschinen ersichtlieh ist, 
tritt der Arbeiter zu diesem Zweeke hinter die Maschine 
und fiihrt dieselbe im Bogen hin und ber (yergl. Taf. 78 
Fig. 1), indem er mit einer Hand den Ilebelarm erfafst, 
bcziehungsweise die ICurbel des Kreissektors dreht. 
Alit der anderen ITand bedient cr die Kurbel der Vor- 
scImbvorrichtung.

Żmii Aufstellen der SpannsiUile und Einstellen der 
Maschine sind im allgemeinon zwei Mann notig. Unter 
schwierigen VerhiUtnisscn, wic z. B. bei grofser Miichtig- 
keit, schlechtem ITangenden oder starkom Einfallen, 
dauert dieses oftmals 1 bis l 1/2 Stunden. In cinem 
wenig machtigen, flach gelagerten Flotze wiirde dagegen 
eine Ieichte Korfmann-Masehine von einem einzigen 
Arbeiter in 5 Minutcn aufgestellt.

Wahrend ein Mann mit der Maschine das Scbramen 
ausfiihrl, mufs ein zweiter mit Iliilfe einer Kratze die 
Schramberge aus dem Schram cnlfernen, cinc Arbeit, 
die weder Korperkraft noch Geschiclclichkeit verlangt. 
Fiir die richtige Ilandhabung der Maschine ist die 
letztgenannte Eigenschaft jedoeh durchaus crforderlich; 
ein einigermafsen gewandter Arbeiter erwirbt dieselbe 
in vcrhaltnism;ifsig kurzer Zeit.

Die Weite des Schrams hangt von dem Durch- 
messer des Schramkopfcs ab und betriigt gewiihnlich 
8 —12 cm. Die Schramtiefe liifst sich olinc grofse 
Schwierigkeitcn bis zu 3 m ausfiihren, in den meisten 
Fiillen ist es jedocb vorteilhaft, niclit iiber 2 bis 2,50 m 
hinausztigehcn. Die Breite des Schrams entsprieht im 
Ortsbetriebc der Breite der aufzufahrenden Strecke 
(vergl. Fig. 1 der Taf. 78). Bei breiteren Stofsen geht 
man selten iiber cine Schrambreite von 3,50 m hinaus.

Die Fig. 10 — 12 der Tafcl 79 geben eine Dar- 
stellung der Miiglichkeitcn, wie ein Stofs von 10,50 m 
Iliihe mit der Maschine untcrschramt werden kann. 
Die Maschine mufs hierzu drcimal aufgestellt werden. 
In Fig. 10 ist der Stofs vollstiindig unterschriimt. Bei 
etwas gebriichcr Kobie nuifs man den von der ersten Auf- 
stellung aus unterschramten Tcil des Fliitzcs gut durcli 
Bolzcn stutzen, da derselbe anderenfalls beim Nieder- 
brcchen aucli die von der zweiten Aufstellung der 
Maschine aus unterschramten Kohlen, bevor noch die 
geniigende Schramtiefe erreicht ist, mit sich niederziehen 
wiirde, wodurch der Fortgang des Schriimbctriebes zu- 
niichst unterbrochcn werden wiirde. In Fig. 11 sind 
zur Offeiihaltung des Schrams Schweben stehen geblieben. 
In Fig. 12 sind nur im vorderen Tcile des Stofses 
klcine Kohlenpfeiler im Schram stehen geblieben, wahrend 
der hinterc Tcil des Flolzes yollkommen untcrschramt 
ist. Diese Methode, die sich olinc Schwierigkeitcn aus- 
fiiliren liifst, hat sich in einem Flotze von mittlerer 
Festigkcit gut bewahrt.

Scliramlcistung und Druckluftveibrauch sind abhiingig 
von der BcschalTenheit des zu durchschramenden Materials, 
Praktische Versuche, durcli wclchc ermittelt werden
soli, wicviel Druckluft von den cinzelncn Stofsschnim- 
maschinen beim Unterschramen einer gleich grofsen
Flofzflachc vei'braucht w ird , werden zurzeit aus- 
gefiihrt. Eine spatere Ycroffentlichung der Resultate 
ist in Aussicht gestellt. Die Spannung der Luft betriigt 
Yorteilhaft 4—5 Atm, Bei einer Luftspannung unter
3,5 Atm. macht sich schon eine erhebliehc Abnahme
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dcr Schramleistung bcmcrkbar. Die beigefiigtcn 3 Tabellcn 
zeigcn in Spalte 4 die in einem Monat mit ciner Maschine
hergcstcllten Schramflaclien.

Die Tabolle II enthalt die in zwci Ortsbetrieben in 
3 Monatcn crzielten Resultatc. In dem eincn Betriebe 
kam die Sehrammasćhinc von Frblich u. Klupfel und 
in dem andcren die Duisburger Maschine zur An- 
wcndurig. Yorangcstellt sind die in den gleichen Monaten 
des Vorjalires bei Ilandbetrieb erzieltęn Leistungen. 
Es handelte sieli urn das Auffahren von Strecken im 
Fliitze zur Yorrichtung desselbcn zum Pfeilcrbau. Die

aufseren VcrhaUnisse waren in allen 3 Fiillen voll- 
kommen gleicbe, es eignen sieli daher die crzielten

e in en  Y e rg le ichResultatc in besondercm Mafse fiir 
zwiscben Ilandbetrieb und Mascbincnbelricb.

Das Fliitz geliorte zur Fettkohlenpartic; es bestand 
ans: 0,46 m Oberbank, 0,11 m Brandscliiefer und 1,20 m 
Unterbank. Das Einfallen betrug 48 °. Die Kolilc war 
ziemlicli fest, ebenso das ITangende und Liegende, welcbe 
aus Seliiefer bestanden. Gcsebriimt wurde mit der 
Maschine in einer Schielit pro Tag im Brandscliiefer. 
Die reinc Schramzeit betrug 2 1/ 2 bis 3 Stundcn.

T a b e l l e  II.

Monat
Verfahrene

Scliicliten

Geforderte

Kohlen
Anfgefalir.

Meter

Unter-
schramte

bezw.
abgekohlte

Flachę
qm

Gezahlfe
Loline
(exkl.

Sprengst.)
Ji.

Spreng-

stoffkosten

Jt.

Gesamt- 
kosten 

(Lohne u 
Spreng- 

stofT) 
Jt.

I.oline 
pro 1 m 
Strecke

Jt.

Spreng- 
stofTkosten 
pro 1 m 
Strecke

Ji.

Gesamt- 
kosten 

pro 1 m 
Strecko

Jt.

EfTekt 
pro Mann 
u. Scliicht

Tomie
Kohlen

m
Strecko

1900
August

September
Oktober

1901
August

September
Oktober

1901
August

September
Oktober

104
115
106

104,83 
. 183,38 
179,14

27  
29
28

13. M a s c h i n e l l e r

112
99

109

284,6
254,93
275,G

49
42
45

67.5
72.5 
70

1! e t r i e b.

122.5 
105
112.5

A. H a n d b e t r i e b .

606,54 69,06 675,60
666,43 81,77 748,20
620,89 88,71 709,60
S c h r a r a m a s c h i n e  v o n

615,95
538,60
586,40

56,05
41,40
36,80

672.00
580.00 
623,20

22,46  
22,98  
22,17  

F r 61 i c h

12,57
12,82
13,03

2,56
2,82
3,17

25,02
25,80
25,34

1.58
1.59 
1,69

u. K 1 u  p f e 1.

1,14 
0,98 
0 82

13,71
13.80
13,85

2,54
2,57
2,53

C. M a s c h i n e l l e r  B e t r i e b. D u i s b u r g e r S c h r a ni m a s c h i n c m i t  E i s e n b e i f e - S e k t o r .

115
84
95

287,26
221,01
239,56

51
43
40

127.5
107.5 
100

640,55
457,80
510,10

56,70
46,50
48,30

697,25
504,30
558,40

12,56
10,64
12,75

1,11
1,08
1,20

13,67
11,72
13,96

2.50
2,63
2,52

0,26
0,25
0,26

0,44
0,42
0,41

0,44
0.51
0,42

Vergleicht man vorstehende Resultatc, so zcigt sieli, 
dafs die Leistungen bei Anwcndung der Frolicli u. 
Klupfel- und der Duisburger Maschine ungcfahr die 
gleichen gewesen sind. Bcim Ilandbetrieb sind im 
Durchsclinitt 28 m, bcim Maschinenbetrieb 45 ni pro 
Monat aufgcfahren worden. Die Mehrleistung des 
maschinellen Betricbes bat also ca. 60 pCt. betragen.

Die SprcngstofTkosten und demenlsprechend der 
SprengPtoffverbrauch sind beim Maschinen - Betriebe 
nahezu auf die Iliilftc gesunken.

Dic Kosten pro Meter aufgefahrenc Strecke an 
Sprengmaterialien und Lohncn einschliefslich Arbciter- 
versiclierungskosten haben bcim Ilandbetrieb 26,30 
betragen. Dic gleichen Kosten haben sieli bei den 
mit Schrammaschinen betriebenen Oertern nur auf 14 JL 
im Durchsclinitt gcstellt. Lctztere. erhohen sieli nocli 
uin die Kosten der Druckluft, Ilieriiber liegen kcine 
Angaben vor. Uni von diesen eine ungefiihrc Vor- 
stcllung zu gcwinnen, soli angenommen werden, dafs pro
1 qrn unterselirąmte Flachę von der Sclirammasclune
10 cbm Prefsluft von 5 Atm. Spannung yerbraucht 
werden. Es ist dieses erheblich mehr, ais sieli bei den 
ersten der oben erwiilmton, in diescr Richtung an- 
gestelltcn Versuclie ergeben bat. Das Kubiknieter Prefs
luft zu 0,02 >JL. gerechnet giebt unter Beriicksiclitigung

yon 30 pCt. Verlust in 
Monat im Durchsclinitt

den Leitungen bei ciner pro 
hcrgestelltcn Schramflachc von 

112 qm rund 30 <JL Druckluftkosten. Fiir Amortisation, 
Unterbaltung und Reparaturcn der Schrammascbine mufs 
man bei der verhaltnismafsig kurzeń Lebensdaucr derselbcn 
monatlieli ctwa 60 reebnen, sodafs die gesamten 
Kosten fiir den maschinellen Teil sieli im Monat auf 
ctwa 90 stellen. Hicrdurch wurden sieli die Kosten 
des unter Anwcndung von Schrammaschinen aufge- 
fahrenen Meters Strecke von 14 auf 16 oft. erhoben, 
was gegcniibcr dcm auf 26,30 bereebneten Iland- 
betrieb cinc Yerbilligung von 10,30 JL  bedeutet. 45 m 
Monatsleistung entsprechen einer Jahresleistung von 
540 m, die Jahrcsersparnis pro Maschine wiirde sieli 
bei dem obigen Betriebe somit auf rund 5500 JL stellen. 
Ilicrzu kommen noch die erheblichen Vortcilc, dic sich 
aus dem schnellcrcn Fortschritt des Betricbes ergeben.

Nachstehende Tabelle II I  enthalt dic vor und nach 
Einfiihrung von Schrammaschinen an demselben Betriebs- 
punktc eines zur Gaskohlenpartic gehorigen Flolzcs er- 
zieltcn Resultatc. Es handelte sich hier, ebenso wie 
in Tabelle II, um die Yorrichtung eines Flotżes, die 
jcdoch nieht wie dort durch cinfaclie Ortsbetriebe, sondern 
durch einen Doppclortsbetricb mit zwiscbenliegcndem 
Bergevcrsatz ausgefiihrt wurde.
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T a b o I 1 o U L

Monat
Verfali rcnc 
Scliichton

Gefurderte
Kohlen

t

Aufgefahr.

Mefer

Uuter- 
scliramto 

bez w. 
abgekolilte 

Flachę 
qm

Gozahlte
Lohne
(exkl.

Spiengst.)
JL.

Spreng-

ttoffkosten

Ji.

Gesamt
kosten 

(Lohne u. 
Spreng- 

stofT) 
Ji.

Lohnc 
pro 1 t 
Kohlen

Ji

Spreng- 
stoiTkostcn 

pro 1 t 
Kohlen

JL.

Gesamt
kosten 

pro 1 t 
Kohlen

JL.

Lrtstllilg 
pro Mann 

und Schich 
in Tonneit

1901
April 139V2 207,02 20 300

A. II a li ( 

752,74

b e t r i e b

197,26 950,00 3,63 0.95 4,58 1,48
Mai 183 391,22 30 450 968,80 309,20 1278,00 2,50 0.S2 :• ,29 2,10*)

Jllllt 190 271,08 30 450 992,25 238,V5 1230,50 3,65 0,73 4,38 1,43
Juli 327 V2 476,82. 26 390 1733,63 ‘ 385,87 2119,5‘J 3,63 0,81 4,44 1,46

B. M a s c li i u e 1 1 e r B e t r i e b. S c h r a m  ni a s c h i i i  e n v o n F l o t t m a n n  u n il F r o l i c h  u. K 1 u p f  e 1.
1P01

August 425 V2 710,00
605,34

46 690 2296,64 211,36 2508,00 3,23 0,30 3,53 1,67
Septcmbcr 373 47 705 1911,71 218,59 2130,30 3,15 0,36 3.51 1,62

Oklober 420 656,64 55 825 2127,68 187,12 2314,80 3,24 0,25 3,49 1,56
Novembcr 335 639,36 48 725 1636,46 130.44 1766,60 2,51 0,20 2,71 1,91
Dezcmbfir 289 471,42 45 ' 675 1394,44 105,06 1500,10 2,94 0,22 3,16 1,63

1902
Januar 288 608 58 46 690 1583,15 119,S5 1603,00 2,43 0,19 2,62 2,11
Februar 266 62<i,46 41 615 1278,26 116,64 1394,90 2,06 0,18 2.24 2,33

Marz 263 530,S2 43 645 12Só,30 90,00 1375,30 2,42 0,17 2’59 ' 2,02

Dic Iliilifi des Stofscs betrug etwa 10 ni und ver- 
grofacrte sieli mit dor Abnalime des Einfallcns, die 
FliUzmaehtigkeit 0,48 m Oberbank, 0,40 m Borgemittol,
0,58 m Untorbank. Das Einfallon wcchsclte zwischen
2 und 10 °. Die Kolile sowolil wic auch das Bergc- 
mittei waren sehr hart und fcsl, das Nobcngestcin bestand 
aus mittelfcstem Schiefer.

Beim Ilandbetrieb nmfetc zunachst das Bergomittel 
durcli 20 — 25 Dynamitschusse gewonncn worden,. als- 
dann wurdc die obere und untcrc Kohlcnbank durcli 
8 bis 10 Scłuisse nieder- bczw. aufgcschosscn.

Beim maschincllen Botriebo wurdc dor Sfofs von 
drci Aufstcllungcn der Spannsaule aus unlcrschramt. 
Es wurdc nur in oiner Schiclit am Tagc geschriimt; dic 
reinc Schramzcit betrug 6 Stunden. Der Scliram wurdc 

• in dcm Licgcndcn des Borgemittcls liergcstcllt. Es 
brach iiicrbei der obcrc Teil desselbcn nacli, ohne dafs 
dic Kolile der Oberbank folgtc. Es kamen dic Maschincn 
von Friilich u Kliipfel und von Flotlmann zur Anwcndung. 
Untcrschiedc in den Loislungcn dieser beiden Systcme 
traten nicht liervor. Ais Reservemaschinc wurdc eine 
alte Jagcrsche Bolirmaschinc benutzf.

Berechnet man dic Kosten der Druckluft nacli den 
fiir dic Tabcllc II zu Gruiulc gclegtcn Zahlen, so er- 
rcichen dicsdben ctwa 0,30 JL pro Tonuc Kohlen. 
Trotzdem sicllcn sieli dic Gesamtkosten des maschincllen 
Betriebes bedeutend billiger ais die des Handbctriebes.

Sehr bemerkenswert ist dic erhebliche Abnalime der 
Sprengstolfkosten nacli Einfiihrung der Maschine, sowie 
die gleichmafsigc Abnalime der Sprengstoffkostcn scit 
dcm Monat August. Letztere ist auf eine mit der 
liingeren Uebung zunchmende Geschicklichkeit der 
Arbeiter in der ITandliabung der Maschine und in der

*3 Mehrleislung infolge lobaler Vergrofserung der Kolilen- 
machtlgkeit.

Durćhfiihning des maschinellen Abhaubetriehes zuriick- 
zufiihren. Die Sprengmatcrialkoston wiirdcn nocli geringer 
gewesen sein, wenn nicht im Monat August an Stelle 
des bis daliin yerwandton Dynamits Sicherlicitsspreng- 
stofle gelreten waren.

Aehnlichc Verminderungen der Gcwinnungskostcn 
wie die vorstchcndcn sind in einem Flotze von 1,40 m 
Machtigkeit und 28° Einfallen in cinom Slrebstofs von
15 m IIolic mit einer Flottmann-Schrainmaschinc crziclt 
worden, ferner in einem 9 m breiten Abhauen in einem 
Flotzc von 0,85 m Machtigkeit und 6—8° Einfallen, sowie 
in verschicdenen anderen Bctricben. Yon einer VerolTont- 
lichung der in den einzelncn Fallcn crzieltcn Resultate 
ist abgesehen worden, da diesclben •/.. T. niclits Neucs 
bringon, z. T. auch wegon der zu kurzeń Zcitdauor der 
Versuche nicht ais normalc Durchschnittswertc ange- 
sproehen werden kiinnen, dic einem Verglcichc der 
Iland- und Maschinenarbcit zu Grundc zu legen waren.

Fiir einen zahlenmafsigen Ycrgleich der Leistungen 
derenglischen Schramradmascliine und der ameriknnischen 
und deutschcn Stofsschrammaschinen felilcn die Grund- 
lag('n. Dic Schramradmascliine von Garfortli ist in 
\rorriehtungsbetricben nicht zu yerwenden, aus den im 
Strebbau mit breitem Blick erzicltcn Rcsultaten lafst 
sich aber schlicfsen, dafs diesc Maschine iiberall dort, 
wo sic sich unter giinstigcn Verhaltnisscn anwenden 
lafst, den Sto&schriimmaschinen, was Grofsc der in 
cincr Schiclit untcrschramten Flotzflaehc anbclangt, bei 
weitem iiberlegen ist. Auch wird bei ihr entsprechend 
deni grofseren Kraftvcrbrauch in weit grofserem Umfange 
ais bei den letzteren die Ilandarbeit durch Thatigkcit 
der Maschine ersetzt.

Dielngersoll-Maschinchat vorden deutschcn Maschincn 
den Vortcil, dafs sic bedeutend kraftiger und widerstands- 
fiiliigcr gebaut ist. Dafs dieselbe sich (iir die Lagerungs-
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yerhaltnisse im Ruhrkohlenbczirke verhaltnismafsig selten 
eignct, ist oben dargolegt worden.

Die auf Taf. 79 Fig. 13 und 14 wiedergegebenen 
Skizzen, welclie den Scbram der Ingersoll- und der 
deutseben Mascbinen im Profil zeignn, lassen crkenneu, 
dafs die letzteren Mascbinen sieli fiir unsore verballnis- 
mlifsig wenig miichtigen Flotze, die in den mcisten Fiillen 
von Bergemitteln durcl.izogen sind, bedeutend besser 
cignen ais die amorikanisclien Mascbinen

Bis zu wclchem Einfallwinkcl des Flotzos die 
deutseben Schrammaschinen sieli nocb ver\venden lassen, 
ist niebt fostgcstcllt. Es wird dies abgeseben von 
sonstigen Umstanden in erster Linie von der Macbtigkeit 
des Flotzes abliangen, mit deren Zunahme sieli aucb 
die Schwierigkeit der Aufstellung der Spannsiiule ver- 
mclirt. Zweifcllos ist. aber die Moglicbkeit, Scbrant- 
liiascbinen anzuwendon, bei den lcleinen deutseben bo,i 
weitem nicht so beschrankt ais bei den amerikanischen 
und engliseben Mascbinen.

Bei den bislier angestellten Versucbon sind die 
deutseben Mascbinen nur im Vorriebtungsbetriebe ver- 
wandt worden, da mit denselben jedocb bei Stofsbolien 
von 10 — 15 m gute Erfolge erzielt sind, liegt kein Grand 
zur Annahme vor, dafs dieselben sieb niebt auch in 
Abbaubetrieben gut bewahren worden.

Schrammaschinen sind in Westfalen ausschliefslicb 
in Flotzen mit selir fester und barter bis mittelfester 
Kobie eingefuhrt worden. Ob es moglich ist, mit den
selben auch in weicher Kobie vorteilhaft zu arbeiten, 
erscheint sebr fraglieb. Hicrdurch wiirde allerdings der 
maschinelle Schrambetrieb fiir eine grofse Anzalil von 
Betrieben von vornhercin ausgescblossen sein.

In Vorstehendem sind in erster Linie die Gewinnungs- 
kosten bei der vergleicbenden Beurteilung des Iland- 
und des Mascbinenbetriebes beriicksichtigt worden.

Letzterer bringt jedocb nocli sebr erhobliehc Vorteile 
mit sieb, die sich weniger in der Verbilligung der 
reinen Betriebskosten, ais in dem Riickgange der all- 
gemeinen Kosten und der Erhobung des Wertes der 
geforderten Kobie aufeern. Es sind dieses:

1. Griifscrer Stiiekkoblenfall, Gewinnung einer reineren 
Kohle und Verminderung der Abbau- und Wasch- 
yerluste,

2. Abbau bisher nicht bauwiirdiger Flotze,
3. Vorteile, die sieb aus dem schnelleren Fortschritt 

der Arbeit ergeben,
4. Verminderung der Gefabren des Bcrgbaues.

1. Die Vermehrung des Stiickkolilcnfalls ist in erster 
Linie eine Folgo der Vcrminderung des Sprengstoff- 
verbrauches, wolche dadnrch veranlafst wird, dafs die 
Flotze beim maschinellcn Betriebe in weit ausgedehn- 
tercm Umfange untcrschramt worden, ais dieses beim 
Handbetriebe moglich ist.

Die Abnahine des SprengstoiIverbrauchs geht sebon 
aus den Tabellen II  und III hervor. Zu beriicksicbtigen

ist aber, dafs es sieli dort um Vorrichtungsbetriebe 
handelt, in denen an sich mehr Sprengstofl gebrauebt 
wird und auch auf eine Ersparnis in dieser Uinsicht 
wenigor Wort gelogt wird. Beim Abbaubetriebe, bei dem 
eine erheblieb grofsere Flotzflachc untcrschramt wird, 
stellt sich der SprongsfofTvcrbrauch bedoutend niedriger 
und liifst sieli in dor Mehrzahl der Fiille Yollkonnnen 
Yermoiden.

Aus der Form des Schrams dor deutseben Mascbinen 
(Fig. 14 der Taf. 79), wclchem dor Scbram der eng- 
lischen Schramradmaschine, abgeseben von der geringeren 
Tiefc, Yollkommen gleicht, liifst sich erkennen, dafs diesc 
Mascbinen ganz bosonders geeignet sind, cinzclnc Beige- 
mittel vor Beginn der Kohlengcwinnung zu beseitigen 
und so zur Gewinnung einer reineren Kobie beizutragen. 
Aucb dort, wo mehrere Bergemittel Yorhanden sind, 
liifst -sieli beim Masćhinenbetrieb ein reineres Produkt 
orzielcn, da die Berge. sich- in folgę des Stiickkohlen- 
falls leichter ausbalten lassen. Schliofslich nelimon mit 
dom Wegfall dor Schiofsarbeit aucb die Mengen der 
aus dem Hangendcn und Liogendcn stammenden Ver- 
unroinigungen der Kohlen ab.

Mit dor Produktion einer reineren, stuckreichercn 
Kohle geben die Abbauverluste zuriiek, glcichzeitig 
verringern sich auch Waschkoston und Waschverluste, 
wcil der der Waschc zuzufiihrende Anteil der Forderung 
eitigosćhrankt wird.

2. Da fiir, dafs durch die Schrammaschinen Flotze sich 
mit Gcwinn abbauen lassen, dic bisher wegen zu geringer 
Macbtigkeit und zu grofser Hartę der Kohle von Iland 
nicht mit Yortoil zu gewinnon waren, ist auf Seitc 635 
ein Beispiol angefiihrt.

Die Moglicbkeit des Abbaues bisher nicht bau
wiirdiger Flotze bedeutet eine Erbiiliung der Kolrlcn- 
rcseryc und damit eine Erhohung der Lebonsdauer des 
ganzon Bcrgwerksunternehmens unter gleichzeitiger 
besserer Ausnutzung der kostspicligen Ausricbtungs- 
arbeiten.

3. Ein wciterer Vorteil liogt in dem bei Anwendung 
von Schrammaschinen ermijglichten schnelleren Fort- 
sebreiten der Arbeiten. In der Tabelle II  betrug die 
Mchrleistung 60 pCt., bei anderen Versuchen erreichte 
man bei Vorrichtungsbetrieben mit der Scbrammaschine 
das Doppclte der bei Handbetrieb erzielten Leistung. 
Aucb bei der Kohlengcwinnung sebreitet der Abbau 
unter Anwendung von Mascbinen erheblieb scbneller 
vor. Ilierdurcb wird eine Konzentration des Betriebes 
ermoglicht, die Vorteilc mannigfaltiger Art im Gefolge 
hat, ferner tritt eine Holzersparnis ein, da dic IIolil- 
riiume kiirzere Zeit offen steben, und aufserdem 
der Grubenausbau weniger dem sich mit langerer Zeit- 
dauer in verstarktem Mafse geltend machenden 
Gebirgsilrucke ausgesetzt ist.

4. Eine Yerminderung der Gefabren des Bergbaus 
wird beim maschinellcn Scbrambetriebe in erster Linie
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durch die Beseitigung oder doch sehr cingeschranktc 
Vcnvcmlung von Sprcngmitteln hcryorgerufen. Dem 
entsprccliend (rctcn zuniichst dic durch dic Scliiefsarbeit 
unmittelbar Iicrvorgerufcncn Unfalle zuriick, aucli wird 
die selbst bei SicherlieitssprengstolTcn, nameiitlich bei 
iiberladenon Schiissen, nicht  unbedingt ansgcsch loS scnc  
Gelahr der Entziindung von Schlagwcttern und Kolilen- 
staub beseitigt. Eine wcit gro&ere Gcfahr liegt jedoch 
in der Scliiefsarbeit deshalb, weil durch dieselbe sowohl 
das Gebirge wie der Ausbau erschuttert wird und daher 
bei der a u f  die Sprengung folgenden Gcwinnung und 
Fortschallung der Kohle sich leicht einzelne Teile des 
Nebengesteins loslijseri und Vcrungliickungen durch 
Stcinlall herbeifiiliren. Der maschinelle Schrambetrieb 
ist ganz besonders geeignet, einen Riickgang der Unfalle, 
die durch Ietztgenannte IJrsachen entstehen, zu vcr- 
anlassen, weil er zuiiiichst nur fiir Floize mit fester 
bis mittelfestcr Kohle in Frągo kommt und gerade in 
derartigen Flotzen die Scliiefsarbeit bei Ilandbetrieb in 
erster Linie Anwendung findet und sich auch nicht 
vernieidcn liifst.

Des weiteren bringt der maschinelle Betrieb, wie
o bon erwiihnt, ein schnelleres Fortschreiten des Abbaus 
mit sich, wodurch der eine erhebliche Gefahr bildende 
Gebirgsdruck weniger zur Gcltung kommt. Ilicrzu tritt, 
dafs besonders die mit den grofsen Schriimradmasęhinen 
betriebenen Abbaupunkte weit melir ais die Iland- 
betriebe der Beaufsichtigung durch Grubenbeanite be- 
diirfen. Eine unzureichende Verzimmcrung wird daher 
yiel eher beincrkt und abgestellt. Aufserdem verlangt 
der Schrambetrieb geradezu einen ganz systematischen 
Ausbau, an dessen Durchfiihrung Arbciter und Steiger 
selir interressiert sind, da schon das Niedergehen 
kleinerer Briiehe den ganzen Betrieb fiir liiiigere Zeit 
zuni Stillstand bringen kann. Die nachtriigliche Ver- 
zimmerung der schadhaften Sielle des Hangenden macht 
aber selir viel inehr Arbeit und Mii lic, da dieselbe so 
ausgefiihrt worden mufs, dafs zwischen Zimmernng und 
Kolilenstols Platz zuin Passieren fiir die Maschine bleibt.

Die Yerminderung der Unfalle durch Kohlenfall 
wird dadurch hcrvorgerufen, dafs der Arbeiter bei der 
Bedienung der Schriinimaschinc hinter der Maschine 
steht, letzterc sich also zwischen ihm und dem Kohlen- 
stofs bcfmdct, wodurch dic Gefahr einer Verletzung 
durch niedergehende Teile des Kohlenflotzes ausge- 
schlosscn ist. Im Gegensatz hierzu ist gerade der mit 
der Keilhauc scliriimende Arbeiter dieser Gefahr ganz 
besonders ausgesetzt, da er in unmittelbarer Niihe und 
unter der Kolilenbank zu arbeiten hat. Aufserdem be- 
dingt <lic Anwendung der Scliriimmaschine eine voll- 
sliindige Rcgelnuifeigkeit in der Stellung des Arbeits- 
stofses und im Fortschreiten der Arbeit, wodurch weiter 
eine Regclmiifsigkcit des nachriickenden Ausbaues herbei- 
gefiihrt wird. Ohne Zweifel tritt liierdurch an sich

schon eine Verniinderung des Stein- und Kohlenfalls 
ein.

Einen Beweis fiir den giinstigen Einflufe der Schram- 
maschinen auf Vcrmmderung der Gcfahren des Berg- 
baues giebt die Statistik des Bergwescns der Vcreinigten 
Staaten von Amerika, aus der hervorgeht, dafs dic 
Einzelstaaten, in dencn ein grofserer Prozcntsatz der 
Forderung mit Schnimmaschinen gewonnen wird, eine 
giinstigerc Unfalląuote liaben ais andere, in dene.n dic 
Schriimmaschincn aus irgeiul welchen Griiiiden nur in 
geringerer Zahl eingefiihrt sind.

In Westlalen ist die Zeche Dorstfeld die einzige, 
auf der Sclirammaschinenbetricb in grofserem Umfangc 
seit mehreren Jahren eingefiihrt ist. Im ganzen wurden 
dort im Jahrc 1900 ctwa 150 000 Tonncn mit Iliilfe. 
von Garforth-Schriimmaschincn gewonnen. Dafs mit 
dem Maschinenbetriebe Riickgang der Unfalle ver- 
bunden gewesen ist, geht aus den Angabcn der Knapp- 
schaftsberufsgcnossenschaft hervor, nach denen auf der 
Zeche Dorstfeld dic Zahl der entschiidigungspflichtigen 
Unfalle im Jahrc 1896: 7, 1897: 6,36, 1898: 6,13, 
1899:3 ,76 , 1900: 3,51 pro Tausend betragen hat. Die- 
selben sind also um die Halftc zuriickgcgangen. Es ist 
dieses zweifellos zum grofsen, vicllcicht zum griifsten 
Teile der im Jahre 1899 crfolgten Eirifuhrung der 
Schrammaschincn zuzuschreibcn.

Ais Resultat der bisher angcstellten Versuchc ergiebt 
sich nach Vorstchcndein, dafs die Ver\vendung von 
Schrammaschincn in Flotzen mit fester und mittelfestcr 
Kohle sowohl im Yorriclitungs- wie im Abbaubotriebe 
eine Yermindernng der Gestehungskosten herbeifiihrt 
und aufserdem mit weiteren Vorteilen verbunden ist.

Der Nutzcn der Schrammaschinen wird jedoch crst 
dann in seinem vollen Umfangc zur Geltung kommen, 
wenn dieselben in grofserer Zalil angewandt werden und 
der Grubenbetrieb der Arbeitsweise der Maschinen an- 
gepafst wird. In dieser Hinsicht bietet die Einfiilirung 
der Garfortli-Maschine die griifsten Schwierigkeiten. Die 
kleinen dcutschcn Stoiśschriimmaschinen werden viel 
leichter in grofserem Umfangc einzufuhren sein, weil 
sie sowohl im Vorrichtungsbetrieb, ais bei den ver- 
schiedenen zur Anwendung kommenden Abbaumethoden 
zu gebrauchcn sind.

Vorbedingung fiir die vermehrte Anwendung von 
Schrammaschinen ist jedoch, dafs entsprechend dem 
erhohten Kraftbedarf die Luftkompressoranlagen ver- 
grofsort bezw. vcrmehrt werden. Bei den bisherigen 
Yersuclisbetrieben ist viclfach nur die zeitweilig iiber- 
schiissige Druckluft fiir das maschinelle Schramen ver- 
wandt worden. Hierdurch wurdc oftmals die Schram- 
leistung durch die zu geringe Spannung der Druckluft 
ungiinstig beeinilulst, was besonders wahrend der Zeit- 
dauer der Scliicht eintrat, in der die iibrigen grofseren 
Dmclduftinotoren stark beansprucht wurden.
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Die Entstcliung des Bminkolilenbriketts.
Yon C. K e g e l ,  Berlin.

Dio Feststellung des Einflusses des Bitumen- und Wasser- 
gehaltes sowie der chemischen und physikalisclien Eigcn- 
scliaften der Braunkolile auf die Fiihigkeit derselben, ohne 
Bindemitlelzusatz ein festes Biiketl zu bilden, ist eine 
wichtige, bislier leider nocli niclit geniigend bcaritwortete 
Frage der Brikettechnik.

Da die norddeutsche Braunkolile bckaniitlich keines 
besonderen Bindemittels zur Brikeltbildung bedarf, mufs eine 
besondere Beschaffenheit dieser Kolile die Fiihigkeit zur 
Hildung eines Briketts ohne Bindemitlelzusatz crteilen. Es 
liegt zuniichst die Vermutung nalie, dafs der Bitumengclialt 
der Kolile, etwa analog dem Ilartpechzusatz bei der Siein- 
kolilenbriketticrung, den bindendeii Faktor darstellt, welclier 
die Bildung des Braunkohlenbriketls ermugliclit.

In der iiber Braunkohlcńbrikettierung Yorhandenen 
Lilteralur ist diese Frage nacli Wissen des Verfassers leider 
niclit geniigend behandelt worden. lis wird liochstens die 
Beliauptung aufgestellt, dafs der Bitumcngehalt der Kolile 
die Brikeltbildung bewirke, ohne dafs jedoch eine Be- 
grundung liierfiir gegeben wird.

Audi Vollert ninnnt in seinein bekannten Buclie iiber 
„Braunkolilenbergbau" (herausgegeben 1881, PfelTer'sclier 
Verlag, Halle a./S.) an, daTs das Vorliandenseiu von Kolilen- 
■wasscrstoffyerbindungen die Fiihigkeit der Kolile, ein Biikett 
oline Zusatz eines Bindemittels zu bilden, bedingt. Er 
beliauptet (auf Seilc 242) ,  dafs der Gelialt an Kohlen- 
wasserstoiTen mindestens 4 pCt. bis 6 pCt. betragen mufs, 
andererseits aber 13 pCt. bis 14 pCt. niclit uberstcigen 
darf. Auf derselben Seite fUgt er liinzu, dafs niclit nur 
der  Bitumcngehalt, sondern aucli der Wassergelialt der 
Kohle, welclier nacli ilim nur zwischen 16 bis 20  pCt. 
scliwanken darf, einen wescntliclicn Einflufs auf die Brikett- 
bildung auslibt. Er stellt das letztere jedoch nur ais eine 
durcli die Praxis erwiesene Thatsachc hin, ohne fur diese 
Erschcinung eine Begrundung geben zu kbnnen, wic er 
auf Seite 243  ausdrucklich bemerkt. In der Praxis isi 
man aucli bis heute nocli selir geteilter Ansiclit daruber, 
ob der Bitumcngehalt oder der Wassergelialt die haupl- 
sachlicliste Kolie bei der Brikeltbildung spiclt. Neuerdings 
zieht man aucli die Einwirkung des Kohlenslaubes und sein 
Verlialtnis zu dem Kohlenknorpel in der getrockncten 
Kolile mit in Betraclit.

Untersucht man zuniichst den Einflufs, welchen der 
Bitumcngehalt auf die Bildung des Briketts ausiiben soli, 
so diiifte sofort auffallcn, dafs bei einem Gehalto vou iiber
13  bis 14  pCt. Bitumen ein liallbares Brikett niclit melir 
hergestellt werden kann (Vollert, S. 242 ) .

Dem Bitumen der Braunkolile, welches hochstwahr- 
scheinlich aus einem Gemische von leichten und wenig 
schwercn Kohlenwasserstoffyerbinduiigen bestcht, kann 
man wohl kaum eine dem Weich- oder Harlpecli iilin- 
lichc Klebkraft zuschrciben, wcil der Gehalt an leicli- 
teren Kohlenwasserstoffen dem Bitumen eine melir fettig- 
olige Bescliaffenlieit ertcilt, welche sich ain besten in dem 
selir bitumenreichen Pyropissil zcigt. Diese lcicliteren 
Kóhlenwasserstoffe, welche sich in der Kolile neben den 
schwerrren befinden, werden aber durch die geringe liitze 
von ca 1 1 0 °  bis 1 2 0 °  C., bei welclier die Kolile ge-

trocknet wird, durchaus niclit entfernt, sodafs das Bitumen 
diese fettig-olige Bescliaffenlieit beibehalt. Bei einem Ge- 
halte von unter 13 bis 14 pCt. Bitumen iibt dasselbe, 
wenn die Kolile sonst zur Brikettierung geeignet ist, diese 
infolge der oligen Bescliaffenlieit schadlichc Einwirkung auf 
das, wie hierunter nocli weiler ausgefiihrt wird, durcli dic 
Molekularanziehung liervorgerufene Anhaften der einzclncn 
Kohlenteilchen niclit melir in geniigender Weise aus, um 
die Bildung eines festen Steines zu storen. In gewisser 
Ilinsiclit liifst sieli diese Eigcnschaft von fettigen und 
namentlich oligen KohlenwasserstotTen ani besten bei der 
Inbetriebsetzung einer Presse mit frisch eingelcgter Form 
yerfolgen, Bekanntlicli wird beim „Anpresseii“ zur Ver~ 
minderung der Heibung etc. der getrockncten Kohle Oel 
zugeselzt. Die erzeugtcn Briketts sind zuniiclist lose und 
konnen zwischen den Fingern zerrieben werden. Diese 
zerriebene Oelbrikettkohle wird dann unter Zusatz von 
trockenęr Kolile dem Kolilcueinfall des Prefskopfes wieder 
zugefulirt und wieder verprefst. In demselben Mafsc wie 
die getrocknete, niclit o ligę Kolile iiberwiegt, werden aucli 
die Briketts fester, bis endlich bei yerwendung von nur 
trockcner Kohle ohne Oel marktfiiliige Briketts erzeugt werden. 
Ferner liifst sieli wohl nocli ais Beweis anfilliren, dafs die 
lieifs aus der Form komtnenden Briketts fest und hart sind, 
wiihrend doch, wenn der Bitumengelialt ais Bindemittel 
dienen sol lic, die nocli iieifscn Briketts melir oder weniger 
weich sein miifsten. tlierau scliliefst sich nocli die Tliat- 
suclie, dafs dic Festigkeit und Widerstandsfiiltigkeit der 
Briketts im uingekelnten Verhiiltnis zum Bitumcngehalt der 
Kolile stelit.

Alle Erscheinuugen, welche bei der Brikettierung der 
Braunkolile bekannt gcworden sind, dccken sich wohl elier 
mit der Ansiclit, welche dic Brikeltbildung auf eine 
Molekularobcrflachenanzieliung (der Slaubteilchen) zuriick- 
fiilirt, bei welclier nur die Porositat und Sprodigkeit der 
Kolile von Einflufs ist. Die Porositat sclicint mit der 
Sprodigkeit der Kolile in uingekelirtem Verhiiltnis anzu- 
wachsen bez. abzunehmcn, sodafs eine diclite Kohle meist 
sprode und hart, eine porijse Kolile dagegen weich und 
milde ist. Das Vcrhiiltnis dieser bciden Eigenschaften 
bedingt, wie hierunter a.usgefuhrt werden soli, den Wasser- 
gchalt und die erforderliche Feinheit des Trockcngutes 
der zu verpressenden Kohle.

Bei der Brikettierung wird die in die Prcfsform ge- 
laugle Kohle durch den Druck des Prefsstempels verdiclitet, 
die Gcsaintobeifliichc der Kohle, namentlich die der Poren, 
veriingert. Dic Kolile kann nun das ganze Wasser niclit 
melir auf seiner Porenoberfliiche binden, ahnlich wie ein 
liandtrockener Schwamm, d. i. ein Schwamm, dem man 
beim Anfassen keine Feuchtigkeit melir anfiililt, bei starker 
Pressun" imnier nocli etwas Wasser abgiebt. Das hierdurch 
gewissermafsen freiwerdende Wasser —  niclit im chemischen 
Simie —  verwandclt das Kohlenklein in einen backenden, 
plastisclien Brci. Das Wasser bildel hierbei ein Sclimier- 
material, welches die einzelnen Staubteilchen, oder besser 
gesagt dereń iiufsere Molcklile, gegeneinander verscliiebbar 
maclit, wodurch sich diese inniger beriiliren konnen und 
dann infolge der auftrelenden Molekuhuoberfliiohenanziehung
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die Bildung des Stcines hervorrufen. Das zuniichst noch 
weiclie Brikelt karm sieli beim Zuriickgehcn des Slcmpels  
in der Liingsrichtung des Prefskanals tind daiin liinter dem 
Buckel i ii der Seitenrichlung wieder etwas ausdelmen. Das 
Brikelt wird dadurch wieder etwas poroser, und es kann 
nun das iiberschiissige, dic breiigc Beschaffenheit des 
Kohlenkleins verursacliende Wasser wieder aufgesogen  
werden. Da die  Differenz dieser Ausdełiuung nur selir 
gering ist, so iniifs die zu presaende Kohle einen besliiiimten 
Feuchligkeitsgehall  liaben, welcher bei sliirksler Pressung  
der Kohle Wasser abgeben kann. Dieses mufs aber sofort 
bei der Ausdehnung des Brikctls wieder vollig  in den 
Poren. aufgesogen werden, da das elwa noch iiberschiissige 
Wasser dic  unmittelbare Berlihrung der einzelnen Staub- 
teilchen, und somit auch die  Wirkung der Molekular- 
Oberflachcnanziehiing verhindern wiirde. Es sei hierbei 
erwahnt, dafs sieli erfahrungsgemiifs cine porosere, weichere  
Kohle etwas mehr ausdehnt (nach Vollert bis V3o) ais 
cine sprBdere, harlere Kohle.

Aus dieser Betrachtung gebl ferner liervor, dafs eine  
sprodere Kohle eines hofieren Wasscrgehaltcs bedarf ais 
eine weichere Kohle, da die Siaubleilchcn der ersteren 
dem Zusainmeiipressen naturgemafs einen grbfseren Mole- 
kularwiderstand enlgegenselzen ais die  der lelzteren.  
Infolgedesscn wird bei sproder Kohlo das Wasser nicht 
so leicht herauigeprefst,  und man bedarf, urn Wasser ver- 
fiigbar zu iiaben, eines griifseren Wassergehalles, welcher  
bereits bei geringer Verdichtung der Kohle W asser abgiebt.  
Urn eine mUglichst grofse Ycrdichtung zu erzielen, und 
wegen der griifseren Heizkraft eines geringeren Wasserge-  
halles zu bediiifen, miifste man also bei sproder Kohle  
den SchsYalbungen einen holien Buckel geben. Dic Ilohe  
des*B uckels  mufs jedoch mit dem Ausdehnungskoeffizienlen  
des zu bildenden Brikelts iu Uebereinstimmung stehen, da 
sonst,  wenn die  Ausdehnung liinter dem zu holien Buckel  
zu gering ist, dic  erforderliclie Reibung des Brikellstranges  
im Prefskanal nicht mehr grofs genug ist, um dem Drucke  
des Prefssteinpeis den erforderlichen W idersiand entgegen-  
zusetzen. Es wird sich daher zur Brikettierung selir barter 
Kohlen einpfehlen , nicht den Buckel allzusehr zu vergr6fsern, 
sondern den Prefskanal zu veriiingcrii, um dadurch die  
erforderliclie Reibung des Brikellstranges in der Form  
und damit den erforderlichen Druck zu erzie len. Bis zu 

.gewissen Grenzen kann man sich dadurch helfcn, dafs 
man dem Prefskanal eine konvergierende Form giebt. Um  
diesen Druck zur Verdich lung der Kohle wirksamer zu 
machen, empfichlt es sich daher auch, bei sproder Kohle  
m oglichst  feinen Staub zu vcrwenden, weil  naturgemafs 
der W idersiand der e inzelnen Slaubteilchen (und ihrer 
M olekule)  gegen den Druck geringer wird. Gle ichzcitig  
wird auch eine grofsere Fliiche fUr die beim Zusammen- 
prossen auftretenden Molekular-Kriifte frei. Thatsachlich  
bat auch Vollert  in seinem „Braunkohlenbergbau" auf 
Seile  2 4 2  erwahnt, dafs ;,bitumenarme“  Kohlen, welche  
in den bekannleu Fiillen auch verhaltnismafsig feste und 
spriide Kohlen waren, (z .  B. Lausilzer, Meuselwitzer Kohle  
etc.)  nur durch moglichst feine Zerkleinerung brikettier- 
fiiliig s ind,

Ueber die Richtigkeit der soeben angefiihrten Be- 
trachtungen konnlen nun Zweifel entstehen, welche auf der 
durch die Prasis erwieseneu Thalsache beruhen, dafs zwar 
knorpelige Kohlen ohne Staub, sobald namenllich eine spri5de, 
feste Kohle vorliegt, iiberhaupt kein Briketl, Staubkohlen

allein olinc Knorpel in den iiberwiegenden Fiillen aber 
auch kein gutes und festes Brikelt liefern.

Knorpelige Kohle ohne Staub ist deshalb nicht 
brikettierfahig, weil hier die r.otige Oberfliiche und damit 
die Obcrniichenanziehung felilt, es miifsic sich denn um 
eine weiche, milde Kohle handeln, die unter dcm Drucke 
des Prefestempels zum griifsten Teil zu Slaub zerdriickt 
wird, wodurch der anfiinglicho Mangel an Staub gehoben 
wird. Man miifste, um die. fiir den grofseren Druck 
erforderliclie Reibung zu erzielen, den Prefskanal, wie eben 
bereils niiher dargelegt, entsprechend verliiiigern.

Viel wichtiger ist dagegen die Thatsache, dafs zur 
Bildung eines guten Briketls in der Piaxis Staub und 
Knorpel gut miteinander gemischt sein miissen. Der Staub 
schuint demnach nicht allein, wie bisher iheorelisch aus- 
gefiihrt, die Bildung des Briketls zu bewirken, sondern es 
dlirfien die Knorpel hier ebenfalls von entscheidender 
Bcdeutung sein.

Es ist bereils oben erwahnt, dafs iibertrocknete Staub- 
kohle kein Brikett bilden kann, weil bei derselben unter 
dem Drucke des Prefssteinpeis das zur voriibergehenden 
Bildung des plaslischen Kohlenbreis erforderliclie Wasser 
nicht „frei" wird. Ebenso wenig kann eine zu fcuchle
Staubkohle ein festes Brikett liefern, weil das freie, auoh
nach der Wiederausdehnung des Briketls nicht von den
Poren wieder aufgesogene Wasser eine innige Beriihrung 
und somit auch dic Molekularanziehung der einzelnen Staub- 
teilchen stort. In diesem Falle treten die sonst ganz
indifTerenten Kohlenknorpelchen ein.

Dieselbcn setzen naturgemafs dem Drucke einen grSfscreu 
Widerstand enlgegen wie die Slaubteilchen, werden also 
nicht zusainmengeprefst, konnen das iiberschiissige Wasser 
aufsaugen und dadurch gcwissermafsen ais ein Mittel zum 
Nachtrocknen der etwas zu feuchten Staubkohle dienen. 
Hiernach ist es auch erkliirlich, dafs Staubkohle ohne 
Knorpel, wenn dieselbe —  zufiillig —  gerade den richligen 
Wassergehalt besilzt, fesle und widcrslandsfahige Briketts 
liefert, wiihrend in den ineisten Fiillen der Versuch, aus 
Staubkohle Briketts herzustellcn, mifsgliickt, da iiber- 
Irockneter Slaub iiberhaupt kein Brikelt bilden kann und 
bei zu feuchtem Slaube die ais Feuchtigkeils-Ausgleicher 
dienenden Knorpel fehlen, die Brikellbildung also auch 
gestOrt wird.

Nach diesen Ausfiihrungcn ist es erkliirlich, dafs man 
sieli in der Praxis vor allein hiitet, die Kohle zu iiber- 
trocknen, da man dann auf keinen Fali ein fesles Brikett 
erhiilt, wiihrend man eine etwas zu feuchle Kohle noch 
unbeschadet der Festigkeit des zu erzielenden Brikelts 
verpressen kann, da die Knorpel bis zu gewissen Grenzen 
ais Feuchtigkeitsausglcichcr dienen.

Ebenfalls ist es nach dem Ausgefuhrten klar, dafs 
Knorpel und Staub gut mit einander gemischt sein miissen, 
sodafs die Knorpel in den gcwissermafsen ais Morlel 
dienenden Staub gul eingebettet sind, und dafs ferner bei 
festeren Kohlen die Knorpel nicht allzusehr iiberwiegen 
diirfen, Erfahrungssiilze, die jedem erfahrenen Fach mann 
geliiufig sind. Auf einer dem Verfasser bekannten 
Brikeltfabrik wurden je  fiinf Pressen von einer Verteilungs- 
schnecke init Kohlen versorgt. Da in der Schnecke die 
Kohle gcwissermafsen auf einer schiefcn Ebene hcrabrolll, 
und die Knorpel sich infolge der iliiien innewohnenden 
grofseren lebendigen Kraft schneller yorwiirts bewegen ais 
dic Staubkohlen, erhiilt die 1. Presse eine gut gemischte
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die 5. Pressc dagegen eine knorpel reiclie Kolile. T ro lz -  
dem siimtliclie Pressen ein Gemisch von Prefsgut aus al len  
Trockenapparaten, also gleictimiifsig trockene Kohlen cr- 
halten, erzeugt die 1. Presse stets das festesle Brikeit, 
wiilirend die  iibrigcn Pressen , in dem  Mafse des an-  
wachienden Knorpelreicbtums, losere Briketts l iefern, weil  
der Staub die  Knorpel niclit mehr v611ig etnzuhiillen ver-  
mag. Es felilt dann an der notigen OberOiiclienbcrtihrung.

Wenn man bedenkt, dafs in einem Apparate, in 
welcliem Knorpel-  und Staubkolilen zugleich  getrocknet  
werden, die  Staubkolilen naturgemiifs inlensiver austrocknen  
ais die  Knorpel,  so wird man es erkliirlicli fmden, dafs 
diese lben ,  da der Staub unter keinen Uinstanden Uber- 
trocknet werden darf, hiiufig in lialbtroeknem Zustande  
verprefst werden milssen. Man war daher vor die  Auf-  
gabe gestellt,  aucli die  Knorpel v o l l ig  zu ttocknen, oline  
dabci den Staub zu ubertroeknen. Die aus gleiclimśifsig 
irockenen Knorpel- und Staubkolilen gefertigten Briketts 
sind erlahrungsgemafs fester, da die  trockenen Knorpel  
viel  aufnabinelUhiger sind 'und selbst erheblicliere Feuclitig-  
keitsschwankungen des Staubes nach oben lun , w ie  solche  
im Betriebe liiiulig unvermeidlich sind, leiclit iiberwinden  
kBnnen. Aufserdem wird durcli ein solclies Veifaliren der 
durchschnittliche Feuchtigkeitsgelialt des Briketts lierab- 
gedrtickt, die lle izkraft  desselben also erlioht.

Die Losung dieser Aufgabe ist beim Zeitzer  Tellerofen  
mit Mannscher Patent - Staubabsiebung in selir z w ec k -  
mafsiger W eise  gelungen. Man bat liier tliatsiichlich die  
oben angegebenen Vorteile  erreicht, sodafs grbfsere Fcuchtig-  
keiisschwankungen der Trockenkohle  noch iiberwunden  
werden kbnneu. Ferner sclieinen diese  stark getrockneten  
Koli lenknorpel,  walirsclieinlich ais F o lgę  der Kapillaritat,  
auf die michstliegenden Staubteilchen unter dem Drucke 
des Prefsstempels e ine i ihnliclie  W irkung auszuliben, w ie  
etwa trockener Thon auf die  Zunge. Die  stark getrockneten  
Knorpel sclieinen d ie  nśiclistliegenden Staubteilchen auf  
ilirer Oberfiiiclie gewissermafsen zu verdicliten und dadurcli 
cinen festeren Verband der Knorpel mit der umgebenden  
Staubmasse berbeizufiiliren, welclier  aucli nacli Beendigung  
des Prefsprozesses bestelien bleibt. Dadurcli Jiifst sieli 
wohl am besten d ie  giofsere Festigkcit  und die  Slandfiihig-  
keit in der Hitze erkliiren, welclie  diese  Briketts vor den 
anderen auszeichnen.

Eine weitere, in der Praxis  noch niclit angewandte  
Folgerung dieser Betracbtungen ist die, dafs die  Knorpel  
unbeschadet der Festigkeit  der Briketts, ganz im Gegen-  
satz zur Staubkohle, selir wolil  iibertrocknct werden konnen,  
wodurch sieli  die l le izkraft unbedingt erhohćn wiirde.  
Dies dlirfte nainentlich in flauen Geschaftszeiten, in denen die

Konkurrenz der Steinkohle  eine bedeutend scliiirfere ist, 
von aktueller Bedeutung sein.

Einer Erkliirung bediirfte noch die  B ildung einze lner,  
niclit zusammenhiingender B iiketts  im Brikettstrange.

Das soeben gebildete  Brikeit verliiilt sich zu dem in
der Bildung begrifTenen neuen Brikeit iihnlich w ie  ein
feuchter Kolilenknorpel. Es setzt w ie  dieser dem Drucke  
einen grofseren Wiederstand entgegen ais die  klare Kolile  
des zu b ildenden Briketts. Das bereits gebildete  Brikctt  
ist infolge der Verdiclitung des Slaubes nicht mehr wasser-  
aufnalimefahig, sodafs das Wasser, w elches beim Pressen  
des Kolilcnkleins des neuen Briketts an der Beriihrungs-
fliiclie beider Briketts frei wird, eine das Bindcn der
Briketts ancinander verhindernde Trcnnungsschicht bildet.  
Das W asser wird zwar von den Poren des neuen Briketts 
nach Beendigung des Prefsprozesses w ieder  aufgesogen,  
jedocb bleibt die Trennung der e inzclnen Briketts n u n -  
melir bestelien, namentlicli da der Druck des Prefsstempels  
auf das e inzelne Brikett, j e  weiter es yorgeschoben ist, 
immer geringer wird. sodafs die  ausgestofsenen Briketts 
einzeln abgenommen werden konnen. D ie  sieli so hau lig 
zw ischen  den soeben aus der Prefsform ausgestofsenen  
Briketts findenden nassen Fliichen deuten darauf hin, dafs 
die Kolile bereits etwas zu feuclit war.

Bei der V erw endung  von zu nasser oder zu trockener  
Kobie crfolgt das Festwerden der Briketts,  oder, wenn der  
Verfasser sich so ausdriicken darf, das „ A b b in d en “  der-  
selbon nicht in der geniigenden W eise .  Infolgcdessen  
wird das soeben geb ildete  Brikett nooh zu p la s t i s c h ' sein  
und mit dem ncu sieli b i ldenden Brikeit, w ie  in der 
Praxis  allgemein bekannl, mclir oder w eniger  zusainuaen-  
backen. Selbstverstiindlich diirfen hierbei gew isse  Grenzen  
des Feuchtigkeitsgrades nach oben w ie  nach unten niclit  
liberschritten werden, da sonst die  Briketlbildung selbst  
unterbrochen wird.

Ais  Schlufsfolgerung gelit aus diesen Betracbtungen  
hervor, dafs zur Erzielung guter Brikelts nicht a l le in  d ic  
Hohe des Buckels, sondern aucli d ie  Lilnge des Prefs-  
kanals von entscheidcnder Bedeutung ist. Beide A b -  
messungen sind abhiingig von dem W ied er -A u sd eh n u n g s-  
koiiffizienten des soeben gebildeten Briketts und von dem  
erforderlichen Drucke, also von der Beschaffcnheit der Kolile,  
welclie  im einzclnen F alle  evcntl.  durcli besondere Versuche  
festzustellen Ist. Ferner diirftc es hicrnach m oglich  sein,  aucli 
liiirtere Braunkolilensorten, dereń Brikeltierung bislier noch 
nicht zur Zufriedenheit gelingen wollte ,  nam enll ich  durcli 
entsprecliende Yerliingerung des Prefskanals und durch ent- 
sprechende Form des Buckels zu briketlieren.

Das Anlassen von elcktrisclien Fordcrmascliinen.
Hierzu Tafel 80.

A uf der X .  Jaliresversammlung des Verbandes Deutscher  
Elektroiechniker in DUsseldorf vom 12. — 15. Jun i 1902 
biel'. Herr Oberingenicur Kiittgon, Berlin, einen Vortrag 
Iiber das Anlassen von elcktrisclien Fordermaschinen. Dieser  
Vortrag ist nachslehcnd in der Hauptsaclie wiedergegeben  
und im Anschlufs daran aucli der fiir bergmilnniscbe Kreise  
interessante T e i l  der Yerhandlungen besprochen.

Die  erlitulernden Figuren 1— 16 zu dem gcnannlen  
Vortrage sind auf Tafel 80 zusammengefafst worden.  

Oberingenieur Kottgen fulirte etwa folgendes aus:
Fiir das A n l a s s e n  v o n  e l c k t r i s c l i e n  F o r d e r 

m a s c h i n e n  sind 2 Punkte von besonderem Einflufs, 
und zwar eiurnal die  grofsen Leistungen, welcl ie  von den 
Motoren bewaltigt werden miissen, und zweitens d ie
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gewaltigen lebendlgcn Kriifte(bis l 1/} Millionen kgm), welche 
infolge der grofsen Fordergeschwindigkeiten und beweglen 
Massen auftretcn. '

MU dem FSrdermaschinenbetricb zu vergleiclicn ist 
event. der Vollbahnbetrieb, erslerer arbeitet aber wegen 
der Hiiufigkeit des Anlassens und der Genauigkeil, mit der 
gefaltren werden mufs, unter erheblicli schwierigeren Ver- 
hiillnisscn.

Wird zum Anlassen eines mit Gleichstrom oder Dreh- 
strom betriebenen FBrdermaschinen-Antriebsmotors die bc- 
kannte reine Widersiandssehaltung vcr\vendet, so ergiebt 
sieli filr die Eneigieverliiillnis.se das in Figur 1 dargestellte 
Diagramm. In demselben bedeuten die Abszissen die Zeit. 
Die Linie a b o d zeigt dic Gcschwindigkeitsverliiiltnisse 
wiihrend eines Treibens unter der Voraussetzung, dafs die 
toten Lasten vollstiindig ausbalanziert sind, also wiihrend 
des ganzen Treibens nur die Nut/.last zu lieben ist, und 
dafs ferner die Beselileunigung wiihrend der Besehleunigungs- 
periode (Anlafsperiode) konstant ist. Unter diesen Voraus- 
setzungen wird a b zu einer geraden Linie; ebenso o d, 
indem in c der Stroin unterbrochen und die Nulzlast nur 
von dem in den Massen aufgespeicherten lebcndigen Kriiften 
das letzte Stllek gehoben wird.

Zum ileben der Nutziast ist also bis jctzt an Energie 
verwendet a b c g; dazu kommt noch das Dreieck a e b, 
dessen Energie zur Beselileunigung verwendet worden ist, 
zum grofsten Teil beim Auslaufenlassen der FiJrder- 
maschine aber wieder gewonnen wird: a e b =  g c d, und 
dns Dreieck a f e, welches die in den Widerstiinden ver- 
zehrtc Energie zur Darstellung bringt. Das Leitungsnetz 
hat j a  in nllen Sladien des Treibens dieselbe Spannung, 
der Motor darf aber beim Anlassen nicht direkt an die 
volle Spannung gelegt werden, weil sein Ankerwiderstand 
erst mit der Tourenzahl wiichst, er also beim Stillstand zu 
viel Strom aufnehmen und event. durchbrciincn wiirde. 
Daher ist es notig, durch Ausschalten von Widersliinden 
die Spannung erst allmalilich zu steigern. Die wirklich 
aufgewendete Energie ist also durch die Fliiohe a f e b c g 
dargeslellt.

Bei liolien Fordergeschwindigkeiten kann nun die 
lebendige Kralt 3 0 — 40 pCt. der Nutzarbeit ausmachen. 
Die Anlafsverlusle betragen aber bei den Verhiiilnissen des 
Diagramins in Figur 1 von der gesamten aufzuwendenden 
Energie fast doppelt soviel wie die lobendige Kraft von 
der rcinen Nutzarbeit, also 60 pCt. und daruber.

Bei der Konstruktion von Anlafsapparaten mufs also 
vor allem danach gestrebt werden, diese 60pC't. Wider- 
standsverlust zu verringeru. Dies ist nun bis jelzt fur 
Gleiclistrom am besten gelungen.

Eine Methode, durch die in.iti die Anlafsverluste sclion 
auf die Hiilfte reduzieren kann, ist die Serienparallel- 
schaltung des Bahnbetriebs unter Verwendung von 2 Arbeits- 
motoren. Es ergiebt sieli sodami das Diagrainm der 
Figur 2. Bei dieser Zweiankerschaltung mufs aber noch 
eine Yorrichtung getrolTen werden, wclche ermoglicht, dnfs 
die Anker beim Uebergang von Serien- auf Parallel- 
schaltung nicht stromlos werden, weil sonst wegen des 
Transportes auf senkrechtcr Bahn die Motorcn cinen heftigen 
Stofs erhieltcn. Eine solclie Schaltung ist in Figur 3 dar- 
gestellt. In Stellung II der Figur 3 ist parallel zu jedem 
Anker ein Widerstand gelegt, in Stellung III ist die Ver- 
bindung der Anker unterbrochen, sodafs jelzt jeder Anker 
mit dem Widerstand am Netz liegt, in Stellung IV sind

dic Widerstiinde zum Teil und in V ganz ausgeschaltet, 
womit volle Parallelsclialtung erreicht ist.

Diese Serienparallelschallung erfordert nun 2 Arbeits- 
motore, welche bei den geringen Tourenzahlen (durcli- 
schniltlich 40 in der Minutę) bedeutend teurer sind wie
1 Motor von der vollen Leistung, reduziert aber das Ver- 
lustdreieck nur auf die Hiilfte. Deshalb sind Anlafsarten 
zu konstruieren, bei welchen nur 1 Motor nolig ist und 
die volle Spannung nicht durch Widerstiinde reguliert, 
soiidern umgekehrt alimiihlich eine immer hohere Spannung 
bis zur Spannung des Netzes erzeugt wird.

Eine solclie Anlafsmethode ist in der Einschaltung einer 
Akkumulatoren-Balteric gefunden. Dieselbe wird in Yer
schiedene Gruppen eingeteilt und der anzulassende Anker 
nacheinander an immer mehr Gruppen oder an yerschie
dene grofse Gruppen angelegt. Diese einzelncn Gruppen 
der PulTcrbalterie diirfen aber nicht siets in derselben 
Reilienfolge eingeschaltet werden, weil die stels zuerst 
eingeschaltcten Gruppen rascli eutladen sein wttrden. Eine 
gleichmiifsige Entladung siimtliclier Gruppen ist aber gerade 
bei Fordcrmaschinen leicht zu erreichen, indem mań bei 
der Hochfahrt in dem einen Trum die Bntlerie von z. B. 
links nach reclits und bei der Hochfahrt in dem anderen 
Trum dann von reclits nach links einschallet. In Fig. 4 
stellt die Linie a b e d e f g h i lc die Entladung 
einer in 4 Gruppen eingeteilten Batterie wiihrend eines 
Treibens dar, die Linie aj bj C) dj e4 f, gj lij i1 k( 
die Entladung wiihrend des folgenden Treibens. Nach
2 Zligcn ergiebt schon die  Addition der Entladungen die  
gerade Linie  e m, also gleichmiifsige Beanspruchung der 
ganzen Batterie.

Eine solehe vierteiligc Battericschallung ist zum An- 
lass en der grofsen Fordcrmaschine ffir Zeche Zollem II 
der Gelsenkirchener Bergwerks-Akliengesellschaft angewendot 
worden, welche auf der Dusseldorfer Ausslellung in der 
Kolleklivatisstellung des Vereins fiir die bergbaulichen Inter- 
essen im Oberbergamlsbezirk Dortmund ausgestellt ist.:iQ 
Nach dem Einschalten der ganzen Batterie ist durcli 
Schwiichiing der Nebenschlufsfelder der beiden Antriebs- 
motoren dieser Fordcrmaschine noch eine Steigerung der 
Geschwindigheit von 16 in/sec auf 20  m/sec moglicli. 
Wie Fig. 5 zeigt, machen bei dieser Anordnung die An- 
Iafsverluste nur noch einen geringen Belrag des ganzen 
Verlusldreiecks aus, und zwar nur 16 pCt. desselben, also 
noch weniger Verlust gegeniiber der ganzen Nutzarbeit

Dm dic Forderkorbe zum Entladen der e inzelncn W agen  
bequem umkapsen zu konnen, ist an jedem  Ende der  
ganzen Batterie fur dic Zollernmaschine j e  eine k le ine  
Gruppe von 50 V o lt  abgezweigt worden (d ie  ganze  
Batterie hat 500 Volt Spannung).  Beim Umknpsen werden  
die  Anker nur auf diese kle ine Spannung geschaltet,  wobei  
sieli die  Maschine etwa mit 1 m /sec  bewegt.  Diese beiden  
kleineren Gruppen entladen sich nun stii rker wic  die  
grofsen Batteriegrujjpen, weshalb 2 besondere Hiilfsdynamos  
zum Nachladen vorgesehen sind. Desgle ichen ist fur event.  
ungleichmafsige Entladung der grofsen Gruppen ein Zusatz-  
anker fiir 170 Volt vorhanden.

Das Umschalten von einer niedrigeren auf eine hohere 
Spannung mufs bei der Batteriesclialtung ebenso wie bei 
der Serienparallelschallung ohne Stromunterbrechung ge-

) Diese Maschine ist in Nr. 21 dieser Zeitschrift unter „Der 
Bergbau auf der Dusseldorfer Ausstellung“ niiher beselirieben.
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scUclien. Fig. 6 zeigt dic belreffendc Sclialtung der Zollern- 
niaschine: In Stellung I liegt der Anker an einer gewissen 
Spannung; in Stellung 11 bleibt das Verhiiltiiis von I, nur 
wird nocli ein Widerstatid zwiseben Anker und niichst 
lioliere Spannung gelegt; in Stellung III ist dic Yerbindung 
zwischen Anker und kleinerer Spannung gelost; in IV und
V wird der Widerstand alimahlich ausgescbaltet, bis der 
Anker d i rolet an der ltohercn Spannung .liegt.

Die verschiedenen Scbaltungen, welcbe mit dem An- 
lasser der Zollermascliinc bergestellt werden konnen, sind 
in den Fig. 7-r- 10 scbematiscb dargcstelll. Wie daraus 
bervorgebt, besitzt die Mascliine 2 Antriebsuiotoren, uin bei 
der geringen Scbacbtteufe in den crsten Jalircn dureb 
Scricnschaltuiig der Motoren mit der balben Gescbwindigkeit 
von 10 m/sec fahren zu konnen.

Der Anlasser iet so konstruicrt, dafs um eine durch
einen Druckluft-Hilfsapparat bewcgte senkreclite Aclise die 
beiden Stufensclialter jo halbkreisformig angeordnet sind. 
Das Widerstandsmatcrial befindet sieli innerlialb der Stufen- 
sclialter in einem mit Oel gefiillten gufseisernen Kiililgefiifs. 
Die Konstruktion der Stufensclialter golit aus Fig. 11 bervor. 
Ais Kontakt hal dor Kupferkohle-Rollkontakt Vcrwendung.gc- 
fiinden, bei dem sieli kupferne Rollen a iiber die Kolilen- 
kontakte b bewegen.

Die Konstruklion der Scbalter zum Einscbalten der
Batteriegruppen ist in Fig. 12 dargestellt. Da diese 
Scbalter Strome bis 2000  Ainphre ein- und aussclmlien
miissen, mufs ibre Bewegung plotzlich gesebeben, weiin
nicht dureb die Oeffnungsfunken siarkę Bcschiidigiingen der 
Kontakte eintrelen sollen. Die Bewegung der Scbalter 
gcschiclit dcshalb dureb Druckluft, welcbe in dem Cylinder 
e dureb ein Kolbenschiebercheii zur Wirkung gebracbt 
wird. Um dic Oe(Tnungsfunken von den Kontaklen a und d 
ganz fernzuhalten, ist den Stromlcitern a und d eine nacb 
dem Prinzipe der Ilbrnerblitzableitcr wirkende Funkeu- 
Aufnabuie-Vorricbtung c aufgesetzt worden.

Sowohl bei der Zwciankcrschaltung ais der eben be- 
scliriebenen Batleriescballung ist eine Sclialtung von Starlc- 
slromen notwendig Hicrbei findet stels ein Verschleifs der 
Kontakte statt; aufserdem fallen die Scbaltapparale sebr 
grofs aus und werden infolgedcssen kostspielig. Dalicr war 
man seil langem bestrebt, Anlafsarten zu llnden, bei welchen 
nicht die ArbeilśstrSme ,selbst, sondern erheblieb schwiichore 
Stronie reguliert werden.

Kammerer suebt dieses Ziel durch Anwendung seines 
Differentialmotois und dureb Regulierung inittelst Gleich- 
slroui-Nebenscblufswicklungen zu erreieben. Die Konstruk
tion ist zwar genial, stellt sieli aber in der Anlage viel 
zu teuer.

Empfehlenswert dagegen ist das Anlassen durch besondere, 
scbnelllaufende (also verhaluiismafsig billige) A n l a f s -  
m a s c  li i n e n mitRegulierung durch Gleichstróm-Nebeiischlufs- 
wicklungen, welcbe das Anlassen mit waehsender Spannung 
oline Einscbalten von Widnrsliinden gestatten.

Die Figuren 13— 16 geben 4 Scbaltungsarten solcber 
Anlafsmascbinen.

Figur 13 stellt den sogen. Leonliard’scben Uinforraer 
dar:  Die Anlafsmascliine A A l liegt bestiindig an der volIen 
Netzspannung und treibt, ais Motor laufend, den Anlafs- 
dynamo A A II ,  dessen Spannung von Nuli bis zur Ilohe 
der Netzspannung reguliert werden kann. Dieser Anlafs- 
anker A A II sebiekt seinen Stroni in den Fordermotor und 
liifst ilin an ; bat letzterer die Netzspannung erreiebt, so

wird sein Anker auf die  Netzle itung gescbaltet. B eidc  
Anlassankcr miissen so bemessen sein, dafs sie  die  maximal  
vom Fordermotor aufgenommoiic Energie umsetzen konnen.

In Figur 14 ist d ic  Spannung des Ankers A A II mit 
variabler Erregung zuerst der Netzschaltung entgegen-  
geschaltet, sodafs der Fordermotor keinen Strom erbiilt. 
Anker A A I liiuft hicrbei ais Dynamo und liefert Stroni 
ins Netz. Zmn Anlassen des Forderinotors wird die  
Spannung von A A II aUmiililich verringer(, sodafs die Netz-  
spaunung iinuier inehr iiberwicgt. In der Mitte der Anlafs-  
periode durcbliiuft dic  Spannung von A A l i  den Nullpunkt  
und wird vou nun an in die  Riclitung des Nclzslroins  
gescbaltet, sodafs der Fordermotor zum Schlufs dic doppeltc  
Netzspannung erbiilt. A A I  liiuft in der zwciten lliilftc 
der Anlafsperiodc ais Motor. Ein Umsohalten des Korder- 
motors auf d ie .  Netzle itung ist bier nicht m oglich .  Jeder  
Anlafsanker mufs bei dieser Anorduung die  balbe Leistungs-  
fiihigkcit des Forderinotors erlialten.

Die Anorduung von F igur 15 ist der von Figur 14 
iiliulich, jedoch  ist A A I  ais Dreileileranker ausgebildet  
und A A U an den Mitlclpunkt der Dreileitersclialtung an-  
gescblossen. Infolgedcssen kann bei dieser Sclialtung der 
Fordermotor nacli Beendigiing der Anlafsperiodc auf die 
Nelzleiter  umgeschaltct werden.

In der Anordnung von Figur 16 wird zunaebst der  
Anker A A I  allmiihlich von Nuli auf die  balbe N etz
spannung gebraclit. A A II liegt bierbei in der anderen  
Netzbiilftc und liiuft ais Motor. Ist die  balbe N etz
spannung erreiebt, dann wird die  balbe Netzspannung des  
gegen das Netz laufcndcn Ankers A A II a l im ahlich auf Nuli  
reduziert, wodurch der Fordermotor vo lle  Netzspannung  
erbiilt. Bei dieser Anordnung kann der Fdidermotor  
sowohl auf beide Nelzleiter,  ais aucb auf einen Netzle iler  
und den Miltelleiter, wenn z. B. balbe G escbwindigkeit  
notwendig wird, umgeschallct werden.

Mit Ausnahme des Dreileiterankers A A I  der Figur 15, 
der ctwas stiirker zu  nchmen ist, erbaltcn die  Anker der 
beiden letzten Anordnungen nur die  balbe Leistungsfiibigkeit  
des Forderinotors.

A is  Nacbteil  der Anordnung von Figur 14 ist nocli zu 
erwabnen. diifs beide Anlafsanker aucb nacb der Anlafs-  
periode nocli den vo l len  Arbeitsstrom erlialten, also stark 
erwarmt werden, da der Fordermotor nicht anf das Netz  
umgeschaltet werden kann.

Was die durch Anlafsuiaschineu verursachten Verluste  
anbctrifft, so ist zu bemerken, dafs die  Verluste sow ohl  
beim Stillstnnd des Forderinotors, ais aucb beim normalen  
Gang desselben in der Anordnung der Figur 16 am geringstcu  
sind. Auch die  Anordnung der F ig .  15 ist nocli giinsiig,  
Figuren 13 und 14 arbeiten ungiinstiger.

Ais ciii a l lgem einer  Nacbteil  der Anlafsm elhoden durch 
Aulafsmascbincii  sind d ie  boben Anscbafruugskosten zu 
neniien. Demcntgegen slelit der grofse Vorteil ,  dafs jeder  
Stellung des Steuerhebels eine ganz bestim m teG escbwindigkeit  
entspricht, die  sieli in k e in e n iF a l lc  iindert, sclbst dann nicht,  
wenn der berabgebcude Forderkorb einmal schwerer wird wie  
der binaufgehende, denselben also zicht. Ein weiterer  
Vorteil  der Anlafsmascli ine ist der, dafs dic  Verluste in 
ertriiglicben Grenzen bleiben und stets bedeutend geringer  
sind w ie  die  der reinen W iderstandsscbaltung, dafs sie 
aucb den normalen W ert nicht wesentlieb iibersteigeii,  
wenn dauernd mit geringerer ais maxiirialcr G escbwindigkeit  
gefabren wird. Die  Regulierapparate fiir Aulafsmaschineri
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falle,u verliultnismiif8ig kleili aus, dii ja  keine Starkstiomc, 
sondern nur Nebenschlufsstrome zu sclmlten sind. A uch 
die Brcmsung ist bei Anlafsmaschincn selir wirksam und 
stofsfrei, indem der Fordermotor b,'i Verminderung der 
Spunnung sofort ais Dynamo wirkt.

KUr die Vcrwendung von D re l i s t ro m  zuin Betrieb 
elektrisclicr Fiirdermascliinen liat man nocli keine bessere 
Anlafsmethode ais reine Widerstandsscliallung gefunden. 
Durch Kaskadensclialtung konnte man wolil die Ersparnis 
der Figur 2 erreichen, jedocli sind die Verhiiltuisse fiir 
diese • Solialiung zu ungUnstig. Aucli Ist bei Drehstróm 
uinc elcktrische Bremsung nur durcli eine besondere 
Glcichstrombremsdynamo moglicli, zu dereń Felderregung 
erst Gleichstrom hcrgeslcllt werden mufs. Bei der Koii- 
slrtiktion der Aulafsapparate fiir Drchstrombetriob hat man 
allerdings den Vorteil, FlUssigkeilsanlasser mit Zirkulation 
zur KUlilung anwenden zu konnen. (Boi Gleichstrom 
wiirde sieli Knallgas bilden.)

Selir wiclitig fiir elektrisclie FSrdermascliinen ist eine 
geniigende Kraftaufspeiclicrung, um dem Nctz die Encrgie- 
maxima fernzulialten. In den PulTerbattcrien bat man eine 
solclie Kraflspei.clicrung. Das gleicbe Ziel liifst sieli aber 
uucb durcli den Einbau von Schwungriidern erreichen. 
Dieselben erhalten allerilings, wenn sie an den langsam- 
laufenden Primiirmascbinen angebraclit werden, betiiiclitliche 
Gewlclile, bis 100 I. Besser ist es desbalb, sogen. Puffer- 
maschincn aufzustellen, d. li. Gleichstiomankcr, die mit 
Schwungnmssen gekuppelt sind. Sinkt die Netzspannung, 
dann liefeni diese Puflfermaschiiien selbsttbiitig Strom ins Netz. 
Eine Entladung der Scliwungmassen im richtigen Augen- 
blick kann man z. U. dadurcli hcrbcifiihicn, dals mit dem 
Steuerliebel fiir den Fordermotor dii: Magneterrcgung der 
PulTerraascIiinc becinflufst wird.

Bei der Verwendnng von Anlafsmascliinen kann man die 
Scliwungmassen urimittelbar mit den Anlafsmascliinen kuppeln.

Selir giinsligc Wrhiillnissc erzielt man mit einer An- 
ordnung des Obcringenieurs Ilgner. Derselbe baut Schwung- 
massen in den Leonhardschcn Umformer ein. llierbci 
liefert nicht das Netz die zur Besclileunigung des Fbrder- 
motors niilige grofse Energiemenge, sondern zum grofsten 
Tcil das eingebaute Schwungrad.

Aus den Verliandlungcn ist die bemerkenswerte Mit- 
teilung des Vorsitzenden, Prof. Harlmann aus Frankfurt/Mnin 
hervomihcben, dafs sieli am 11. Juni durcli Zusaininenschlufs 
verscliiedener Firmen c in wV e r e i n  z u r  W a i i r u n g  g e i n c i n -  
s a m e r  W i r  t s c i i a f  t si n te r e  s s e  n D e u t s c h c r  E l e k t r o -  
t c c h n i k o r ® gebildet hat, um durcli engen Zusammenscblufs 
vor nilem mit den grofsen Aktiengeeellscliaften in Wettbewerb 
treten zu konnen. Ferner diirften die Grunde intcressicren, 
welclie der Vorsitzende fiir den wirtscliaftlieben Riickgang der 
elektrotechnischcn Industrie anfiihrte: Schuld daran sci die 
iiberaus schnelle Entwicklung der genannten Industrie und 
der Mangcl an einer straffen Organisalion zur Eindiimmung 
des ziigcllosen Wettbcwerbs, Dazu kiime die ungeniigende 
Inyenlarisierung der Bestandc und die ungentigende Zuriick- 
stellung von Mitteln fiir Wechselfiille. Stets zeige sieli, 
dafs der Elektrotechniker hiiufiger ein geschickter Konstruktcur 
und Matbematikcr sei ais ein tiicbtiger Kaufmann. Eine 
Bcsserung sei von den kaufmiinnischen Hochscliulen zu 
erwarten.

Den Geschiiftsbericht iiber die Tliiitigkeit der Sicherheiis- 
kommission erstattete Professor Buddę. AmScblufs desselben

empfahl. er dem Verband d ic A n n a h m e  der im letzten 
Jalire von der Koinmission ausgearbeiteten Siclierhi‘itsvor- 
schriften fiir die Anwendung der Elektrizitiit in Tlieatern 
und im Bergbau (dieselben sind veroffi*nlliclit im diesjiihrigen 
Hcft 23 der Eiektrotecbniscben Zeitscbrifi). Gegen mehrere 
Punktc der letzteren Vorscliriften erbob Oberbergrat Erhard, 
Professor an der Bergakadeinie in Freiberg, Widersprucli 
und fulirt etwa folgendes aus: Die Vorscliriften verlangten 
(iii- den Betrieb mit Elektromotoren in durchtrankten 
Grubenraumen sowohl die Montagc des Motors auf einer 
Isolierplatte, ais aucli die Isolierung des Mascliinisten- 
standes. Das sci falsch; denn wenn durch irgend welclie 
Umstande, die i u durclitrilnkten Riiumen leicht eintreten 
konnten, die Isolation des Mascliinistenstandes schlecbt 
werile, die des Motors aber noch intakt sci, wiirde der 
Maschinist bei Berulirung stromfiibrender Teile der Maschine 
die volle Spannung erbalten. Desbalb miilsten die 
Motoren im Gegenteil gut geerdet werden, der Stand 
allerdings isoliert bleibcn. Wenn jetzt aucli einmal die
Isolation des Slandes niclit vollkommen sei, erhielt der 
Maschinist gegebenen Falles docli bei weitem niclit die 
volle Netzspannung. Ferner beantragt Oberbergrat Erhard, 
den Passus iiber die Verwendung von Widerstiinden in
der Grube dahin abzuiindern, dnfs nicht nur die Kontaki-
stellen, sondern aucli die Widerslandsdrahte zu kapseln 
scien, da eine Erhitzung, der Drabie auf halbe Rotglut im 
Boreiche der Mogliclikeit liege, mitliin eine ZUiidung von 
Schlagwettern eintreten kiinne. Nach diesen Ausfiihriingcn 
wird beschlossen, die Sicherheitsvorscliriften fiir Anwendung 
der Elektrizitiit im Bergbau, die, nebenbei bemerkt, vom 
Verband auf Veranlassung des KSniglichen Oberbergamtes 
zu Breslau ausgearbeitct wurden, zur Abiinderung der
betreffenden Paragraphen noclimals an die Koinmission zu 
verweisen.

Hierauf folgten die Geschafisbcrichte der Mascliinen- 
kommission, der Dralit- und Kabelkommission/der Material- 
priifungskommission, der Hysteresiskoinmission, der E rd-  
stromkommission und der Patentkommission, welclie aber 
nichts spcziell Bergbauliclies brnchten. Die iibrigcn 9 ge- 
lialtenen Vortriige beliandeltcn rein eleklrotecbnisclic Fragen.

11 e c k c r.

Yolkswirtsc/iaft und Statlstik.
W e s t f a l i s c h e  S t e i n k o h l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s  i n  

H a m b u r g ,  A l t o n a ,  e t c .  (M itgetei lt  durcli Anton GUnther 
in Hamburg.) Die  Mengen westfalischer Ste inkohlen ,  
Koks und Briketts, welche wiilirend des Monats Jun i  
1902 (1901) im biesigen Verbrauchsgebiet laut amtlicher  
Bekanntmachung eintrafen, s ind folgende:

Tonnen i  1000 kg

1902 1901

In Hamburg P l a t z ...........................................
OurchgangsTersand nacli Altona-KielerBalin 

„ „ Lubeck-IIamb. „
„ Berlin-Hamb. „

93 755 
49 263,5  

9 442  
G 997,5

88 242.5 
41 458,5  

7 502  
4 177,5

Insgesamt 159 45S' 141 380,5
Durchgangsversamt nach der Oberelbe nach

Berlin ...................................................................
Zur Ausfulir wurden yerladen . . . .

23 290 
5 770

IG 435 
7 452,5
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G r o f s b r i t a n n i e n s  E i s e n -  u n d  S t a h l e i n f u h r  i n  d e n  
e r s t e n  v i e r M o n a t e n  v o n  1 9 0 2 .  D i e Einfulir des Vercinigten 
Konigreichs an Eisen und Slahl zeigt nach „The Iron and Coal 
Trades Rcview“  vom 16. Mai in den ersten 4 Monaten 
des laiifehd.cn Jahres im Vergleici.i mit demsclben Zcitraum 
der beiden vorhorgeheuden Jalire eine auffallcnde Steigerung, 
wie dies die nachfolgende Tabelle fiir die einzelnen Artikel 
ersichtlich macht:

Januar bis April einsclil.
1900 1901 1902

R o h e i s e n .............................. 29 472 43 075 82  315
Stabeisen etc. . . 19 593 24  447 48 354
R o h s t a h l .............................. 9 773 51 711 107 364
Triiger und Schw ellen . 33 599 36 172 36 579
S c h i e n e n .............................. 13 310 23 938 20 083
Achsen und Schrauben . 735 1 395 14 553
Nicht besonders g e n a n n t . . 72 458 85 807 79 449

179 940 266  545 888 697
Gegen 1900 betriigt dic Gcsamizunahine 208 757 t oder 

fast 117 pCf., eine fiir einen so kurzeń Zeilratnn atifsor- 
ordenllich siarkę Steigerung; elwu 60 pCt. der Einfuhr- 
menge des Jahres 1902 sind Rohmaterialicn, die in 
England eine Wei(erverarbci(ung erfahren. Am auffiilHgslen 
ist das Anwachsen der Rohstahleinfuhr von 9773 l auf 
107 3 64  i oder mehr ais das Elffache, noch stiirker ist vcr- 
hiilinismiifsig die Einfulir von Aclisen und Schrauben 
gewachsen, die in 1902 fasi 20  mai so hoch war ais 
2 Jalire voiher. Dr. J.

D i e  W e l t p r o d u k t i o n  v o n  R o h e i s e n  v o n  1 8 6 6  b i s
1901. Das „Iron A g e “ vom 2 ’J. Mai d. J .  bringt die  

, , j t<?naclisteheiidc Slatistik von der Rohciscnproduktion der 
wiehiigsteu Slaaten in den letzlen 35 Jahren.

Roheisenerzeugung in 1000 t

Jaliriiinft- 1866 1871 1876 1881 1886 1891 1896
durchsclinitt bis bis bis bis bis bis bis 1901

1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900
Ver. Slaaten 1464 2248 2563 4301 7079 8133 11 492 15 878
Grolsbrit. u.

Irland 5133 6458 6658 8098 7759 7245 8 879 7750
Deutschland 1226 1913 2142 3353 4147 5001 7 326 7 663
Ru Psiarni 322 386 421 482 682 1192 2192 3 100
Frankreieli 1201 1250 1493 1869 1666 1994 2 493 2 362
Oesterreicli 223 467 411 650 794 975 1 251 1 500
Helgi e n 500 580 501 708 768 773 987 1020
Sdiweden 264 326 351 423 439 463 512 510
Canada — — 13 25 25 35 73 245
and. Lauder 200 220 240 270 300 330 360 380

Prozentnalanteil der einzelnen Lander in den verscli. Jalirfiinften.
Verein. Staatcn 14,0 16,3 17,4 21,3 29,0 31,1 32,3 30,3
Grolsbritannieii

u. Iriand' 48,7 46,7 45,0 40,1 32,9 27,7 25 0 19,2
Deutschland 11,7 13,8- 14,5 16,6 17,4 19,1 20,6 19.0
Rulsland 3,0 2,7 2,8 2,4 2,9 4,5 6,2 7,7
Frankreieli 11,4 9,0 10,1 9,3 7,0 7,7 7,0 5,8
die and. Lander 11,2 11,5 10,2 10,3 9,9 9,9 8,9 9,0

Ins Auge (alit bei dieser T abe lle  neben der starken
Steigerung der Weltproduktion von Roheisen, die in den 
letzlen . 35 Jaliren anniihernd eine Vervierfachung erfahren 
liat, das beispie llose  Anwachsen der Roheisenerzeugung  
der Vereinigten Staaten. N icht nur, dafs die Union in 1901 
etwa die elffache Menge an Roheisen produzierle wie in 
1866, liat sio auch ihren Prozentnalanteil an der Erzcugung  
dieses Produkles von 14 auf fast 40  pCl. der Weltpro-  
duktiou, tuithin auf nicht viel  weniger ais das Dreifache zu 
steigem gewufst und nimmt dairiit in diesem Prodtiklions- 
zw eig  unbestritlen die erste Stelle ein, die ihr auch fiir

unabsehbare Zeit  gesichert zu sein schcint.  England ist 
von seiner einst doininierenden Stellung herabgesunken,  
die absolute Zunalime seiner Roheisenerzeugung betriigt in 
den 35 Jahren nur 2 617 000  t, und se ine Produktions-  
m enge ist in 1901 mit 7 750 000  t selir betriichtlich 
liinter dein Jahrcsdurchschnitt des Jahrfunfts 1881 — 85 
(8  098  000  t)  und noch mehr des Zeitraums von 1896 
bis 1900 (8  879 0 00  t)  zuriickgcblieben. Erfreulich ist 
das - Bi Id von Deutschland; hat dieses auch keine  der 
amerikanischen Union vergleichbaie  Entwickelurig aufzu- 
weisen, so ist die Steigerung se iner Roheisenproduktion  
von 1 226 000 t in 1866 auf 7 663 000 t in 1901, also 
auf mehr ais das Sechsfache, doch aufserordentlieh bedeutend,  
es steht, was seinen Prozentnalanteil  an der Weltproduktion  

■anlangt, jetzt  nur um ein Geringes hinter England zuriick 
(1 9 ,0  gegen 19,2 pCt.), dagegen ist der Anteil  Frankreichs  
von 11,4 pCt. in 1866 auf 5,8 pCt. in 1901 gcfallcn,  
wennschon —  absolut genommen — se ine Roheisener
zeugung in dieser 3 5 jiihrigen Periode anniihernd eine Ver-  
doppelung erfahren hat. Von Rufsland, das 1866 ais 
Roheisenproduzenl kauin in Betracht kam, seitdein seine  
Erzeugung aber fast verzchnfacht hat, ist Frankreieli,  das 
von 1 8 9 6 — 1900 noch die 4. Stelle  cinnahm, in 1901 
weit ubeiflugelt (7 ,7  gegen 5,8 pCt.) und damit wohl  
dauernd auf den 5. Platz unter den Roheisen erzeugenden  
L iin dern h era b g ed iu ck t  worden. Dr. J .

Gesetzgelmng und Vcnvaltuiig.
R u n c l e r l a f s ,  b e t r e f F e n d  B e s t i m m u n g e n  f i i r  d i e  

B e r e c h n u n ^  d e r  S t a n d f e s t i g k e i t  v o n  S c h o r n s t e i n e n .

B e r l i n ,  den 30. April 1902.
Auf Grund der Uber die Starkę des W inddruckes in 

neuerer Zeit  gemachten Beobachtungen und der Erfahrungen,  
welche  hinsichtlich der zuliissigcn Beanspruchung der Bau-  
stoflfe und des Baugrundcs gesammelt worden sind, hat die  
Akademie des Bauwesens die in ihrem Gutachten vom
13. Juli  1889, mitgeteilt durch Erlafs vom 25. Ju l i  1889 
(III. 13597 V . d. o. A , ) ,  niedergeiegten GrundsiUze fiir 
die Berechnung der Standfestigkeit hoher Bauwerke auf  
geringer Grundfiaclic einer enieuten Priifung unterzogen  
und fiir die  Berechnung der Standfestigkeit von Schorn-  
steinen folgende Bestimmungen in Vorschlag gebracht:

I.  A is  inafsgebender Winddruck —  W  —  gegen eine 
zur W indrichtung senkrechte ebene F lachę sollen bei  
Schornsteinen in der Regel 125 kg auf 1 qm in Rechnung  
gestellt werden, Etwaiger Einflufs der Saugwirkung auf  
der Leeseile  ist in diesem Werto enthalten. Der durch 
benachbartc oder umschliefsende Gebiiude gewiihrte' Schutz  
des Schornsteines gegen Winddruck soli in der Regel un-  
berucksichtigt bleiben. A is  AngrifTspunkt des gegen eine  
Schornsteinsiiule ansgeubten W inddruckes ist der Schwer-  
punkt des lotrechtcn Schnittes dieser Siiule anzusehen.  
Bedeutet F  den F lachcninhalt  dieses Schnittes,  bei eckigeu  
Schornsteinen rechtwinklig  zu zw ei  gegeniiberliegenden  
Fliichen geraessen, so ist dic Grbfse des Winddruckes an- 
zunehmen:

bei runden Schornsteinen zu 0,67 W . F,
„  achteckigen „  „  0,71 W . F,
„  rechtcckigen „ „  1 W. F.

Diese W erle  des Winddruckes gelten auch dann, wenn  
der Wind iiber Eck wclif.  Letztere Windrichtung ist mafs-
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gebrnd fiir (lio Bestimmung dur griifsten Knntenpressiing 
bei Pfkigen Schornstelneu.

II. Die Druckspannungen im Mauerwerk sind sowohl 
fiir den Winddnick von 125 kg/qm, ais mieli fiir einen 
solchen von 150 kg/qm zu borechnen, in beidcn Fiillen 
unler Vernarliliissigung <11-r Zugspnnnungen. Die Quer- 
schnilte sind aufserdem so zu bemessen, tlsifs nul der 
Windśeitc die Fugen sieli bei tleni Winddrucke von 
125 ką/cjin niclit weiter ais hochstens bis zur Schwer- 
punktsachse oITnen.

Bei der Berechnung der Standfestigkeit mufs das Gewiclit 
des Schornsteines uacli dem wirkiicliou Einheitsgcwiclit des 
zu verwendoiulcn Mauerwerks erinitlelt werden.

III. Der Untcrnolimcr der banliclien AusfUhrung eines 
Sebornsleines liat die volle Verantwortung dafiir zu liber- 
neltmcn, dafs die in die Bereclinung der Standfestigkeit 
eingesbtzten GewiclUę mit der Wirklichkeit Ubcreinstimmen, 
sowio dafiir, dals die von ilun verwendeten HaustolTc 
(Stoine, MOrlcl u. s. w.) bezliglicli ilirer Glito und Festig- 
keit seinen Angaben entspreclien und tecliniscli riclitig 
verwendet werden. Der AufsiclitsbehOrdc bleibt es liber- 
lassen, den Nacliweis der Riclitigkeit des eingesetzlen Ein- 
lieilsgewielites und der Ubrigen Angaben zu verlangen oder 
selbst die Riclitigkeit zu prllfen.

IV. Die zuliissigc Beansprucliung der BaustofTe und 
des Baugiundes wird, wie folgt, festgeselzt:

Unler der Voraussetzung kunslgereeliter und sorg-  
fiiltlger Ausflllirung sow ie  ausreiebender Erliiirtung des  
Mortels ist ais Druek beansprucliung zu rechncn:

a )  fiir g e w o h n l i c h e s  Z i e g c l m a i i e r w e r k  in K a l k m o r t c l  m i t  
d e m  Mi 8c l iuugs vcr l i i i l t n i s  von  1 R a u m t e i i  K a l k  u n d  
3  K a u m l e i l e n  S a n d  bi s  z u  7  k g  a u f  1 q c m ;

b) fiir Mauerwerk aus Hartbraudsteinen in Kalk-Cement-  
M lłrte l: 1 2  bis 1 5  kg fllr 1 qem.

Unter ilarlbrandsteinen sind dabei Ziegel ver- 
standen, die eine naeligewiesene Druckfesligkeit von 
mimlestens 250  kg auf 1 qcm besitzen, und unter 
Kalk-Cement-Mortel wird verstanden eine Miscliung 
vou 1 Raumteii Cement, 2 Raumteilen Kalk und
6 bis 8 Raumteilen Sand. Wenn die Vcrwendung 
von festeren Steinen und cementreicberem Mortcl
nacligcwiescn wird, konnen auf Grund cinwandfrcier
Festigkeits-Prllfungen an ganzen Mauerkorpern auch 
liiiliere Beansprucliungen zugelassen werden. Dabei 
ist aber mindestens mit einer lOfaclien Siclierbeit 
und auf keineri Fali mit melir ais 25 kg auf 1 qcm 
bei Annalime des Winddrucks von 150 kg auf 1 qcm 
zu rechnen.

c) Falls fllr die Fundamente Scluitt- oder Stampfbeton 
verwendet wird, sind

fiir geschiltteten Beton . . G bis 8 kg auf 1 qcm
„ gestampften „ . . 10 bis 15 kg „ 1 qcm

Druekbeanspruchung zuliissig.
Scliilttungsweisen, bei denen der yorausgcsetzte  

Zusammenhang der ganzen Fundamentplatte niclit 
sich er stcht, sind mit Riicksiclit auf die enlstchenden  
Biegungsspannungen unzuliissig.

d) Guler Baugrund daif  bei Annalime des Winddruckes 
von 125 bis 150 kg auf 1 qm in der Rcgel bis 
zu 3 kg, in Ausnahinefallen bis zu 4 kg auf 1 qcm 
beansprucht werden.

Ew. etc.  (bezw . die e tc .)  ersuchcn wir, diese Grund-  
siitze durch die  Amtsbliitter zur allgemeincn Kcnntnis zu

bringen und die nachgeordneten Slaatsbaubeainlen, sowio 
die Polizeibehiirden Ilires Bezirks anzuweisen, bei der 
Prtifung der Gesuclie um Gcnclimigung lioher Schornstein- 
aiilagen nach diesen Grundsiitzen zu vcrfaliren.

Die zur Genehmigung der in den §§. 16 und 24 der 
Geweibeordnung bezeichneten Anlagen berufencn Beliorden 
sind auf die Bcaclitung der von der Akademie des Bau- 
wescns fiir die Berechnung der Standfestigkeit von Schorn- 
stcincn aufgestellten Grundsiitze hinzuweisen. Soweit diesen 
die Bestimmungen der Batipolizei-Verordnungen iiber die 
Beansprucliung der Baumaterialieu und der Belastung des 
Baugruudes enlgegenstehen, sind dic Bauordnungen zu 
tindern.

Der Minister Der Minister
der bffentlichen Arbeiten. fiir Handel und Gewerbe.

Im Auflrage: Im Auftrage:
gez. S c h  w e c k c n d i  eck .  gez. Ne uli aus .

Yerkehrswcseii.
A m t l i c ł i e  T a r i f v e r a n d e r u n g e n .  Am 1. 7. 1902

tritt ein Tarif fiir den Guterverkelir zwischen Stationen
der Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbalin einerseits und 
Stationen der kgl. siichs. Staatseisenb. andererseits in
Kraft. Er entliliU u. a. direkte Frachtsiitze fiir dic Be- 
forderung von Steinkohlen u. s. w. in Wagenladungen.
Abdrllekc des Tarifs sind bei den beteiligten liisenbahn- 
vcrwaltungen oder durch Vermittelung der Stationen kauflicli 
zu erlialten. Dresden, 25 .  6. 1902. Kgl. Gen.-Dir. d. 
siichs. Staatseisenb., ais geschaftsfOhrende Verwaltung.

Grof sh.  b a d i s c h e  S t a a  t s e i s e n b a h n e n. Mit 
Giiltigkeit vom 10. 7. 1902 werden fiir die Ausnahme-
tarife 2 (Bohstofflarif), 3 (Kalitarif) und 6 (Steinkohlen) 
im Veikehr zwischen Mannheim einerseits und Kehl und 
Kork andererseits, sowie fiir den Ausnalimctarif 6 (Stein 
kolilen) im Verkehr zwischen Mannheim Industriehafen 
einerseits und Kclil und Kork andererseits crmiifsigte Fraclit- 
siitze eingefiihrt. Niihere Auskunft erteilen die Dienststcllen. 
Karlsruhe, 21. 6. 1902. Grofsh. Gen.-Dir.

O b e r s c h l e s .  os td c u ts c li e r K' oh  1 e n  r  e r k c l i  r. 
Mit Giiltigkeit vom 1. 7. d. J .  werden eriniifsigte Fracht
siitze nach den Stationen Lippusch und Lubianen des 
Direktionsbezirks Danzig eingefiihrt, sowie die Stationen 
der Neubaiistreckc Konitz- Lippusch und Haltestellc Pomeiskc 
der Neubaustrecke Biitow-Lauenburg des Dir.-Bez. Danzig 
in vorbezeichneten Verkehr einbezogen, Ueber die Ilolie 
der Frachtsiitze geben die beteli. Dienslstellen niihere Aus
kunft. Kaltowitz, 18. 6. 1902. Kgl. Eisenb.-Dir.

S a a r k o h l c n v e r k e l i r  n a c h  W U r 11 e m b e r g. 
Am 1. 7. d. J .  ersclieint an Stelle des Tarifs vom 1. 4. 
1897 ein neuer Kohlentarif Nr. 7. Verkaufspreis 0 ,60  J i .  
Insoweit der neuc Tarif Fiachterhbhungen enthiilt, bleiben 
die bisherigen billigeren Frachtsiilze noch bis zum 15. 8. 
d. J .  in Giiltigkeit. St. Johann-Saaibriicken, 21. 6. 1902. 
Kgl. Eisenb.-Dir., namens der beteil. Verwaltungen.

Rl i e i  ii. - we s t  f . - s  i i d d e u  t s c l i e r  V e r b a n d. Mit 
Giiltigkeit vom 20. 6. d. J .  ab werden die Frachtsiitze von 
den Kohlenversandstationen des Dir.-Bez. Coln nach den 
Stationen Albbruck, Dogern und Waldshut sowie von der 
Station Steele Nord nach der Station Konstanz im Ileft 1 
des Kohlentarifs fiir den Verkehr mit Stationen der badischen 
Staatseisenbahnen um 1 bis 3 Pf. fiir 100 kg ermiifsigt.
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Niihere Auskunft geben die beteil. Dienststellen. Essen, 
17. 6. 1902 . Namens der beteil. Verwaltungen, Kgl.
Eisenb.-Dir.

N o  rd w e s t d  eu  t s c l i  - b a y e r  i s c l i  er  G ii t e r t a r i f. 
Mit Giilligkeit vom 20. 6. d. J .  wird die  Station Ohern- 
kirelien der Rinteln-Stadthagener Balm ais Versandstation  
in dem Ausiiahmetarif 6  fiir Sle inkohlen u. s. w. nachgetragen.  
Hannover, 19. 6. 1902. Kgl. E isenb.-Dir .

G r u p p c n t a  r i f  II, A n l i a n g  zu i n  G r u p p e n t a r i f
II, e u tli a lt e n d d e n  A ii s n a lt m e t a r i f f u r  d i e  
B e f o r d e r u n g  v o n  S t e i n k o h 1 e n e t c .  v o n d e n  
S t a t i o n e ii d e s  o b e r s c h l e s .  G r u b e n b e z i i- k s,
n i e d e r s  c l i lc s .  S t e i ii ko  b 1 e n -  et c.  A u s n a h m e -
l a r i f  nac l i  de n  S t a t i o n e n d e r  G r n p e II e tc . ,
S t a a t s b a l i  n w ec l i s e l  t a r i f m i t  d e r  G r  u p p e II,
O l d e n b u r g  - o s t d e u t s c h - B e r l i n - S t e t t i n e r - G u t e r -  
t a r i f ,  s c h l e s i s c h - s a c h s i s e h e r  V e r b a n d s g t i t c r t a r i f ,  
s i i d - o s l - p r e u f s i s c h e r  G i i t e r t a r i f  n n d M i l i  lii r -  
bali n -S  t a a t s b a l i n  ta r i  f. Yom 1. 7. d. J .  ab wird die 
neben der staatlichen Umsclilagslelle Breslau - Oderliafen 
gelegene Hafenanlage der Stadt Breslau mit der Bezeiclmung 
Breslau-Sladtliafen in demselben Umfange ais Tarifstation 
in die obenbezeichneten Verkelire einbezogen, in welcliem 
fiir Breslau- Oderliafen Frachtsiitzc bestelien. Dic neue 
Tarifstatiou dient nur dcm Vcrke!ir von Fraclilgut in 
Wagenladungen nacli und von der Hafenbalin der Stadt 
Breslau. Fahrzeuge und SprcngstolTe sind ausgeschlossen. 
Dic Fracht wird zu den Siitzcn fiir Breslau - Oderliafen 
berechnet, oline dafs daran die Bediiigung des Umschlages 
fiir die nacli dem ilafeii gehendcn und von iiun aus- 
tretendcn Wagenladungen gekniipft wird. Der Fraclit- 
bcrcclinung fiir Sendungen zwischen Breslau-Odcrthorbahnliof 
und Breslau-Stadihafen wird die Entfernuiig von 1 kin zu 
Giunde gelegt. FUr dic Bcliandlung der Sendungen in der 
stiidtischcn Hafenanlage ist der von dem Magistrat der 
Stadt Breslau herausgegebenc Gcbuhrentarif mafsgebcnd. 
Breslau, 17. 6. 1902. Kgl. Eisenb.-Dir., zugleich namens 
der beteil. Verwaltungen.

Rh e i n .  - wc s t f .  -  l ie ss  i s c l i c r  K o li 1 c n v c r k e li r. 
Fiir Sleinkohlen, Braunkohlen, Steinkohlenkoks und Briketts, 
welche von den im vorgcnannte» Tarif cnthallenen Kohlen- 
etc. Versandstationen mit direkten Fraclitbriefen nacli 
Stationen der llanauer Kleinbahnen zur Aufgabe komincn, 
werden die Frachtsiitzc von der Versandstation bis zur 
Uebergangsstation Hanau-Nord mit Giilligkeit vom 20. 6. 
19 0 2  ab um 2 Pf. fiir 100 kg gekurzt. Essen, 15. 6.
1902. Kgl. Eisenb.-Dir.

Terenie und Ycrsaimnluiigcn.
4 2 .  J a h r e s - V e r s a m m l u n g  d e s  D e u t s c h e n  V e r e i n s  

v o n  G a s -  u n d  W a s s e r f a c h m a n n e r n  i n  D u s s e l d o r f  
v o m  2 5 . — 2 8 .  J u n i  1 9 0 2 .  Nachdem die Versammlung 
ain Vorabende seitens der Stadt Dusseldorf fesllich cm- 
pfangen und bewirtet worden war, trat dieselbe am Vor- 
mittag des 25. Juni unter Leitung des Baurates Beer- 
Berlin in die Verhandlungen ein. Den Begriifsungs- 
anspraclien folgte der Vortrag von Bergrat G r a f s m a n n -  
Essen: „Ueber das Ruhrkolilenvorkommen mit besonderer 
Berucksicliligung des Gaskolilenvorkommens.“ Redner weist 
zuniichst auf die Bedeulung des Ruhrkohlenbeckens ais

des ergiebigsten Kohleiiyorkommens Deutschlands hin. Es 
betru" dic S te inkol i lenproduk lion:

Proufscn
Oberbergamts- 
l)ezirk Bonn

Oberbergatnts- 
bezirk Dortmund Syndikatszeclien

Jalu
t t

von
Proufs.

pCt.
t

Yon
Preufs.

pCt.
t

von
Preufs

pCt.

1900 101 906 lob 11 979 986 11,75 59 618 900 58,47 52 OSO 898 51,08
1901 101 203 S07 12101 962 11,96 58 447 657 57,75 50 411 926 49,81

Es folgt eine Schildcrung der geologisehen und geo- 
grapliischen Bcgrcnzung des Iluhrkohlen-Vorkomniens. Der 
Bergbau schreitet immer melir nacli Norden in Gebiele 
vor, in dencn das Kolilengebirge durch cinc Kreidemergel- 
schicht von zunelimender Dicke bedeckt isl. Dieser Umstand 
iin Vereine mit den oft selir erheblichen Wasserzufiiissen 
erschwert das Vordringen des Bergbaues nacli dem Norden. 
Andererseits niinmt die Regelinafsigkeit der Lagerung nacli 
dcm Norden hin zu.

Fiir den Oberbergaintsbczirk Dortmund, also fiir den 
rechtsiheinischen Anteil des Kolileiirevierest betriigt dic 
Fliiche, in welcher das Kohlenvorkoinmcn durch Bergbau 
und Bohrfunde nacligewiescii ist, 2932  qkm. Lottncr 
halle im Jalire 1859 gegen 8 5 0  qkm, Runge im Jalire 
1892  rund 1932  qkm ermittelt. Es unterliegt keinem 
Zweifel, dafs die Kohlenbecken Englands, Nordfrankreichs, 
Belgiens, llollands und Rlieinland-Westfalens in historiscli- 
geologiscliein Zusammenhange stehen, dafs sie einem Kohlen 
mcerc angehoren.

Die Tektonik des llulirkohlcnbcckens wird durcli An- 
gabe der Bezcichnungen und des Verlaufes der 5 Haupt- 
mulden und 4 Hauptsiittcl eingehend erliiulert. Die haupt- 
saclilichstcii Ueberschiebungen und Yerwerfungen sind auch 
im unproduktiven Karbon nachwcisbar; liier geben sie 
hiiufig Veraiilas3ung zu Erz-Ablagerungen.

Der BegrifT der Bezeiclmung „Leitflotz" zur Cbarakteri- 
sierung der Zugehorigkeit der einzelnen Flotze zur Mager- 
kolilcn-, Fettkoiilcn-, (Efskohlcn-), Gaskohlen- und Gas- 
iliUiimkohlen-Partic wird eiortert, nicht oline darauf liin- 
zuweisen, dafs die Eigenschaften der Kolile ein und desselben 
Flolzes erlicbliclicn Schwankungeii unterwoifen sind. Es 
folgen Angaben iiber das Verhaltnis der Miichtigkeit des 
Gcbirges zur bauwurdigen Kolile in den einzelnen Parlien, 
sowie iiber die Anzahl der bauwUrdigen FI8ize an llaiul 
der Rungcschen Angaben, die neuerdings eine Erweilcrung 
dadurch erfuhren, dafs auf den Zcchen General Blumen- 
tlial und Scliliigel und Eisen ein hoherer llorizont der 
Gasnammkolilenpartie (Cannelkohlc) aufgcschlossen wurdc, 
von dem bis jetzt 5 Fliitzc bekannt sind.

Eingehend bespricht Redner hierauf das Vorkominen 
der Gaskohlengruppe und giebt detaillierte Angaben iiber 
die Flotziniichtigkcil der Zcchen Zollvercin und Prosper II. 
Nacli einem Riiekblick auf die Vergangeilhcit des Ruhr- 
kohlenbergbaues verbreitel sich der Vortragende iiber dessen 
voraussichtliche zukiinftige Ergiebigkeit. Nacli den Be- 
rechungen des Geheimen Bergrates Schulz stehen in dem 
bis zum Jalire 1900  bekannten Teile des Ruhrbeckens an 
bis zur Tiefe von 700  m . . 1 1  Milliarden Tonncn
„  „  « „  700  1000 „  . . 1 8 ,3  „
« „  „ „ 1 0 0 0 — 1 5 0 0 „ . . 2 5

also bis 1500  m insgesamt =  54 ,3  „ „
in noch grofserer Tiefe =  75 ,0  yJ ,,
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Ist somit die Vcrsorgung Deutschlands mit Slcinkohlen 
auf viele Jalirhunderle siclier gestellt, so war aucli in den 
lctztverflossenen Jalircn von einer Kolilennot keine Rede. 
Sie war nur von gewissen Kreisen an die Wand gernalt 
worden. Zu den Angriften auf das Kohlen-Syndikat mag 
die Mifsdeutung, die das ungliicklich gewiihlte Wort 
„Einschrankting" erfuhr, viel beigelragen ■ haben. Mit 
einem Hinwcis auf das in der Ausstellung des bergbaulichen 
Vereines gesammelte statistische Materiał schlofs der Redner 
seine Ausfiihrungen.

Ks folgte der Vortrag von Direktor Merz-Cassel, der 
iiber Anlage und Betrieb von Gasofen mit geneigten 
Retorten sprach. In der sieli anschliefsenden Diskussion 
wurden die grofsen Vorziige, welche die geneigten Gasretorten 
vor den liorizontalen besitzen, allgemein zugegeben.

Weiter sprach Direktor H i 1 g e n s t  o ck-Dahlliausen 
Ruhr Uber die Destillationskokerei. Derjenige, der dem Koks- 
ofen zucrst. dic Gestalt gab, dic er lieute nocli besitzt, war 
Evencc Coppće. Die von ihm gegebene Ofenform hat sieli 
sowolil fur Fiammofen ais fiir Nebenproduktenofen erhalten.

Dic Nebenproduktenkokerci kam vor etwa 20 Jahren, 
und zwar in Deutscliland zuerst, in allgcmeinere Aufnalime; 
das urspriingliche Vorurtcil gegen dieselbe beruhte auf 
durch Nachvcrbrennung liervorgerufener sclilechter Beheizung. 
Obzwar der Otto-Hoffmann-Ofen mit Reversicr-Feuerung 
grundsiitzliche Fchlcr niclit hervortreten liefs, war er doch 
verbesserungsfiihig, wie dies der unbestrittene Erfolg beweist, 
den der vor 7 Jahren von der Firma Dr. Otto & Co. 
konstruierte Unterfeuerungsofen erzielte. Derselbe iibertrifFt 
alle bis daliin bekannten Ofensysteme, Die Abmessungen 
der IioksBfen schwanken je  nach der BeschafTenhoit der 
zu vcrkokenden Kohle innerlialb verhiillnisiniifsig geringer 
Grenzen, da die Weite des Ofens niclit zu gering sein 
darf, wenn nicht zu kleine Koksstiicke erzeugt werden sollen.

Ueber den Vcrkokungsvorgang machl der Vortragende 
auf Grund der Versuche von Bauer und Dr. Blasberg 
interessantc Mitteilungen. Zwischen der Rolikohle und dem 
Kokskuclien bildet sich eine nach dem Innem des Ofens 
forlsclircitendc, Teer ais Biiidemittel entlialtende Verkokungs- 
naht. Diese Zwischenschicht ist reiclier an fliichtigen 
Bestandteilcn ais die Rolikohle.

Bei der Zersetzung des Bindemittels duroh die Hitze 
liinterbleibt eine Graphitschicht. Dic Graphilausscheidung 
ist in den oberen Ofenpartien stiirker ais in den unleren; 
es wird dadurch eine ausgleichende Wirkung erzielt, sodafs 
der Koks aus dem ganzen Ofen die gleichc Bescliaffenlieit 
besitzt. Wiihrend das Kokereigas mit der zunehmenden 
Verkokungsdauer an Ileizwert abniinmt, blcibt der Ammonink- 
gelialt ziemlicli konstant.

Man ist iinstande, im Koksofen ein Gas zu erzielen, 
dus mit Retortengas fast identisch ist.

Es zeigtc
ein Kokereigas ein Retortengas

. C02 1,4 pCt. 1,7
0 0,0 » 0,6

CO 6,6 >! 7,1
Cn Hm 3,2 » 3,9

c h 4 25,0 )} 28,29
H 56,4 }) 52,3
N 7,4 » 6,11

Dafs der Koksofen besser und billiger ais die Gas- 
retorte ist, unlerlicgt keinern Zweifel. Immerhin wird noch 
wenig Lenchtgas in Koksofen gewonnen. In den Yereinigten

Staaten von Nórdamerika, die nach dieser Richtung am 
meisten von sieli reden machen, betrug im Jahre  1900  
dic Gesamt-Lcuchtgaserzeugung iiber 1 Milliardc cbm, wo- 
von 33 Millionen cbm in Kokereien erzengt wurden. Es 
ist zu gewagt, zu beliaupten, dafs in Zukunft der Koks
ofen die Gasretorte. verdriingen wird. Zurzeit stehen im 
rlieinisch-wcstralischen Kohlenrevier pro Jah r  13 0 0 0  0 0 0  t 
Kokskohlc zur Verfugung. Wiirden dieselben siimtlich im 
Nebenproduktenofen verkokt, so verm0chten sie einen Ueber- 
scliufs von 800  Millionen cbm guten Lenchtgases zu liefern, 
also den Jahresbedarf von Paris zweimal zu decken.

Dilsseldorf verbraucht etwa 18 Millionen cbm Gas im 
Jahr. lin Sommer kijnnten 40, im Winter 170 Koksofen 
die Stadt mit Gas verBorgen.

Redner schliefst mit dem Hinweis, dafs auf den neuesten 
von der Firma Dr. Otto & Co. gebauten Kokcreianlagen 
durch Kokereigas getriebene Gasmotore verwendet werden.

D r e l i s c h m i d t , Berlin, brachte Mitteilungen iiber 
Gasgluhlicht und Starklichtbrenner. Einen gewaltigen Fort- 
scritt der Intensiv-Gasbeleuchtung stellt das vom Redner 
demonstrierte Millenium-Licht vor.

Am Naclunittag des 25. Juni wurde eine Dampferfahrt 
nach den Wasserwerken der Stadt Dusseldorf unternommen.

Am 26. Juni sprach Geheimer Hofrat, Professor Dr. 
Bu n t e :  Ueber Gasreinigung. Einer eleganlen Erkliirung 
der bei der Entfernung des Schwefelwasserstolfes aus dem 
Gase mit Eisenmasse vor sich gehenden Reaktionen folgte 
der Hinweis darauf, dafs es noch niclit gelungen sei, den 
Schwefelkohlenstoff, der allcrdings nur in geringen Mengen 
vorhanden sei, gleich cinfach zu beseitigen. Der Kolilen- 
siiuregehalt des Gases spielc bei der GltihkBrper-Beleuchtung 
keineswegs mehr die Rolle wie in friihercn Zeiten.

Redner schlofs mit einer Zuriiekweisung der an anderer 
Stelle erfolgten Angriffe Oslenders gegen die Gasbeleuchtung 
schlechthin. Die Beliauptung Oslenders, dafs- die Gas
beleuchtung die VoIksgesundheit unlergrabe, sei eine 
ungeheuerliche Uebertreibung. An der Diskussion beteiligten 
sich Dr. L e y b o l d - Ha mb u r g ,  Dr. B ueb -D essau ,  B u r g e -  
mci  s t e  r- Celle, K l o n n  e - Dortmund.

Der nun vom Yorstande erstattete Jahresbericht fiir 
1 9 0 1 /1 9 0 2  interessiert besonders an der Stelle, die sieli 
mit der Zollbehandlung der MineralSIe beschiiftigt. Danacli 
haben die Bestrebungen des Deutschen Vereins von Gas- 
und Wasserfachmiinnern eine Ilerabsetzung oder gar eine 
Aufhcbung des Zolles auf Mineralole, die zur Gasbereilung 
verwendet werden, einen greifbarcn Erfolg bisher nicht 
erzielt. Besonders sei aber auf die Stelle des Berichles: 

„Demnach ist eine erneute Beratung der Oelzoll- 
frage zu erwarten, und wir werden nichts unterlassen, 
uin die Interessen der Leuchtgas-Industrie und die damit 
innig verbundenen wiclitigen finanziellen Interessen unserer 
Sliidtc, in dereń Bcsitz die grofste Zahl der Gasanstalten 
sich befindet, nachdriicklich zu vertretenff 

liingewiesen, aus der dic Kokerei-Nebenprodukten-Industrie 
ilire SclilUsse zu ziehen haben wird.

Ais Ort der niichsten Jalires-Versammlung wird Ziirich 
gewiililt.

Der dritte Verhandlungstag war Beratungen des Wasser- 
faclies gewidmet.

In den Nachmittagsstunden des 26. und 27. Juni wurden 
im Ausstellungs-Pavillon der Firma Th. Goldschmidt-Essen 
den Versainmlungsteilnehmerii Demonstrationen des alumi- 
nolhermischen Yerfnhrens vorgefiilirl. Der vorzligliche Aus-
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fali der Versuche, welche die Slumpfschweitsung von Rohren, 
dic automatische Schweifsung einer Welle und die Dureli- 
schmelzung einer Panzerplatte umfafsten, diirfte • nicht vcr- 
fehtt haben, dem so aufserordentlich leicht auśzufiihrcnden 
Verfahren neue Freunde zu verschafTen.

Am Vorinittag des 28. Juni wurden die Gas- und 
Elektriżitatswerke der Stadt Dusseldorf besichtigt.

Fiir den Nachmittag halle die Firma Dr. Otto & Co. 
die Inleressenten zum Besuche ihrer Werke in Danlhnusen 
(Iluhr) eingeladen. Unter Direktor Hilgenstoeks liebens- 
wiirdiger Fiihrung bot sich den Excursions-Teilnelimern 
Gelegenheit, die Fabtikation fiMi,e,rfester Steine ver8chiedenster 
Verwendungszwecke in allen Stadien kennen zu lernen. 
Lebhaflca Interesse fand die Kokerei Versuchs-Anla^e, fiir 
dereń erfolgreiche Thiiligkeit der Weltruf, den die Koks- 
ofen-Konstruktionen der Firma geniefsen, beredtes Zengnis 
ablegt. Dr. E r  len  b a c h .

Marktbericlite*
E s s e n e r  B o r s e .  Amtlicher Bericht vom 30. Juni  1902 

aulgestellt von der BSrsen-Kommission.
K o h.l e n , K o k s  u n d  B r i k e 11 s. •

Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund.
Sorte. Pro Tonne loco Werk

G a s -  u n d  F 1 a iii m k o h 1 e :
a) Gasforderkohle ........................... 1 1 ,0 0 — 12,50 JL
bl GasHammforderkohle . 9 ,7 5 — 11,00 „
c) Flammforderkohle . . . . 9 ,2 5 — 10,00 „
d) S t i i c k k o h le ................................. 1 3 ,2 5 — 14,50 „
e) Halbgesiebte................................. 1 2 , 5 0 - 1 3 , 2 5  „
f) Nufskohle gew. Kom 11

rtj * 1 2 ,5 0 — 13,50 „
» » » AAJ
» » » m 1 1 ,2 5 — 12,00 „

IVn » » Ly 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  ,.
g) Niilsgruskohle 0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,5 0 — 8 ,00  „

„ 0 - 5 0 / 6 0  „ 8 ,0 0 — 9,00 „
4 , 5 0 -  6,75

F e 11 k o h 1 e :
a) Forderkohle . . . . 9 ,00  -  9 ,75 „
b) Bestmelierte Kohle 10,75 — 11,75 „
c) S t i i c k k o h l e ................................. 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5  „
d) Nufskohle gew. Kum I) 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5  „

» » » UJ
» » » IM 11,00— 12,00 „

IV» » » 1' 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5
e) K o k s k o h l e ................................. 9 ,5 0 — 10,00 „
M a g e r e K o h l e :
a) F o rd e rk o h le ................................ 8 , 0 0 -  9 ,0 0  „
b) Forderkohle, melierte . 1 0 , 0 0 - 1 0 , 5 0  „
c) Forderkohle, aufgebessette, je

nach dem Stiickgehalt . 1 1 , 0 0 - 1 2 , 5 0  „
d) S t i i c k k o h l e ................................. 1 3 ,0 0 — 14,50 „
e) Aollirazit Nuls Korn I 1 7 , 5 0 - 1 9 , 0 0

» » » ^ 19 ,50— 2 3 ,0 0  „
f) F o r d e r g r u s ................................. 7 , 0 0 -  8 ,00  „
g) Gruskohle unter 10 mm . 5 , 0 0 -  6 ,25 ,,
K o k s :
a) Hochofenkoks . . . 15 ,00 „
b) Giefsereikoks . . . . . 1 7 , 0 0 - 1 8 , 0 0  „
c) Brechkoks I und II 1 8 ,0 0 — 19,00 „
B r i k e t t s :
Briketts je  nach Q uali ta t , . 11 ,00— 14,00 „

Markllage ohne Aenderung ruliig. Niicliste Hi5rsetiver- 
saininlung rindti am Montag, den 7. Ju li  1902 ,  nach- 
mittags 4 Uhr, im „Berliner Ilof“ , Hotel llartmann, stalt.

B o rse  z u  D u s s e ld o r f .  Amtlicher Kursbericht vo«;
3. Ju li  1 9 0 2 ,  aulgestellt vom Borsen -  Vorstand unter 
Mitwirkung der vercideten Kursmakler liduard Thielen 
und Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. K oh  le n  u n d  Koks .
1 G a s -  u n d  FI am m k o h  1 e n :

a) GaskohlefurLeuchtgasbereitung 1 1 ,00— 13,00 /L,
b) G e n e ra to rk o h le .......................... 1 0 , 5 0 - 1 1 , 8 0 V
c) Gasflammforderkohle 9 ,7 5 — 11,00 V

o. F e t l  k o h 1 e n :
a) F B rderkohle ................................. 9 0 0 -  9,80 »
b) beste melierte Kohle , 1 0 , 5 0 - 1 1 , 8 0
(0 K o k s k o h l e ................................. 9 ,5 0 — 10,00

3. M a g e r e K o h l e :
8 , 0 0 -  9,80

b) melierte K o h l e .......................... 1 0 , 0 0 - 1 2 , 5 0 »
c) Nufskohle Kom 11 (Anthrazit) 1 9 ,5 0 — 24,00 »

4. Ko k s :
a) Giefsereikoks . . . . 1 7 , 5 0 - 1 8 , 0 0 »
b) H o c h o f e n k o k s .......................... 15
c) Nulskoks, gebrochen 1 8 - 1 9

5. B r i k e t t s .................................
B. E r z e :

Oo
■

rH1Oo'eH »

1. Ilohspat je ńach Qualiliit. 10,80 w
2. Spateisenstein, gerosteter . 15,00 ?>
3. Somorrostro 1. o. b. Rotterdam — V
4. Nassauischer Rotcisenstein mit

etwa 50  pCt. Imscii — »
5. Rasenerze franco . — V

B. R o h e i s e i i :
1. Spiegeleisen la. 10 — 12 pCt.

M a n g a n ....................................... 71 V
2. Weifsstrahliges Qual.-Puddel-

roheisen: — »
a) Rlieiii.-westf. Marken 60 7)
b) Siegerliinder Marken 60 y>

3. Stahleisen . . 62 »
4. Englischcs Bessemereisen cif

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

Markę Mudela, cl’. Rotterdam — ))
6. Deutsches Bessemereisen . 64 »
7. Thomaseisen frei Verbrauchs-

stelle .............................................. 57 ,50 V
8. Puddeleisen, Luxenib. Qual.

ab L u x e m b u r g .......................... 40 »
9. lingi. Roheiseii Nr. III ab

R u l i r o r t ........................................ 68 »
10. Luxemburger Giefsereieisen

Nr. III ab Luxemburs 50 V
11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I 65 n

n „ „ 11 — »
13. „  „ III 62 V
14. „ Hiimatit . . . . 6 5 — 66
15. Spanisches Hiimatit Markę

Mudela ab Rulirort . . .  —
C. S t a b e i s e n :

Gewohnl. Stabeisen Flufseisen 110
Schweifseisen 125
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D. Bl e c l i e :
1. Gewóhnl. Bleche aus Flufśeisen 1 3 0 — 140 „/ć
2. „ „ „ Schweifceisen —  „
3. Kesselbk'che aus Flufeeisen 160 „
4. „ „ ScKweifeeisen . —  „
5. F e i n b l e c h e ....................................... — „

Notierungen uber Draht fehleu.
Das Geschaft iu Koblen und Eism wcgpn der In- 

venturen schleppend; der Yer.-and daber teilweise sehwach. 
Nśichste Borse for Weitpspiere am Donuerslag, den 10. Juli, 
fur Produkle au- Donnerstag, den 17. Juli 1902.

D e r  W e t t b e w e r b  a u f  d e m  B e r l i n e r  S t e i n k o h l e n  - 
M a r k t e .  Die oberschlesisclie Steinkoble beberrscbt seit 
landem den Berliner Markt, seit 1890 weist jedocb ihre 
Zufuhr nacb dort im Verhaltnis zum Gesamlkonsum berlins 
einen fast steten, nur in 2 Jahren unterbrochenen Ruckgang 
auf. Absolut hat allerdings der Konsum oberscblesiscber 
Kobie in Berlin iii 1901 mit 1 0 9 8 7 1 5  t seine grofste 
Holie erreichi. der prozentuale Auteil Oberschlesiens an der 
Deckuug des Berliner Steinkohlenbedarfs betrug jedocb in 
1901 nur nocli 56,41 pCt. und die Steigerung gegeniiber 
1890  ist minima! (77  495  t =  7 ,6  pCt.) und triu voll- 
standig zuruck vor der Zunahine des Konsums an eng- 
lischer und westlalischer Kolile, der seit 1890 eine Ver- 
vierfachung bezw. VerdoppeIung verzeichnet. Die nacli- 
folgende, von der Eisenbahndirektion Berlin aufgestellte 
Tabelle zeigt die Verteilung des Steinkohlenkonsums der 
Stadt Berlin seit dem Jabre 1890 auf die einzeinen Pro- 
duktionsgebiete in 1000 t.

Jahr englische west-
falięclu1

sach-
sis^he

nieder-
schl^s.

ober-
scłtjes. Summę

1890 106 84 1 195 1021 1407
1S91 146 83 3 150 950 1332
1892 106 78 8 190 88S 1270
1893 167 78 9 199 967 1420
1894 189 85 13 208 963 1458
1895 230 101 10 201 8P4 1426
1896 328 147 8 21S 934 1635
1897 319 187 8 204 963 1661
1898 286 176 5 208 - 1019 1694
1899 235 218 . 6 245 1006 1710
1900 361 152 1 219 1030 1792
1901 431 176 7 235 1099 1948

Mit dem Jabre 1890 verglichen bat in 1901 der 
Konsum Berlins an engliscber Kobie um 3 2 5 5 6 3  t =  
3 0 7 ,4  pCt., au westlalischer ura 91 734  i =  108,8 pCt. 
ziigeuoinmen. Die sacbsirche Steinkoble ist fur den Berliner 
Markt nocli immer obne besondere Bedeutung und die 
niederschlesische liat ibren Antell absolut aucb nur um 
wenig mebr ais die Hiilfte steigern konnen und damit ver- 
haltnismafsig gleicbfalls einen Ruckgang aufzuweisen. Die 
Zunahine des Verbrauclis an westfaliscber und vor allem 
an englischer Kobie i>t ais Folgę der lióchst ungunstigen 
Verfrachtiingsverhallnisse auf dem koinbinierlen ober- 
scblesiscben Babn- und Wasserwege zu betracbten. England 
und Westfalen baben fiir die Wasserverfrachtung nacb 
Berlin bis Steltin und Hamburg nur eine relatir  niedrige 
Vorfracbt zu tragen und von da ab gute Wasserstrafsen 
zur Verliigung, dagegen leidet Oberscblesien niebt nur 
unter den iiberatis ungunstigen Wasserstandcn der Oder, 
sondern auch unter den bolien Vorfracbien bis zu seinen 
Wasserumschlagplatzen. Im Jahre  1901 war, wie die 
Handelskammer zu Oppeln in ibrem letzten Jabresberichte 
ausfubrt, der Wasserstand der Oder iiber alle Mafsen

ungunstig und leistete dadureb dcm englisclien W ettbewerb  
weitgelienden Yor&chub, sodafs dieser  se inen Anteil  am 
Berliner Sleinkohlei:konsuin gegen das Vorjahr um 24  pCt. 
erhóhen konnie.

rj E n g l i s c h e r  K o h l e n m a r k t .  Der englische Kohleri- 
markt war zuletzt rubig, aber fest. Die letzteu Berichte 
sind mit Rucksicht auf die wegen der Kronungsfeier ange- 
setzte Unterbrechung des Betriebes weniger bezeichnend. 
In den Midlands ist inzwiscben eine Herabsetzung der 
Lobne obue St5rungen durchgefuhrt worden. Die laufenden 
Preise durften dadurch nicht weiter beeinflufst werden, da 
sie bereits nacbgegeben hatten, und man somit jetzt nur 
wieder auf dem fruberen Niveau der Gestebungskosten 
angelanst ist. Wałirscheiulicb werden die Notierungen, 
von kleinen Konzessionen walirend des Sommers abgesehen, 
fiir den Rest des Jabres unveiandert bleiben. Die ^Nacb- 
frage in besseren Sorten Stuckkoble zu Hausbrandzwecken 
bat nacbgelassen, hall sieli indessen uber dem fur diese 
Jabreszeit ublieben Durchsclinitt. Lagerrorriite fehlen 
durchweg vóllig, und jegliebe Zuvieleizeugung wird dem 
Estrabedarf des Wintergescliaftes dienen. In besseren 
Sorten Kleinkolile bałt die YersUirkle Nacbfrage iu den 
Distrikten des Miltellandes an: bemerkenswert ist namentlich 
der starkę Bedarf, der sich mit der Einriclitung zablreicber 
elektriscber Kraftstationen geltend macbt und kunftig 
wesentlich zur Festigung des Marktes beitragen durfte. 
Maschinenbrand ist auf den nordlichen Markten und in 
Wales durebaus fest und durfte fiir den Rest des Jahres 
vor jeder Abwartsbewegung gesichert sein. —  In N o r t -  
h u m b e r l a n d  war der Markt zuletzt still, da die Abschlusse 
fur Juli bis nacli der Kronungsfeier aufgeschoben worden 
waren. Die Notierungen baben sich fest beliauptet. Bester 
Maschinenbrand ist fest zu 11 s .  3 d  bis 11 s .  6 d .  f.o .b .  
Tyne, zweile zu 9 S. bis 10 S. Masrhinenbrand Klein- 
koble ist um 3 d. auf 4 s. 9 d. bis 5 s.  gewichen. Gas- 
kolile ist stetig, und bewegt sieli, je  nacb Qualitat, zwischen 
8 s. 3 d. und 9 s. 6 d .  Ungesiebte Bunkerkoble gebt zu 
8 s. 6 d .  bis 8 S. 9 d . , was eine Erhobung um 3 d. be- 
deutet. Giefsereikoks ist fest zu 17 s. bis 17 s. 6 d . ,  
Hochofenkoks zu 15 5. 6 d. bis 15 S. 9 d .  Mit der Ad- 
miralitiit waren zulelzt Yerhandlungen wegen Lieferung 
von Maschinenbrand im Gange. Aucb ist von Amerika 
im Zusammenbang mit den dortigen Ausstiinden ein 
Auftrag in bestem Maschinenbrand eingegangen. In 
L a n c a s b i r e  gelten fiir Hausbrand die obigen Be- 
merkungen. Die Verkaufsbedingungen baben sich seit dem 
1. Mai nicht geiindert. Beste Stuckkohle erzielt 14 s.
6 d  , geringere Sorten gehen berab bis zu 10  s .  6 d .  Ge- 
wohnlieher Maschinenbrand und Scbmiedekoblen sind still 
zu 9 s. Kleinkohle und Abfallkoble war zuletzt w^eniger 
begehrt, da die meisten rerbrauchenden Industrien fiir die 
Kronungstage gleicbfalls Betriebseinswllungen vorgesehen 
hatten. In Y o r k s h i r e  bebaupiet sich Hausbrand in 
Preis und Nachfrage gleicbfalls gut Der Versand nacb 
Londen haite sieli noch gesleigert. Beste Silkstonekohle 
erzielt 13 S., zweite etwa l i s .  6 d . ,  bester Barnsleyhaus- 
brand 11 s. 6 d. bis 12 s.. geringerer 10 s. 6 d . ,  Mascbinen- 
brand ist ziemlirh still. In Lokoinotivbrand steheu Ab
schlusse mit den grofsen Bahngesellschafien bevor. In 
Kleinkolile und Abfallkoble halt die Besserung an, die 
geringere Erzeugung ist den Preisen gunstig. Bessere 
Sorten geben zu 4 s. bis 4  s. 3 d. In C a r d i f f  erreichte die 
Ausfuhr bis zu den Kronungstagen ungewóbnlicb holie
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Ziflern. W as neue Absehliisse angelit,  war Maschinen-  
brand zuletzt  still.  An Anfragen felilt es niclit, doch sind  
die  Gruben niclit i u der Lage, Aufiriige fiir irgendwie  
prompte Lieferung zu iibernehmen. Fiir spiitereii Bedarf 
wird 'zu den laufendcn Prcisen abgesclilossen und nacli 
allem  verspricht der Markt auf mehrere Monate binaus 
regsam und fest zu b le iben. Beste Sorlen nolieren fest
16 s. bis 16 s. 3 d., gute zw eite  15 s. 6 d. bis 15 s. 9 d„
geringere 14 S. bis 14 s. 3 d, K leinkohle  ist unveriindert
zu 6 s. 9 d. bis 8 s., j e  nach Qualitśit. Bessere Monmouth- 
sliire l ialbbituminose Kolile ist (ester zu 13 S. 6 d. bis
14 s. 6 d. Biluminose Rhondda Nr. 3 behauptet sich gut  
auf 14 s. 3 d , Nr. 2 auf l i s .  6 d. fiir beste Sorlen.
Giofsereikoks ist stetig zu 18 S. 6 d bis 23 s. 6 d.

F r a n z ó s i s e h e r  K o h l e n m a r k t .  Auf dem franzosischen  
Kohlenmarkt liat sieli die  Gescliilflslage in dem abgelaufenen  
Monat im e inzelnen w en ig  verilndert; der Markt triigt den 
iibliclien Charakter des Sommergeschiiftes.

Bei dem abnehmenden Verbrauch an Hausbrand und 
einer spatiicli('n Naclifrage verschiedener Industriesorten  
spricht mau viel  von Preisruckgiingen.

Die Zechen sind bishcr bestrebt gew esen ,  d ie  Preise  
inoglichst fest zu lialten, und da die  erziellen Siitze bei 
den belgischen Staalsvergebungen gewohnlich  ais Norm 
gellen und die am Ende des vcrgangenen Monats stattge-  
habte Yergebung w enige  Preisriickgiinge zeitigjtc, so sind 
die Yerbraucher in ihren Erwartungen getauscht worden.

Zur Ausfiihrung von landwirtschaftliciiun Arbeiten ver-  
lassen bekannllich in dieser Jahreszeit  eine ganze Anzaiil  
Arbcitskiiifte die Zechen. Letztere konnen dalier ohne  
E inlegen  von Feierschicliten die ganze Belegschaft be-  
schiifligen.

Der Koks- und Brikettinarkt ble ibt in den bisherigen  
Grenzen unveriindert; die  Preise sind fest und die Produklion  
geht verhaltnismiifsig flott ab.

Im Laufe der erslen 4  Monate 1902  sind 3 511 400  t 
Kohlen nach Frankreich eingefiiiirt worden gegen 4 0 5 2 1 6 0  t 
fiir 1901; die Kokseinfuhr betriigt wiihrend derselben Zeil 
351 880  t gegen 517 660  t fiir 1901.

Die Kohlenausfuhr zeigt etwas lioherc Zahlen wie  im 
vergangenen Jalire und zwar 2 9 4  610  t gegen 254 980  t 
fiir 1901. Die Koksausfuhr stellt  sich auf 24 650  t gegen  
12 160 t fUr 1901.

Die Preise stellen sich zur Zeit  w ie  folgt:
L o i r e - B c z i r k .  Zechen der Gesellschaft de Roche,

la Moliere und Firminy.
Menukohle la .  Qual.................................. 2 2 ,5 0 — 25,50  Frcs.

„ Ha. „ ..........................  1 7 ,50— 20,50  „
Feinkohle  (Industrie l)  0 /4 0  mm . . 1 2 ,0 0 — 22,00  „
Nlisse I und II . ..............................  2 7 ,0 0 — 34,00  „
M a l b r o u g h s ....................................................  20,25 —  24,75 „
Brikett it 5 k g .......................................  2 8 ,5 0 — 2 9 ,0 0  „
Nlisse gewaschen (Sch in iede)  . . . 28,50 — 30,00  „
Koks I 9 pCt. A s c h e ...........  3 5 ,00  ■„

„ II 14 „ ...................................28 ,00
G r u s k o h l e ........................................................... 18,00 „

„ 8 — 15 i n m .......................... 15,00 „
K o k s s t a u b ........................................................... 3,50 „

Die Wasserfrachtcn pro t von Saint-Ghis la in, Anzin und 
Lens nacli den unten angegebenen Bestimmungsoiten stellen  
sich zurzcil  folgendermafsen:

■ S a i n t - G h i s l a i n :  Paris 5,40 Frcs. , Rouen 5,40,
E lbeuf 5,40. Douai 1 ,80 ,  Cambrai 1,55, Hani 2,90,

Pćronne 3,00 ,  Saint-Quentin 1,70, Chauny 2,70, Compifcgne 
2,75, Soissons 4 ,20 ,  S a in t-O m e r  2,30, Dunkerąue 2,20, 
Courtrai 2,20, Ypres 3,80, Bruges 3,00 ,  Anvers 2,50, 
Gand 2,50, Boom 2,60.

A n z i n :  Paris 5,00 Frcs. , Rouen 5,00, Klbeuf5,00, Amiens  
3,00 ,  Arras 2,60, Douai 2,25 ,  Cambrai 2,50, Ham 3,00, 
Pdronne 2,20, S a in t-Q u en tin  2,00, Chauny 2,30, Com-  
pibgne 3,20, Reims 3,40, Soissons 4,00, L ille  2,20, 
Bćthune 2,30, S a i n t - Omer 2,30, Dunkerąue 2 ,30 ,  Calais 
2,65, Epcrnay 3,90, S a i n t - Dizier 4,70, N a n cy  4,80 Frcs.

L e n s  fP a s -d e -C a la i s ) : Paris 5,40 Frcs. , Rouen 5,40 
Elbeuf 5,40, Amiens 3,50, Arras 2,00, Douai 1,50, Cambrai
1,50, Ham 3,00, Pćronne 3,20, Saint -  Quentin 2 ,00 .  
Chauny 2,25, Compibgne 2,70, Reims 3,95, Soissons 4,00, 
Lille  1,80, Bćthnnc 1,80, Saint-Omer 2,20 ,  Dunkerąue  
1 60, Calais 2,00, Epcrnay 4,00, Saint-D iz ier  4,00, Nancy  
4,25, Gand 2,75, Brlissel 3,00, A n v eis  3 ,00  Frcs.

Z i n k m a r k t .  Von Paul S p e i  e r ,  Breslau. I l o h z i n k .  Die  
kleine Abschwachung, welche sich gegen Ende Mai bemerkbar 
machte, wieli zu Beginn des Monats wieder lebhafter Frage,  
und es vollzogen sich uinfangreiche Transaktionen zu an-  
ziehenden Kursen. Die feste Position des Marktes ist init 
bedingt durch den anhaltend starken Export des Metalls; 
Grofsbritannien steht bei dem guten Beschaftigungsgrade  
der GaWaniseure in erster Reilie .  Dieses Reich fiihrte von 
verzinktem Eisen in den erslen fiinf Monaten cr. a us:  
135 748 t gegen 99 682  t im g leichen Zeitraum des Vor-  
jahres und fiihrte Ilohzink ein 39 052  t gegen 26 576 t. 
Deutschland ist dabei mit etwas iiber ein Drittel beteil igl.  
Der Inlandskonsum war wohl auch elwas reger, docli liifst 
die Kaufkraft im allgemeinen noch zu wunschen iibrig. 
Die  Preise bewegtcn sich zwischen 18,25 — 18,50  bis 
18,75 — 18,50 JO. die  50 kg frei W aggon Breslau. Die  
Hiitten, welche auf Termin zu guten Preisen plazierten,  
lialten an den letzten Fordcrungen fest, wiihrend zweite  
Hand in den letzten Tagen sich etwas wil l iger  zeigte.  
London L .  18. 12. 6. N ew york  4 80. St. Louis 4. 50.

Am Empfange aus Deutschland waren im Mai cr. unter 
anderein beteil igt:

1902 1901 1900
Grofsbritannien . 37 498 6 206 14 962
Oesterreich-Ungarn . 13 638 11 364 19 052
Rufsland . 4 845 1 0 3 1 7 4 3 5 5 '
Frankreich . . 5 194 700 7 400

2 000 2 441 1 801
2 528 680 3 050

Z i n kb  1 c cli. Der Absatz ist andauernd befriedigend
Der Preis wurde in vergangener W oche  seilcns der  
Vereinigten deutschen Zinkwaizwerke uin 1 JC .  pro 100 kg  
erlioht, wogegen die Oesterreichisch-Ungarischen Z ink w alz-  
werke den Preis uin 2 Kronen pro 100 kg heraufsetzten.  
Die bezuglich der Inbetriebsetzung des Walzwerks in Antonien-  
hiitte neuerdings verbreiteten Nachrichten sind unrichtig, 
und verweise icli auf meine friiheren diesbeziiglichen  
Mitteilungen.

Z i n k w e i f s  ist in guter Frage und wird der Preis uin
1 J L  pro 100 kg holier gehalten.

L i t h o p o n e .  Der Zoll  bei der Einfuhr nach Ilufsland, 
der urspriinglich 0,75 Rubel per Pud betrug, ist auf 
4,90 Rubel pro Pud erhohl worden, die  Ausfulir ist bei 
dieser abnormen Heraufsetzung des Z olles  unmoglich geworden. 
Die Darstellung von Zinksulfit ist in Rufsland selbst  auf- 
genommen worden.
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C a d i n i u i n .  Nach Professor Dr. Brunk slellt die 
elektrnlytische Fiillurig des Cadmiums aus der Cyankalium- 
doppelsalzlósung oline Zweifel die beąuemste und genaueste 
Methode der Cadmium-Beslimmung dar und ilire grofsen 
Vorziige gegeniiber anderen Metlioden machen es wahr- 
scheinlich, dafs sie diese allmahlich aus dem Laboratorium 
verdraogen wird. Das Metali blieb in leidlicli guter Frage. 
Uie Versuche, das Blei der Sammler durch andere Metalle

u a. aucli durch Cadmium zu ersetzen, scheinen noch 
nicht abgeschlossen.

Zinksiaub (Poussifere). Die Tendenz ist ruhig und die 
Preise stelien noch immer nicht im richtigen VerhiiHnis 
zum Metali. Nach den Vereinigten Slaaten wurden einige 
Posten aus der billigen Periode abgestofsen.

Die Einfulir und Ausfuhr Deutschlands betrug in 
Doppelzentnern:

E i n f u h r A u s f u h r

1901 1902 1901 1902
Mai Jan.-Mai Mai | Jan.-Mai Mai Jan.-Mai Mai Jan.-Mai

Rouzink . . .  . 19462 75 605 23 634 92 862 35 954 153 357 71 675 292 626
Z n k b l e c h ...................................... 92 1223 190 : 543 12 515 51922 14849 71 955
B ru c h z in k ...................................... SS9 3 280 501 ; 3 323 894 5 114 1093 7 213
Ztnkcrz . . . . 90 015 325 577 43 572 i 256 256 36 002 157 393 35 010 216 665
Zinkweifs, Zinkasche, Zinkstaub . 3120 15 041 4135 1 14 172 13807 53 088 21193 82 340
LUhopona . . ...................... — 2 11 | 144 6 463 24 692 6 496 31 824

M e t a l l m a r k t .  Die Slimmung des Marklcs war, ab- 
gesehen von Zinn, das in den letzlen Tagen unter stetigem 
Anzicheii der Preise einen dotleń Umsatz verzeichnen 
konnie, im allgemeinen eine lustlose.

Ki i p f e r  ruhig. G. H. L . 53. 5. 0., bis L . 53. 10. 0.,
3 Mt. L . 53. 10. 0. bis L . 53 .  15. 0.

Z i n n  lebhaft. Straits L . 126. 0. 0. bis L . 126. 10. 0.,
,3 Mt. L .  123. 15. 0. bis L . 124. 5. 0.

Bl e i  sietig. Span. L  11. 5. 0., Engl. L. 11. 1 0 . 0 .
Z i u k ruhig. Gew. Mai ken L .  18 .  1 5 .  0 . ,  bes. L .  1 9 .  0 .  0 .

N o t i e r u n g e n  a u f  d e m  e n g l i s c h e n  K o h le n -  u n d  
F r a c h t e n m a r k t .  (Borse zu Newcastle-upon - Tyne.) Die 
BeschiLfligung in den Gruben ist nach den Feiertagen 
wieder eine normale. Der Handel war lebhaft fiir die 
besten Qualitatęn steam Kohle, fiir die anderen Sorten

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

hingegen gering. Beste nortliumbrisclie steam Kohle notierte 
l i s .  3 d. bis l i s .  6 d. fo. b. ,  zweite Sorten 9 s. 6 d. 
bis 10 S., sleam smalls 5 S. Gaskolile kostetc 8 s. 3 d. 
bis 9 s. 3 d. f.o b. je  nach Quaiitiit, Bunkerkolile 8 s. 
4V2 d. bis b s. 9 d. f.o.b. fiir ungesieble Sorten. Der 
Kokshandel war fest. Ansfuhrkoks notierte 17 s. bis 
17 s. 6 d. f.o.b. Hochofenkoks schwankle zwischen 15 S. 
3 d. bis 15 s. G d.

Infolge ‘einer regelmiifsigfiren Forderung der Gruben 
beginnt die ScliifTahrt lebhafter zu werden und war ani 
Ende des ersten Halbjahres sliirker ais zu Beginn desselben. 
Die Frachten zeigten nur mafsige Scliwankungen. Tyne 
bis London 3 s. 1 ‘/2 d. bis 3 S. 3 d., Tyne bis Hamburg
3 s. 9 d. bis 4 s., Tyne bis Krnnstadt 3 s. 9 d bis 4 s , 
Tyne bis Genua ungefiihr 5 S. 6 d. 

g aus dem Daily Commercial Report, London.)

25. Juni 2. Ju li

L.
TO 11 

*• d. L.
bis

d. L.
von
9. d. L.

bis
I d.

Teer p. g a l io n ........................................................................ — _ i 1/* 17? _ _
Ammoniumsulfat (London Beckton terms) p. ton . . 12 7 6 — — — 12 5 — — —
Benzol 90 pCt. p. g a l i o n .................................................. — — 8 — — — — — 8 — — —

„ 50 u „ . . . . . . . . . . — — 7 — — — — — 7 — — —
Toluol p. galion ....................................... ........................... — — 8V, — — 9 — — 87- — . — —
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. g a l i o n ...................... .....  . — — 9 7? 97? — — —
Karbolsaure 60 pCt............................................ .....  . . . — 1 10 — — — — 1 97-. — _ __
Kreosot p. g a l i o n .................................................................. — — iVfl — — 174 — — 17 r — — I7 i
Anthracon A 40 pCt. u n i t ................................. ..... — — i 1/? — — i 3lt — — 17, — _ i 3/i
Anthracen 15 30—35 pCt. u n i t ...................................... — —. i — — — _ 1 _ _
Pech p. ton f.o.b...................................................................... — 47 6 — 50 — — 50 — — —

Patent-Bcriclite.
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

K I.  I b .  Nr. 129 852 . E. 7434 .  Vom 17 August
1900. M a g n e t i s c h e r  E r z s e h e i d e r  m i t  r in g f ó r m ig e n ,  
e i n a n d e r  z u g e k e h r t e n  M a g n e tp o l e n .  Thomas Alva 
Edison, Llewellyn Park, V. Si. A.; Vertr .: Arthur Baer- 
mann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

KI. 5 c .  Nr. 129 826. I-I. 26 604. Vom 3. Sep
tember 1901. S c h a e h t a u s k l e i d u n g  m i t  d o p p e l t e n  
B o d e n .  l laniel I^ueg, Dusseldorf-Grafenberg.

KI. 5 d .  Nr. 129 782. K. 21 095. Vom 2. April
1901. L a t i f b r e m s o  m i t  d n r e l i  d i e  F o r d e r l a s t  be-

w irk te r B rem sung. Peter Kever, Heerlen, Holland; 
Verir.: Johann Steimnetz, Herzogenrath b. Aachen.

KI. 20 a. Nr. 130 265. K. 21955. Vom 24. Sep
tember 1901. Seilklem m e. Sebastian Kania, Zabrze.

G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
KI. 5 b. Nr. 169 007. 12. Dezember 1901. d! 6383. 

S ch ram erh a lte r m it ausw echselbaren  S chram ern  zu  
S chram m asch inen  fiir S te inkoh len  u n d  G estein.
Victor Day, Neunkirchen, Bez. Trier.

K I.  1 0  a .  Nr. 168 483. 11. Dezember 1901. Seh. 13621. 
K o k s o f e n t h u r - K a b e l w i n d e  m i t  d i r e k t e m  A u s g l e i c h
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d e s  T h i i r g e w i c h t e s  d u r c h  b e w e g l i c h e s  C o n t r e g e -  
w i c h t .  A d o lf  Schroeder,  Storkum, Kr. Bochum.

K I .  2 0  a .  Nr. 168 499. 6. Januar 1902. M. 12 561. 
S e i l k l e m m e  f i i r  S t r e c k e n f o r d e r u n g  m i t  s c h r a g e r  
K l e m m s c h e i b e .  Math. Mevissen, Alsdorf.

Sulmiissionen.
10 .  J u l i  d .  J .  G r. D i r e k t i o n  d e r  H e i l -  u n d  

P f I e g e a n s t a l t  I l l e n a u  i.  B a d e n .  Lieferung von  
8 0 0 0  Ctr. Rulirer Fettschrot, 12 0 0  Ctr. Ruhrer Stiickkohlen,  
1000 Ctr. gewaschcnen und gesiebten Ruhrer Nufskohlcn  
J. Sorte, 600  Ctr. Anthrazitkohlen und 4 2 0 0  Ctr. Gruben-  
koks von grob. Korn.

12. J u l i  d .  J . ,  vorm. 10 Uhr. D e i c h i n s p e k t o r  
d e s  H a f f d e i c h - V c r b a n d e s  i m  M c m c l d e l t a , .  M i e r a u ,  
K g l .  M e l  i o r a t i o  n s b a u i  n s p e k l o  r , N e u h o f f -  K a u  -  
k e h m e n .  Liefcrung von 15 000  Ctr. Steinkohlen fiir den 
Haffdeichverband im Meineldelta.

12. J u l i  d .  J .  R e k t o r a t  d e r  Kg l .  T e c h n i s c h e n  
H o c h s c h u l e  H a n n o v e r .  Lieferung von etwa 600  t 
Kolilen zur Dampfkcsselfeuerung.

1 4 .  J u l i  d .  J . ,  vorm. 1 0  Uhr. G r. 0  b e r d  i r e k t i  o n 
d e s  W a s s e r -  u n d  S t r a f s e n b a u e s  K a r l s r u h e  i. B. 
Lieferung der fiir den W inter 1 9 0 2 /0 3  erforderlichen  
Brennstoffie, besie liend in 250  Ctr. gewaschcnen und g e 
siebten Nufskohlen, 8 2 0  Ctr. gewaschenen und gesiebten  
Magerwlirfelkohlen.

1 5 .  J u l i  d .  J . ,  vorm. 10 Uhr. G e m e i n d e v o r -  
s t a n d  G r o f s - L i c h t e r f e l d e .  Lieferung des fiir den 
W inter 1902 /03  erforderlichen Brennmaterials und zwar  
ca. 7000  Ctr. westf. Schmelzkoks, 150 Ctr. gem. Gaskoks,  
5 0 0  Clr. Anthrnzit,  600 Ctr. Braunkohlen, 1200 Ctr. Prefs-  
kolilen und 300  Ctr. Steinkohlen, fiir das Rathaus und  
die  ofTentlichen Schulen etc.

B i i c l i c r s c l i a u .

D i c t i o n a i r e  d e s  m a t i e r e s  e x p l o s i v e s .  Par le Dr. 
J .  D a n i e l ,  Paris, V vo- Ch. Dunod, Editeur, 49 .  Quai 
des Grands-Augustins, 1902. 815  Seitcn. Vorwort
von M. Berthelot.

Der Verfasser hat sich der gewaltigen Miihe unterzogen, 
das ganzc Gebiet des Sprcngstoffwesens und der Ziindung 
der Sprengschiisse in der Form eines Worterbuchs 
durchzuarbeiten. In alphabetischer Reibenfolge sind alle 
Sprengsloffbezeichnungen, die Namen der Erfinder, Patent- 
inhaber und Fabrikanten, die Zundverfahren und Apparate, 
die Rohmaterialien fiir SprengstofTe und sonstige Sticliworle 
nus der Sprengsloflfpraxis sowohl wie aus der Theorie auf- 
geziihlt und kurz behandelt, Die Besprechung der ein
zclnen Leitworte vereinigt im grofsen und ganzen Knappheit 
der Darstellung mit treflender Hervorbebung und Berttck- 
sichtigung des Wesentlichen. Es gilt das insbesondere 
auch fiir diejenigen Abschnitte, die tlieoretischer Natur 
sind, wobei ich z B. die Absiilze „Calcul des ćlćinents 
caract(5ristiques d ’un explosif“  und „Puissance des explosifsff 
hervorheben mochte. In dem Abschnitte „Explosifs de surelćff 
sind wie (iberali cingehend die fremden Untersuchungen 
beriicksichtigt, wenn natiirlich auch die franzbsische An- 
schauung in den Yordergrund tritt.

Wer in dem Gewirr von Namen und oft wechselnden 
Bezeichnungen im SprengstoiTwesen sich zurechtfinden will, 
dem wird das Dictionaire bald ein unentbebrlicheś Nacli- 
schlagebuch werden, wie dasselbe es fQr den Rezensenten 
bereits geworden ist. Man kann das Buch nicht besser 
bezeichnen, ais es Berthelot gethan hat, wenn er im Ein- 
gange zum Vorworte sagt: „das ist ein dickcs, ein gutes 
und ein fiir den praktischen Gebrauch bestimmtes Buch“ , 
und wenn er sein Vorwort damit schliefst, dafs er das Buch 
„unentbehrlich fiir SprengstolTtechniker, Industrielle und 
Artilleristcn“ nennt. Hc i s e .

V e r h u t u n g  d e r  T u b e r k u l o s e .  Von Geheimrat, Prof. 
Dr. E. v. L e y d e n .  Mit einem Titelbild und vier 
Textfiguren. (1 . Heft der Veroffentlichungen des 
Deutschen Yereins fiir Volkshygiene, herausgegeben 
von Dr. K. Beerwald.) Preis 30  Pfg.

Der Deutsche Verein fiir Volksliygiene hat das erste 
Ileft seiner Veruffen(lichungcn crscheinen lasscn, in welchem 
v. Leyden die Ycrhiitung der Tuberkulose bespricht. Es 
eriibrigt sich, ein Wort der Kritik iiber diese Sclirift des 
beruhuiten Autors zu sagen, welcher iin Kampf gegen die 
verheerende Volksseuche stets an der Spitze gestanden hat. 
Nur der Wunsch soli hier ausgesprochen werden, dafs die 
Arbeit in den weitesten Kreisen Eingang finde, besonders 
aber auch den Arbeiterkreisen, welclie der Tuberkulose am 
roeisien ausgcsetzt sind, zugiinglich gemacht werde.

Dr. Y o i g t ,  Holzwickede.

Zeitseln-iftcnschau.
(Wegen der Titel-Abkiir7.ungen vergl. Nr. 1.) 

M i n e r a l o g i e .  G e o l o g i e .

D ie  D i a b a s m a n d e l s t e i n e  de s  m i i h r i s c h - s c h l c - '  
s i s c h e n  C u l m g e b i e t c s  u n d  d i e  s i e  b e g l e i t e n d e n  
E r z i a g e  r s t i i t  ten. Von Lowag. B. U. Zlg. 27. Juni.  
S. 317 /9 .

B e r g b a u t e c ł m i k  (einschl. Aufbereitung etc.}.
D er i n d i s c h e T i e f b o h r a p p a r a t  z u r  P e t r o l e u m - 

g e w i n n u n g  b e i  d e r  K o n i n k  1 i j  k e n N c d e r l a n d s c l i e n  
M a a t s c h a p p i y  t ot  E x p l o i t a t i o  v a n  P e t r o l e u m -  
b r o n n e n  i n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e .  Von Rost. Oest, 
Cli. T. Ztg. (Org. Bohrt.) 1. Juli .  Beschreibung, Be- 
rechnung etc. eines Spezialbohrapparates, der zu Anfang 
englisches und darauf Schnellschlagbohren gestattet.

D ie  t i e f s t e n  B o h r u j i g c n  i n  N o r d a m e r i k a .  
Oest. Ch. T. Ztg. (Org. Bohrt.) 1. Juli .  Die Bohrung 
der Forest Oil Co. auf der Bedell-Farm zu West-Elisabeth, 
Allegliany-County, erreichte 5575 Fufs.

C o a l - c u t t i n g  m a c h i n e r y  in B r i t i s h  c o l l i e r i e s .
II. Von Walker. Eng. Min. J .  14. Juni.  S. 8 2 4 /5 .
3 Textfig.

T h e  K a i p i ug c o a l m i n e s  a n d  c o a Ifi  e 1d s , 
C h i b i e  p r o v i n c e ,  N o r t h  C h i n a .  Von II. IIoover.
2 Abbild. Coli. G. 25. Juni.  S. 1376/8 .

T h e  f u c l  b r i ą u c t t i n g  i n d u s t r y  i n  t li e
U n i t e d  S t a t e s .  Von G. Irwin. Ir. Age. 19. Juni.
S. 19/22.

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

D ie  B e t r i e b s m a s c b i n e n  a u f  d e r 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. 28. Juni.  (Forts.) S. 410 /6 .  
10 Abb. (Forts. folgt).
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D ie He b c z e u g c  auf  de r  D u s s e l d o r f e r  Aus-  
s t e l l ung .  Von Hariflstengel. Dingl. P. J. 28. Juni.
S. 410/9. (Forts.) 7’. Abb. (Forts. folgt).

D t t s s e l d o r f e r  A u s s t e l l u n g  1902. Gr o f s e  G a s -  
m o t o r e n .  Yon Yolk. Oest. Z. 28. Juni. S. 335/42. 
Eingehende Beschreibung der einzelnen Systeme und ihrer 
Vor- und Nacliteile,

I n d u s t r i e - ,  G e w e r b e -  u n d  K u n s t a u s s t e l l u n g  
zu D u s s e l d o r f  1902. (Forts.) Dic verschiedenen, von 
der Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk, ausgesfellten 
Bergwerksmaschinen. Das Fordergerust fiir Preufsen II. 
Erzaufbereitungsanlage.

D ie I n d u s t r i e -  und Ge w erb ea us s t c l lu  ng in 
Di i s se l dor f  1902 : Berg- und H litt enmaschi  nen mi t 
D ampf  b e t rieb. Von H Dubbel. 10 Abbild. Z. D. Ing. 
28. Juni. S 952/6.

Un te r s uc l i  u n g e n am G a s m o t o r .  Von E. Meyer. 
Z . D .  Ing. 28. Juni. S. 945/52.

On g a s - e n g i n e  t e m p e r a t u r e s .  Von Wimperis. 
Engg. 27. Juni.  S. 833/4,

N i a g a r a - f a l l s  — T o r o n t o  p o w e r  t r a n s m i s s i o n .  
Ir,  Age. 19. Juni. S. 17/18. Der eleklrische Strom wird 
durch Maschinen von j e  10 000 PS. erzeugt, die Spannung 
soli 60 000 Volt betragen;

N e u e r e  K r a n e  m it e l e k  t r i s c h c m  A n t  r i e b .  
8 Abbild. Z. D. Ing. 28. Juni. S. 968/70.

E i n i g e  Ve r s uche  mi t  Z i n k - B l e i - A k k u m u l a -  
toren.  Von Gabron, E, T. Z. 26. Juni, S. 571/4.

Huttenwesen, Chemisołie Teołmologie, Chemie, 
Physik.

Itli c in i s c h -  W cs t f ii 1 i sch e I n d u s t r i e  - A  us -  
s t e l l u n g .  St. u. E. 1. Juli. S. 728/32. Dr. Otto & Co. 
in Dahlhauscn. Das HUttenwesen in der Hauptindustrie- 
halle.

T he man u f a c t u r c  of coke from comprcs sed  
fuel.  Von Darby. Eng. Min. J . 14. Juni. S. 830/32.
5 Textflg.

An adobe  r c v e r b e r a t o r y  furnace.  Von Grofs. 
Eng. Min. J. 14. Juni. S. 828. 3 Text(ig. In Mexiko ge- 
b.rauchlicher Flammofcn aus .Luftziegeln.

Th e me ta 11 u rgy : of t h e cup  o 1 a. Von Field. 
Am. Man; 19. Juni. S. 727/30.

T he ef fect  of m e l t i n g  s t eel  w i tli i r on  in the 
cupola.  Von Diller. Am. Man. 19. Juni. S. 731/2.

C a s t  i r o n .  Yon Longmuir. Am. Man. 19. Juni.
S. 732/5. ' ■> .... . ■. .

Not es  on the man ufać tu re of we l d l e s s  s t eel  
t ubes  by the Mannesmann  process. Von J. Barrće.
16 Abbild. Proc. S. Wal. Inst. 25. Juni. S. 343/70.

A m e r i k a n i 8 c h e Si emens  - M a r t i n -  Ani  a gen. Von 
Illies. 11 Abbild. St. u. E. 1. Juli. S. 713/9.

D i e Z u g u t c m a c h u n g  bi s  h e r  ech w er  o d e r  n i c h t  
v e r h u t t b a r e r  Z i n k e r z e ,  z.in k h a l t i g e r  Z w i s c h e n -  
u n d  A b f a l l p r o d u k t e .  Yon Borchers (Vortrag gehalten 
auf der Hauptversaininlung des Vereins deutscher Chemiker 
in DUsseldorf am 22. und 23. Mai 1902). Z. f. ang. Ch. 
1. J u n i ’ 1902. S. 637/42. Die in Betraclit. kommenden 
Erze sind blendische, weder auf elektromagnetischem oder

mechanischem Wege weiter scheidbare Bleiglanze, schwer- 
spathaltige Zinkblende, blendische Pyrite, stark kieselsiiure- 
reiche, arme Zinkerze, Abfiille von der Verzinkerei u. s. w. 
Die Zugutemacliung erfolgt durch Cliloration in wilsseriger 
Losung, verbunden mit Laugerei und Elektrolyse der ent- 
wiisserten Ciiloride. Das Chlor -wird durcli Elektrolyse 
gewonnen.

Volkswirtsohaft und Statistik.
U e b e r  d e n  H e i z w e r t  v o n  B r e n n s t o f f e n  u n d  

d e r e ń  W i r t s c h a  f t l i c h k e  i t. Bergb. 25. Juni.  S. 4/6. 
Bestimmung der Bestandteile einer zu untersuchenden Kohle. 
Feststellung des Heizwertes von Kohle, Petroleum, Aetlier 
und Spiritus. • ■

S t a t i s t i k  d e r  o b e r s c h l e s i s c h e n  B e r g -  u n d  
H l i t t e n w e r k e  f Ur . das  I. Q u a r t a l  1902. Z. Oberschl. V. 
Juni. S. 215/21.

Gesetzgebung und Verwaltung.
G e s e t z l i c h e  E i n s c h r a n k u n g .  d e r  A r b e i t  E r -  

w a c h s e n e r  i n  E n g l a n d .  Oest. Z . .,-28. Juni.  S. 342/5. 
Bericht uber einen bereits mchrfach-im-Englischen Unte:- 
hause eingebrachten Gesetzentwurf betr. Einfiihrung des 
Aclitstundentages fur Bergarbeiter.

V ersohiedenes.
E i s e n i n d u s t r i e  u n d  S c h i f f b a u  i n D e u t s c l i -  

l a nd .  St. u. E. 1. Juli .  S. 701/10. Auszug aus einem 
vor der Hauptversammlung der schiffbauteclinischen Gesell- 
schaft in DUsseldorf gehaltenen Vortrage von E. Schroedterry

F e r n h e i z u n g e n .  Von Rietsehel. Z .D .I . 28. Juni.
S. 956/61. Beschreibung des Fernheizwerkes in Dresden 
(Dampflieizung). Dasselbe versorgt eine Anzaltl ofTendicher 
Gcbiiude, Schlofs, Theater, Museen mit Wiirme.

Personallen.
Dem Bergwerksdirektor, Stadtrat Eduard K 1 e i n e in 

Dortmund ist der Charakter ais Bergrat verliehen worden.
Der bislierige Landrichter S a t t i g ,  der zur Zeit die 

Gescliafte der Justitiarstelle bei der Koniglichen Central- 
verwaltung zu Zabrze auftragsweise wahrnimmt, ist zum 
Bergwerksdirektor ernannt worden.

DerBergrevierbeainte, Bergrat H e in  t z m a n  n.zu Osnabruck 
ist vom 1. J u l i  d. J .  ab pensioniert worden.

Der Bergassesaor H os e m a n  n bei der Berginspektion 
zu Barsinghausen (Deister) ist zum' Berginspektor, der 
Oberschichtmeister S p e c  l i t  von dem Steinkoiilenbergwerk 
Konig (Saar) zum Salineninspektor bei der Berg- und 
Salineninspektion zu Stetten (Holienżollern) ernannt worden.

Der Bergassessor Lel i  m a n n  vom Hutlenamt zu F riedrichs- . 
hutte ist an das Salzamt zu Inowrazlaw, der Bergassessor 
B o r c h a r d t ,  bisher in CInusthal, an das HUttenamt zu 
Friedrichshutte versetzt worden.

Der Bergassessor D a u b ist behufs Uebernahme der 
Stelle des Direktors der Bergwerks-Aktiengesellsohaft: 
La Houve in Strafsburg i, E. aus dem Staatsdienste 
ausgeschieden.



„Gliickauf", Berg- und Huttenmaimische Wochenscłirift 1902. Tafel 77.

Fig. 2.
Fig. 1—3. Schrammaschine von Garforth.

Fig. 6.
Schrammaschine mit Sektor, Patent Eisenbeifs, der Duisburger Maschinenfabrik.

-------  Fig. -i. -----
Twrnrsnll- Rrhniminapphinp.Schnitt durcli die Schrammaschine von Frolich und Kltińfel.



„Gliickauf", Berg- und Hiittenmannische Wochenschrift 1902.

Fig. 2.
Sclirammascliine „Triumph“ .

Fig. 3.
Befestigung der Sclirammascliine von Friilicb u. Kliipiel an der Spannsaule.

Fig. 7.
Befestigungsklaue der Schrammaschinc der Duisburger Mascliinenfabrik.

Fig. 4.
Befestigung der Sclirammascliine von Korfmann an der Spannsaule.

Sclirammascliine der Duisburger Mascliinenfabrik im Ortsbetriebe. 
(Ansiclit von oben.)

Taf. 78.
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Fig. 5.

Fig. 5 — 6. Sclirammascliine von Korfmann,

Fig. 6.



„Gliickauf", Berg- und Huttenmannische Wochenschrift 1902.
Tafel 79.

Fig. 9. Schrammaschine von Frolich und Kliipfel.

Fig. 4.

Fig. 14. Schram der dcutschen Schriimmaschinen.

Fig. 10— 12.

Fig. 12.

Yerschiedcne Arfen des Untersehramens.

Fig. 7.

Fig. 1 - 7 .

Fig. 3. 

Schrammeifscl. } Fig. 8. Schriimmaschine von Flottmann.

Fig. 10.

Fig. 13. Schram der Ingersoll-Schraininaschine.

Drurk von G. D. Dae«!ekcr in Csfen.
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P B B B B

Einljss

Motoren paraiiet an An/asser 1. und t. SchiębersfangeMotoren in Serie an AnUsser 1. Motor 1. an Anlasser 1. Motoren in Serie an Generator.

VWM
-vWW-
-BW

A/ebenschlussmotor. Schleifringe. Vorstufen

A/ebenschlusa motor. 
A S1 Anlassschólter 1.
AS2 An/assshatter 2.
G1 Umschaltwatze.

M U  Moment- Umscha/ter.
MA1 Moment- Ausachalter fiir  Bremswider stand.
MAZ Moment-AusschaJter f i ir  Vorsłufen.

BW Bremswider stand.

G Generator.
B  Battene.
VWN Vor$cha!twidęrstand fur Bramsschattung 

bei Generatorbetricb.
Lith Anet v. F.‘WirLfc .Darmstadt


