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Mit der Vervollkoimnnung der Sprengtechnik, welche 
in den secliziger Jahren des vorigen Jahrlmnderts ihren 
Anfang nahm, ist die fortschreitende Ausgestaltung und 
Verbesserung des mascliinellen Bohrwesens Iland in 
Hand gegangen, da durcli dic Erhohung der Bohrleistung 
erst die volle Ausnutzung der verstśirkten Sprengstoff- 
wirkung ermiiglicht wurde.

Die Bezeiclinnng „Bohrmaschinen" umfafst 2 grofse 
Gruppen.

Die sog. „ H a n d b o h r m a s c  h i n en", welche die 
erste dieser Gruppen bilden, haben nur den Zweck, 
durcli verschiedene Hiilfseinrichtungen die menschliche 
Arbeitskraft so gut wie moglich auszunutzen und da- 
diirch, dafs sie die Ausiibung einer grdlśeren Kraft, am 
Bohrer gemessen, gestatten, das drehende Boliren von 
Hand nicht nur in weichen oder mittelfesten Łagerstatten- 
Mineralien, wie Kohle und Steinsalz, sondern auch in 
liarteren. Mineralien und mildem Gestein mit Vortcil 
zu ermogliclien. Diese Maschinen sind dalier ausnahms- 
los fiir dreliendcs Boliren eingerichtet.*’)

• Die mec l i ani sch b e t r i e b c n e n  Bohrmaschinen 
dagegen, welche zur zweiten Hauptgruppe gelioren, sind 
Maschinen im engeren Sinne und sollen die Handbohr- 
arbeit im festen Gebirge, wo dieselbe zu zeitraubend

*) Eine Neuerung der Firma A. & J. F r a n ę o i s  stofsend 
arbeitende Handbohrmascliinen — ist auf der Ausstellung zur Zeit 
noch niclit Tertreten.

und teuer wird, ganzlicli ersetzen. Diese Maschinen 
sind es, welche wesentlich dazu beigetragen haben, dafs 
dem Bergmann die friilier mit gutem Grunde vorhandene 
Scheu vor Gesteinsarbeiten benommen und z. B. im 
Bergbau des Ausstellungsgcbietes der altere Grundsatz 
der moglichsten Beschrankung des Bergbaus auf die 
Lagerstiitte selbst durch den jetzt herrschenden Grund- 
gedanken — moglichst weitgehende Ilerabminderung der 
laufenden Streckenunterhaltungskosten. durch richtig be- 
messene Erhohung der Anlagekosten — zum Vorteil der 
Wirtschaftlichkeit des Betriebes yerdrangt worden ist. 
Dalier gelit die Bedeutung der Gesteinsbohrmaschinen 
iiber die eines einfachen Hiilfsmittels liinaus ; denn diese 
Maschinen haben im Verein mit den Verbesscrungen 
der Sprengtechnik und der Erhohung der in den Berg
bau gesteckten Kapitalien eine vollstandige Umgestaltung 
des bergbaulichen Betriebes herbeigefiihrt.

Die ebenfalls auf der Ausstellung vertretenen 
S-c h r a m m a s c.b i n e n stehen in verschiedenen Be- 
ziehungen im Gegensatz zu den Bohrmaschinen. Ein- 
mal beschrankt sich ilire Verwendung auf die Lager- 
statte, und zwar sind die Maschinen in erster Linie fiir 
den Steinkohlenbergbau bestimmt und den Eigentiimlich- 
keiten desselben angepafst, sodann kommt hier lediglicb 
der mcclianische Antrieb in Betracht, wiihrend die 
Thiitigkeit des Arbeiters sich auf die zweckentsprechende 
Ilandhabung der Maschine beschrankt. Endlich handelt
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es sich liier, wenigstons fiir den deutsclien Bcrgbau, 
nicht um altbewalirte Mascliincn, sondern um eine ganz 
neue Maschinengattung, welche gegenwiirtig noch fast 
uberall erst versuchsweise zur Anwendung gelangt.

Auf der Ausstellung ist namcntlich die Bohrmaschinen- 
Gruppe durch zahlreiche verschiedenartige Mascliinen 
und dereń Zubehorteile vertreten, sodafs der Besuclier 
einen dcutlichen Einblick in den fiir den Bergmann cr- 
freulichen scharfen Wcttstreit iler einzelnen Firmen, 
welche auf diesem wichtigen Gebiete thiitig sind, erhiilt. 
Dabei wird durch die selir iibersichtlichc Vereinigung 
fast samtlicher Mascliinen in der „Bohrhalle" der Aus- 
stellung des bergbaulichen Yeroins iii crwiinschtcr Weise 
der Vergleich der einzelnen Systeme erleichtert.

Im folgenden sollen zunachst die Handbohrmascliinen, 
sodami die mechaniseh bewegten Bohrmaśchinen und 
zuletzt die Schrammaschinen besprochen werden.

I. H a n d b o h r m a s c l i i n e n .
Die in der Handbohrmaschinen-Ausstellung zu Tage 

tretenden Yerbesserungsbestrebungen der einzelnen Firmen 
sind einerscits auf eine zweckmafsige Regelung des Vor- 
schubs wahrend des Bohrens gericlitet und verfolgcn 
andererseits den Zweck, die Aufstellung der Mascliinen 
und das Auswecliseln des Bohrers nach Mogliclikeit zu 
erleichtern und zu beschlcunigen.

Die nach dem System D i i s t e r l o l i  gebaute Hand- 
bohrmaschine der M a s c l i i n e n -  und Armat uren-  
f a br i k  „ W e s t f a l i a "  111 G e l s e n k i r c h e n  ist fur 
selbstandige, von der Drehbewegung des Bohrers unab- 
hiirigige Regelung des Vorschubs eingerichtet. Die Bolir- 
stange ist niimlich (vgl. Textfig. 1 und 2) durch die liolile 
Vorschubspindel frei drelibarhindurchgefiihrt; dieDreliung 
der Spindel erfolgt unabhiingig von der Drehung des 
Bohrers durch eine besondere Knarre. Durch Aufsetzen

einer zweiten Knarre auf den vorderen Vierkant der 
Bohrstange kann die Maschinc fiir zweimannisches Boliren 
eingerichtet werden. Da die Regelung des Vorschubs 
liier dem Arbeiter iibcrlassen wird, eignet sich die 
Maschine besonders fiir etwas eingeiibte Arbeiter, welche 
sich ein feines Gefiihl fiir den zweckmiifsigsten Vorschub 
angeeignet liaben. Der Riickzug der Spindel kann in 
einfachor Weise nach Liisung der zweiteiligen Mutter 
erfolgen.

Aufserdem ist die Firma durch eine Kohlenbohr- 
maschine rertreten, bei welcher der Arbeiter durch sein 
Korpergewicht den notwendigen Druck auf den Bohrer 
ausiiben kann.

Die F a h r e n d e l l e r  I l i i t t  e ( W i n  ter ber g & Jur  es)  
in B o c h u m  verwendet fiir ihrc Kohlenbohrmaschinen 
entweder Gestelle aus iibereinander geschobenen Stalil- 
rolircn oder, bei schwacherer Beanspruchung, einfaclie 
Rahraen, welche durch Schraubenspreizen festgeklemnit 
werden und mit zahlreichen Einschnitten fiir das Ein- 
legen der Muttern versehen sind, wahrend die letzteren 
bei den Stahlrohrgestellen in besonderen kleinen Schlitten 
liegen. Die Muttern sind in einfachster Form aus einem 
Stiick mit seitlichen Einlagezapfen hergestellt, das Aus- 
wechseln des Bohrers wird durch einfaclie Drehung der 
abgebohrten Spindel um 180° ernuiglicht.

2.

Die Firma F r i j l i c h  & K l u p f e l , U n t e r - B a r  111 en, 
ist durch 2 Arten der Leyendeckerschen Gcsteins- 
Handbohrmaschine vertreten. Die iiltere Form dieser 
Bohrmaschine :i:)  ist mit einem Schlitten versehcn, 
welcher an seinem einen Ende die Mutter triigt, am 
anderen Ende aber mit Hiilfe einer Fliigelschraube gegen 
eine vierkantigeFiihrungsstange angeklemmt werden kann, 
sodafs durch Łockerung der Fliigelschraube bei barterem 
Gestcin ein Gleiten dieses Schlittens und damit ein 
Zuriickweichen der Mutter, d. li. eine Verringerung des 
Vorschubs, ermoglicht wird. Die Mutter ist zweiteilig, 
der Riickzug der abgebohrten Spindel wird durch Ent- 
fernung der beiden Mutterhalften mit Iliilfc eines 
Excenterhebels ermoglicht.

Die andere Leyendeckersclie. Maschine beruht auf 
dem Grundgedanken der Ileiseschen I la n d b o h rm a sch in e :  

selbstthatige Regelung des Vorschubs ohne Brenisung, 
und zwar durch Zwischenschaltung einer Feder, welche 
beim Boliren in barterem Gebirge die freie Drehung 
der Mutter e r m o g l i c h t ;  d i e  F e d e r  liegt jedoch liier 
im Innem der Maschine.

Die Firma Fr i edr .  H i i p p e  & Co., R e m s c h e i d ,  

hat Gesteins- und Kohlenbohrmaschinen a u s g e s te l l t .

*) Y g l. M inist.-Zeitschr. Bd. 1898 , S. 101/102.



2. August 1902. -  m  - Nr. 31;

Die Gesteinsbohrmaschine zeichnet sieli dadurch aus, 
dafs die zweiteilige Mutter in einem geschlossenen 
Gehiiuse untergebracht und dadurcli gegen Verśtauben 
gesebiitzt ist. Die beiden Mutterhalften werden durcli 
Ripperi im Mutterkasten gefiilirt; das Schliefsen der 
Mutter erfolgt entweder durcli Andrelien einer Fliigel- 
schraube oder durch Umlegen eines auf eine gekropfte 
Welle wirkenden Ilebels, welcher sieli in einem 
Schlitze fiilirt und durcli eine Fliigelschraube in 
der Yerschlufsstellung festgelialten wird. Das Gestell

wechselung des Bolirers um 180° gedrelit werden kann. 
Der Stift kann nicht lierausgezogen werden, also auch 
nicht verloren gehen.

Bei der fiir KohJe und mildes Gestein bestinnnte.n 
Bohrmaschine der Akt . - Ges .  R. W. D i n n e n d a h l ,  
Ku  n s t w e r k e r h i i t t e  b. S t e e l e ,  erfolgt die Drehung 
der Bohrspindel von der Seite aus durch eine Kurbel 
und 2 Kegelrader. Ein Ilandrad am hinteren Ende, 
welches auf eine zweite, im Innern der Bohrsjiindel 
liegende Schraubenspindel wirkt, gestattet, den V<Jrschub 
des 13ohrers anders zu regeln, ais der Gewindesteigung 
der Bohrspindel entspricht. — Auch hier ist die Mutter 
zweiteilig, und zwar erfolgt Ocffnung und Schlufs durch 
einen Hebel, welcher mit excentrischen Schlitzen versehen

besteht aus 2 gegeneinander verschiebbaren Schlitten. 
Eine ausgestellte Maschine ist mit bremsend wirkender 
Vorschubregelung ausgeriistet, welche durch eineSchraube 
melir oder weniger f e s t  a n g e z o g e n  werden  kann.  
Es kann, je nach der Festigkeit des Gesteins, mit Kurbel 
oder mit Knarre gebohrt werden.

Die Kohlenbóhrmaschine, dereń Einrichtung aus 
Textfig. 3 hervorgeht, ist mit einer geschlossenen Mutter 
versehen, welche durch einen Stift festgelialten wird und 
nacli Losung desselben mit der Spindel zwccks Aus-

3.

ist, in wcieli en sieli die beiden Mutterhalften mit kleinen 
Zapfen fiihren. •

Die Maschinenfabrik I l e inr .  Kor f mann jr., Witter), 
ist durch verśchiedene einfach und kraftig gebaute 
Mascbinen vertreten. Die bekannte „Germania-Bolir- 
maschine" der Firma ist mit der bereitą erwiiliiiten Ein
richtung zum Umdrehen der Mutter mit der Spindel um 
180° ausgeriistet; <lie Mutter wird fiir gewohnlich durcli 
eine Schraube festgelialten. Eine andere Handbohr- 
maschine von noch eirifachercr Bauart — die Feststell- 
spreize bildet die Verlangerung der Bohrspindel — ist 
mit einer durch eine Schraube mehr oder weniger an- 
zuziehenden Bremse am Fufee versehen, welche den 
Yorsehub zu regeln gestattet. Aiich eine Bohrmaschine
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mii sdbsuhatiger Toischnbregelmig durch ein gebremstes 
Sdmeckeniad (Banan Elliot:) ist ausgestdlt.

Auch die Firma A . i  J . F r a n c o i s ,  E s s e n ,  hat 
die Anssieliung mir einigen einfachen Handbohrmaschinen 
beschieki.

Endiieh ist hier noch die Firma F r i e m a n n  &. W o l f ,  
Z  t t  I c fc a u anznraiiren . welehe in ibrer Sonder- 
aussselhmg (osilicher Anbau der Haupthallej eine der 
T o n  ihr gebauien Heisesehen Handbohrmaschine aufge- 
stellt bat, die sich in der Praxis bereirs gui bewahrt 
haben. Der Ban der Masdiine zeigt die im Jahrg. 1900
3. 284 dieser Zeiisdiriit besprochenen Yerbesserungen. 
Mit Eucksicht auf die mehrfadipn Beschrdbnngeu dieser 
Maschine in der Litteratur kann aieselbe hier wohl ais 
hmlangiich bekanni rorausgeseizt -werden, urn nach der 
bei der Leyendeekerschen Maschine (vergL oben S. 7461 
erfolgten Herrorhebnng des Grondgedanfcens ein naberes 
Eingehen auf die Maschine entbehrlich zu macben.

Eine besondere Grnppe der Handbohrmaschinen 
bilden die Y o r b o h r m a s c h i n e n  fur das Hochbringen 
Ton Dnrchhiehen. —  Ob wohl der Pfeilerbau, fur welchen 
dieselben in erster Linie besnmmt sind, in ueuerer Zeit. 
namentlich im Rubrkohlenbezirk. mehr und melir durcli 
Abbauarten mit Berger ersatz verdrangi worden Ist, ver- 
d i en en diese Maschinen immer nodi Beachtung. da nac-h 
der neuen Wetterpolizenrerorduung ; §. 19) das Auf- 
fahren eines Ueberhauens bei gleichzeitigem Yortrieb 
der Strecke an erschwerende Bedingungen geknupft ist. 
fails nicht Torgebohri wird. Allerdings erscheint jetz: 
das friiher rielfach ubliche Vorbohren nut grofeen Dnreb- 
messern ais ziemlich zwecklos. da die genannte Polizei- 
rerordnung nicht mehr Ton einem E r s a t z  der Durch - 
hiebe durch Bohrlocher spricht.

D ie H u p p e s c h e  Yorbohrmaschine bohn mit einem 
besonders gearbeheten. vom brdt ausgeschmiedeien 
Schlangenbohrer, ^eld ier mit Hulie einer Eatsche ge- 
dreht und durch eine die ruckwartige Yerlangerung der 
Spindel bildende Feststellhulse nadi hinten ahgespreizt 
wird. Fur flach es Einfallen empfiehlt sich die von der- 
selbeu Firma ausgestellte Maschine mis Wasserspulnng 
zur Beseidgung des Bohrmehls D . R . G. M. 147 564: 
Textng. 4 ) :  das Spulwasser -wird durch einen Schlauch 
und eińen seitlichen Stutzen der hohlen Bohrspindd 
an dereń hinterem Ende zugeiuiirt und triu toid aus. 
Das Gestange wird aus einzelnen Rohren zusammeu- 
gesetzt dereń Yerbindung durch Yater- und Muuer- 
gewinde erfolgt.

D ie  A k t i e u g e s e l l s c h a t i  E.  W.  D i n n e n d a h l  
ist dureh die bekanute. mit Schneckenradamrieb ver- 
sehene Hufemannsehe Yorbohrmaschine rertreisn. welche 
m iuels einer Bohrkrone Ton groiśem Durchmesser Keme 
erbohrt. die durch ein en nachfolgenden Schlangenbohrer 
zertrummert werden.

D ie Firma H. K o r i m a n n  jr. stellt die mit Hfilfe 
eines Quadranien fur jeden Neigungswinkel einsiellbare

Maschine von Bosenkranz aus. D ie Bohrstahge ist in 
ahnlicher W eise wie bei der vorhin beschiiebenen Hand- 
bohrmascbine derselben Firma mit einem Yierkant-Stuek 
rersehen, welches einen ron der Drehung nnabhangigen

K g . i

Yorschub des Bohrers ermoglicht; derYorschub erfolgt 
durch eine A n Fiaschenzug, dessen Kette mit HiOfe einer 
Knarre auf eine kleine Trommel aufgewicke.lt wird und 
dadurch eine lose, mit der Bohrstange rerbnndene Eolle 
hochdruckt.

D ie Yorbohrmaschine der „ B o c h u m e r  E i s e n -  
h u t t e  ( H e i n t z m a n n  <Ł D r e y e r ) ,  welche durch 2 
auf Kegdrader wirkende Kurbeln gedreht wird, ruht in 
einem Schlittec, w d d ier auf einem Holzrahmen hin und 
ber geschoben werden kann. A uf Wnnsch werden
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Nachsclineide-Bohrer zum Erweitern des Bohrlochs mit- 
geliefert.

II. M e c h a n i s c h  b e w e g t e  Bo hr mas c hi ne n .
Die meclianischen Bohrmascliinen arbeiten vor- 

wiegend. mit Stofsbewcgung. Jedoch sind in neuerer 
Zeit vorscliiedene Maschinen fiir dreliendes Boliren in 
Aufnahine gekoinmen, ■welche zwar vorżugsweise fiir 
das Boliren in- mildem Nebengestein bestinmit sind, 
aber auch in liartem Gcbirge einerseits und besonders 
in weicheren Lagerstattcn-Mineralien andererseits mit 
Yorteil verwendct werden konnen, sodafs sie fiir die liołir- 
arbeit in der Lagerstiitte vielfaeli bereits die Ilandbohr- 
maschinen vcrdriingt haben.

Ais Betriebsmittel kommen fiir dio Bohrmaschinen 
Druckluft, Elektrizitat und Druckwasser in Betracht, bei 
verschiedenen Maschinengattuńgen gelangen auch 2 dieser 
Bctriebskriifte gleichzeitig zur Anwendung.

Auf dem Gebiete der m e c l i a n i s c h e n  Bo h r a r b c i t  
in l i ar t em Ges  t e i n  herrscht z. Z. im praktischen 
Betriebe nocli die s t o f s e n d  a r b e i t e n d e  Dr u c k l u f t -  
b o l i r m a s c h i n e ,  obwohl die Unwirtschaftliclikeit der 
durch Druckluft betriebenen Maschinen in der Grube 
allgemein anerkannt wird. Die sowohl fiir stofsendes 
ais auch fiir dreliendes Boliren ausgefiihrten Maschinen 
mit elektrischem Antrieb haben erst in einzelnen Berg- 
baubezirken festen Fufs fassen konnen, wahrend sie in 
anderen Gebieten, z B. in dem hier vorzugsweise in 
Betracht kommenden rhcinisch-westfiilisclien Steinkolilen- 
bergbau, noch nicht weit iiber das Yersuchsstadium 
liinaus gekommen sind. Die Anwendung der drehend 
wirkenden hydranlischen Bohrmaschinen ist bisher im 
Bergbau immer noch vereinzelt geblieben.

Jedoch tritt auf der Ausstellung, wie das ja dem 
Zweck einer Ausstellung entsprieht, neben dem Bewiihrten 
und Alterprobten das eben angefiihrte Neue mehr in 
den Yordergrund, ais den thatsachlichen Verhaltnissen 
entsprieht.

Die folgende Bcschreibung beschaftigt sich zunachst 
mit den durch Druckluft, sodann mit den elektrisch und 
am Schlusse mit den hydraulisch angetriebenen Bohr
maschinen.

1. Pr e f s l u f t b o h r n i a s c h i n e n .
Die allgemeine Einrichtung d e r  durch  D r u c k 

luf t  b e t r i e b e n e n  B o h r m a s c h i n e n  mi t  Stofs-  
b e w e g u n g  bat sich von Anfang an, (d. h. z. B. im 
Ruhrkohlenbezirk seit 1865),  i:nverandert erhalton: der 
Bohrer wird mit Iliilfe eines Kolbens hin und lier ge- 
schleudert und bei jedem Ilube durch eine Drall- 
yorrichtung umgesetzt, wahrend der in einem Schliiten 
ruhende Cylinder durch Drehung einer Schraubenspindel 
allmiihlich vorwarts geschoben wird. Diese einfache 
Maschine hat jedoch in ihren Einzelteilen sowohl ais 
auch in den zu ihrer Ilandhabung und Verlagcrung 
dienenden Einrichtungen erhebliche Verbesseriingen er- 
fahren, welche auf der Ausstellung hcrvortreten, sodafe

die letztere cinen Hiihepunkt in der Entwicklungs- 
geschichte der Druckluft-Bohrmaschinen darstellt.

Die hier in Betracht kommenden Aussteller sind: 
Frolich & KlUpfel, Masehinenfabrik, Unter-Barmen, 
Rud. Meyer, Masehinenfabrik, Miiilieim-Ruhr, 
Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges., vorm. Beeliem & 

Keeimann, Duisburg,
Paul Hoffmann &. Co., Masehinenfabrik, Eiserfeld,
R. W. Dinnendahl, Akt.-Ges., Kunstwerkerhiittc bei 

Steele,
II. Flottmann & Co., Bochum,
Ruhrthaler Masch.-Fabr. II. Schwarz & Co., Miilheim 

a. d. Ruhr.
Die Abweichungen in der G c s a m t - A n o r d n u n g  

sind bei den von den einzelnen Firmen ausgestellten 
Maschinen nur unerheblich, da die Bauart der Maschinen 
im allgemeinen immer dieselbe ist.

Entspreehend der grofsen Bedeutung, welche die 
sichere Fiilirung des Kolbens und der Schutz des 
Cylindergehauses gegen eindringenden Staub gerade bei 
Bohrmaschinen hat, ist bei den meisten Maschinen eine 
selir lange Fiilirung vorgcsehen, welche durch Ausziehen 
des vorderen Cylinderhalses erreieht wird. Besonders 
zeichnet sich in dieser Bcziehung die M e y e r s c h e  
Maschine aus. Dic Diehtung wird bei derselben 
(Taf. 92, Fig. 1) durch eine Stoplbiichse am vorderen und 
eine zweite Dichtungscinlage am hinteren Ende des 
Cylinderhalses erreieht. Die D i n n e n d a h l s c h e  Maschine 
(Patent Kuzel, Nr. 56 761, Taf. 92, Fig. 4) ist mit einer 
ahnlichen Diehtung ausgeriistet. Bei der D u i s b u r g e r  
Maschine liegen am vor.deren und hinteren Ende des 
Cylinderhalses Lederringe, welche durch Anzichen einer 
besonderen Sterninutter bezw. der Deckelschrauben fest- 
gcklemmt werden. Eine ahnliche Anordnung ist bei 
der I l o f f m a n n s c h e n  Bohrmaschine „Wahrwol f "  
(Taf. 92, Fig. 5 und 6) getrolTen; nur ist dieselbe noch mit 
einer besonderen, in den -Cylinderhals eingelegten Vcr- 
schlufsbiichse versehen. Die Firma II. F l o t t ma n n  & Co. 
verzichtot, ahnlieh wie Fro l i ch  & Kl i i pf e l  (vergl. Nr. 27 
dieser Zeitschrift, Taf. 77, Fig. 5), auf eine besondere 
Diehtung am Vorderende des Cylinderhalses und legt da- 
fiir auf die Diehtung am hinteren Ende desselben be
sonderen Wert (vergl. Nr. 10 dieser Zeitschrift, Taf. 13, 
Fig. 1). Eine in sich geschlossenc Ledermanschette wird 
durch einen iibergeschobenen Stahlring gehalten, weleher 
seinerseits durch Anzichen der Deckelschrauben fest 
angeprefst wird.

Besondere Erwahnung verdient eine fiir das Boliren 
mit Wasserspiilung eingerichtete Bohrmaschine der D u i s 
b u r g e r  M a s c h i n e n b a u - A k t i e n  - G e s e l l s c h a f t  
(Taf. 92, Fig. 7), welche in crsler Linie fiir das Boliren 
in feuchtcm Gebirge bestimmt ist und die Bildung eines 
zahen Bolirschlammes yerhiiten soli, aulśerdem aber auch 
durch dic kiihlende Wirkung des Spiilwassers dic Ab- 
nutzung der Bohrer yerringert. Der Spritzwasserschlauch
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mit selbstthatiger Vorschubregelung durch ein gebremstes 
Schneckenrad (Bauart Elliott) ist ausgestellt.

Auch die Firma A. & J. F r a n ę o i s ,  E s s e n ,  hat 
die Ausstellung mit einigen einfachen Handbohrmaschinen 
beschickt.

Endlich ist hier noch die Firma Fr i e i n ann & W o l f ,  
Z w i c k a u anzufiihren , welche in ihrer Sonder- 
ausslellung (ostlicher Anbau der Haupthallo) eine der 
von ihr gebauten Ileisesclicn Handbohrmaschine aufgc- 
stcllt liat, die sich in der Praxis bereits gut bewiihrt 
haben. Der Bau der Maschine zeigt die im Jalirg. 1900  
S. 284 dieser Zeitschrift bcsprochenen Verbesserungen. 
Mit Riicksicht auf die mehrfachen Besehreibungeu dieser 
Maschine in der Litteratur kann dieselbe hier wohl ais 
hinlanglich bekannt vorausgesetzt werden, nm nach der 
bei der Leyendeckerschen Maschine (vergl. oben S. 746) 
erfolgtcn IIervorhebung des Grundgedankens ein naheres 
Eingehen auf die Maschine entbehrlich zu machen.

Eine besondere Gruppe der Handbohrmaschinen 
bilden die V o r b  ohrm a s c h i n e n  fiir das Ilochbringen 
von Durchhieben, — Obwohl der Pfeilerbau, fiir welchcn 
dieselben in erster Linie bestimmt sind, in neuerer Zeit, 
namentlich im Ruhrkohlenbezirk, mehr und mehr durch 
Ahbauarten mit Bergeversatz verdriingt worden ist, ver- 
dienen diese Maschinen immer noch Beachtung, da nach 
der neuen Wotterpolizciverordnung (§. 19) das Auf- 
fahren eines Ueberhauens bei gleichzeitigem Vortrieb 
der Strecke an erschwerende Bedingungcn gekniipft ist, 
falls nicht vorgebohrt wird. Allerdings erscheint jetzt 
das friiher vielfach iibliche Vorbohren mit grofsen Durch- 
messern ais ziemlich zwecklos, da die genannte Polizei- 
verordnung nicht mehr von einem E r s a t z  der Durch- 
hiebe durch Bohrlocher sprieht.

Die H i i p p e s c h  e Vorbohrmaschine bohrt mit einem 
bcsonders gearbeiteten, vorn breit ausgeschmiedeten 
Schlangenbohrer, welcher mit Iiiilfe einer Ratsclie ge- 
drelit und durch eine die riickwartige Verlangcrung der 
Spindel bildende Feststellhiilse nacli hinten abgesprcizt 
wird. Fiir flaches Einfallen empfiehlt sich die von der
selben Firma ausgestellte Maschine mit Wasscrspiilung 
zur Beseitigung des Bohrmehls (D. R. G. M. 147 564; 
Textfig. 4 ); das Spiilwasser wird durch einen Schlauch 
und eińen seitlichen Stutzen der hohlen Bohrspindel 
an dereń hinterem Ende zugefiihrt und tritt vorn aus. 
Das Gestiinge wird aus einzelnen Rohren zusammen- 
gesetzt, dereń Verbindung durch Vater- und Mutter- 
gcwinde erfolgt.

Die A k t i e n g e s e l l s c h a f t  R. W.  D i n n e n d a h l  
ist durch die bekanntc, mit Schneckenradantrieb ver- 
sehene Hufsmannsche Vorbohrmaschine vertreten, welche 
mittcls einer Bohrkrone von grofsem Durchmesser Kerne 
erbohrt, die durch einen nachfolgendcn Schlangenbohrer 
zertrummert werden.

Die Firma H. K o r f m a n n  jr. stellt die mit Iiiilfe 
eines Quadran(en fiir jeden Neigungswinkel einstellbare

Maschine von Rosenkranz aus. Die Bohrstange ist in 
ahnlicher W eise wie bei der yorhin bescluiebenen Hand
bohrmaschine derselben Firma mit einem Vierkant-Stuck 
versehen, welches einen von der Drehung unabhangigen

Vorschub des Bohrers ermoglicht; der Vorschub erfolgt 
durch eine Art Flaschenzug, dessen Kette mit Iiiilfe einer 
Knarre auf eine kleine Trommel aufgewickelt wird und 
dadurch cine lose, mit der Bohrstange yerbundene Rolle 
hochdriickt.

Die Yorbohrmaschine der „ B o c l u i m e r  E i s e n -  
h i i t t e  ( H e i n t z m a n n  & D r e y  er),  welche durch 2 
auf KegelriŁder wirkende Kurbeln gedreht wird, rulit in 
einem Schlitten, welcher auf einem Holzrahmen hin und 
lier geschoben werden kann. Auf Wunsch werden
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Nachschneide-Bolirer zum Erweitern des Bohrlochs mit- 
geliefert.

II. M e c l i a n i s c h  b e w e g t e  Bohrmas chi nen .
Dic meclianiselien Bolirmascliinen arbeiten vor- 

wiegend. mit Stofsbewcgung. Jodoch sind in neucrer 
Zeit verschiedene Maschinen fur dreliendes Bohren in 
Aufnalnnc gekommen, welche zwar Y o rż u g sw e is e  f iir  

das Bohren in- mildem Ncbengeslein bestimmt sind, 
aber auch in hartem Gebirge cincrseits und besonders 
in weicheren Lagcrstatten-Mineralien andererseits mit 
Yorteil venvendet werden kiinncn, sodafs sie fiir die Bolir- 
arbeit in der Lagcrstiitte vie!fach bereits die Handbohr- 
maschinen vcrdriingt haben.

Ais Betriebsmittel kommen fiir dic Bohrmaschinen 
Druckluft, Elektrizitat und Druckwasser in Betracht, bei 
yerschicdcnen Maschinengattungen gelangen auch 2 dieser 
Bctriebskriifte gleichzeitig zur Anwendung.

Auf dem Gcbicte der m c c h a n i s c h c  n B o h r a r b c i t  
in h a r t e m  G e s t e i n  hcrrscht z. Z. im praktischen 
Betriebc noch die s t o f s o n d  a r b c i t e n d e  Dr u c k l u f t -  
b o h r m a s c h i n o ,  obwohl die Unwirtschaftlichkeit der 
durch Druckluft betriebenen Maschinen in der Grube 
allgemein anerkannt wird. Die sowohl fiir stofsendes 
ais auch fiir dreliendes Bohren ausgefiihrten Maschinen 
mit elektrischem Antrieb haben erst in einzelnen Berg- 
baubezirken festen Fufs fassen kiinnen. walirend sie in 
aiuleren Gebieten, z B. in dcm hier yorżugsweise in 
Bctracht kominenden rheinisch-wcstfalischen Steinkohlen- 
bergbau, noch nicht weit iiber das Versuchsstadium 
hinaus gekommen sind. Die Anwendung der drehend 
wirkenden hydraulischen Bohrmaschinen ist bisher im 
Bergbau immer noch vereinzclt geblieben.

Jedoeh tritt auf der Ausstellung, wie das ja dem 
Zweck einer Ausstellung entspricht, neben dem Bewiihrten 
und Altorprobten das eben angefiihrtc, Neue mclir in 
den Vordergrund, ais den thatsachliehen Ycrhaltnissen 
entspricht.

Die folgende Beschreibung beschaftigt sieli zunachst 
mit den durch Druckluft, sodann mit den elektriscli und 
am Schlusse mit den hydraulisch angetriebenen Bohr
maschinen.

1. P r e f s l u f t b o h r m a s c h i n e n .
Die allgemeine Einrichtung d er  durch  D r u c k 

luf t  b e t r i e b e n e n  B o h r m a s c h i n e n  mi t  StoIś- 
b e w e g u n g  bat sich von Anfang an, (d. h. z. B. im 
Ruhrkohlenbezirk seit 18651, unverandert erhalten: der 
Bohrer wird mit Hiilfe eines Kolbens liin und ber ge- 
schleudcrt und bei jedem Hube durch eine Drall- 
vorrichtung umgesetzt, wiihrónd der in einem Scliliiten 
ruliende Cylinder durch Drehung einer Schraubenspindel 
allmahlich vorwarts gcschoben wird. Diese einfache 
Maschine bat jedoeh in ihren Einzelteilen sowohl ais 
auch in den zu ihrer Handhabung und Verlagerung 
dienenden Einriclitungen erhebliche Yerbesserungen er- 
fahren, welche auf der Ausstellung hervortreten, sodalś

dic letztere einen Hohepunkt in der Entwicklungs- 
geschicbte der Druckluft-Bohrmaschinen darstellt.

Die hier in Betracht kommenden Aussteller sind: 
Friilicli & Klupfel, Maschinenfabrik, Unter-Barmen, 
Rud. Meyer, Maschinenfabrik, Miilheim-Ruhr, 
Duisburgcr Maschinenbau-Akt.-Ges., vorm. Bccliem & 

Keeimann, Duisburg,
Paul Hoffmann & Co., Maschinenfabrik, Eiserfcld,
R. W. Dinnendahl, Akt.-Ges., Kunstwerkerhiitte bei 

Steele,
II. Flottmann & Co., Bochum,
Rulirthaler Masch.-Fabr. II. Schwarz & Co., Miii beim

a. d. Ruhr.
Die Abweichungen in der G e s a m t - A n o r d n u n g  

sind bei den von den einzelnen Firmen ausgestellten 
Maschinen nur unerheblich, da die Bauart der Maschinen 
im allgemeinen immer dieselbe ist.

Entsprecliend der grofsen Bedeutung, welche dic 
siebere Fiihrung des Kolbens und der Schutz des 
Cylindergehiiuses gegen eindringenden Staub gerade bei 
Bohrmaschinen bat, ist bei den meisten Maschinen eine 
selir lange Fiihrung vorgesehen, welche durch Ausziehen 
des vorderen Cylinderhalses erreicht wird. Besonders 
zeichnet sich in dieser Beziehung die Me y e r s c l i c  
Maschine aus. Die Dicbtung wird bei dersclben 
(Taf. 92, Fig. 1) durch eine Stoplbiichse am vorderen und 
cinc zweitc Diclitungseinlage am hinteren Ende des 
Cylinderhalses erreicht. Die D i n n e n d a h l s c h e  Maschine 
(Patent Kuzel, Nr. 56 761, Taf. 92, Fig. 4) ist mit einer 
ahnlichen Dichtung ausgeriistet. Bei der D u i s b u r g c r  
Maschine liegen am Y orderen  und hinteren Ende des 
Cylinderhalses Łederringe, welche durcli Anziehen einer 
besonderen Sternmutter bezw. der Deckelschrauben fest- 
geklemmt werden. Eine ahnliche Anordnung ist bei 
der H o f f m a n n s c h e n  Bohrmaschine „Wahrwol f "  
(Taf. 92, Fig. 5 und 6) getroffen; nur ist dieselbe noch mit 
einer besonderen, in den Cylinderbals eingelegten Ver- 
schlufsbiichsc verselien. Die Firma II. F l o t t ma nn  & Co. 
verzichtet, ahnlich wie Fri i l icl i  & Kl u p f e l  (vergl. Nr. 27 
dieser Zeitsclirift, Taf. 77, Fig. 5), auf eine besondere 
Dichtung am Yorderende des Cylinderhalses und legt da- 
liir auf die Dichtung am hinteren Ende desselbcn be
sonderen Wert (vergl. Nr. 10 dieser Zeitsclirift, Taf. 18, 
Fig. 1). Eine in sieli gcschlossene Ledermanschette wird 
durch einen iibcrgeschobenen Stahlring gelialtcn, welcher 
seinerscits durch Anziehen der Deckelschrauben fest 
angeprefst wird.

Besondere Erwiibnung verdient eine fiir das Bohren 
mit Wasserspulung eingerichtete Bohrmaschine dcrDui s -  
b u r g e r  M a s c h i n e n b a u - A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  
(Taf. 92, Fig. 7), M'elche in erster Linie fiir das Bohren 
in feuchtem Gebirge bestimmt ist und die Bildung eines 
zahen Bobrschlammes Yerhiiten soli, aufserdem aber auch 
durch die kiihlende Wirkung des Spiilwassers die Ab- 
nutzung der Bohrer yerringert. Der Spritzwasserschlauch
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wird unmittelbar mit. der Druckwasserleitung yerbundcn 
und mit Hiilfe einer U.ebcrwurfmutter an das vordcre 
Gyliiiderende angeschlossen, in welchem. das Spulwasser 
durch eine siebartig durchbohrte Rotgufsbuchse dcm 
Kanał im Innem des Bolirers zugeliihrt wird. Der Aus- 
tritt des Wassers erfolgt seitlich; es werden also keine 
Korne erbolirt Die Abdieiitung des Cylinderhalses gegen 
den Druckluftraum erfolgt iluręh eine mit Iliilfe einer 
Ueberwurfmutter angezogenc Stopfbiichse.

Der Gedanke, mit Wasserspiilung stofsend zu boliren, 
ist nicht neu. Sclion 1877 wurde z. B, auf der Zeelie 
Ver. Hamburg & Franziska in diesel' W eise mit der 
Saehsschen Maschine gebobrt, wobei allerdings die 
Wasserspiilung durch Einfiihrung des Wassers in die 
riickwartigo Verlangerung der hohlen Kolbenstange ver- 
mittelt wurde. Die weitere Verbreitung derartiger 
Mascliinen wurde bishor durch den liohen Preis der 
Bohrer und das schwierige Scharfen derselben sowie; 
durch die Schwierigkciten. welclic sich dem dauernden 
Dichthalten der Stopfbiiclise entgćgenstellten, verhindert, 
obwohl giinstige Arbeitsleistungen erzielt wurden. Man 
darf daher auf die Bewahrung der verbesserten Duis- 
burger Mascliine im praktischen Dauerbetriebc ge- 
spannt sein.

Die V e r b i n d u n g  d e s  B o h r s t a h l s  mi t  der  
,K o l b e n s t a n g e  erfolgt in einfachster Weise durch Ein- 
treiben des konisch abgedrehten Bohrers in eine ent- 
sprechende konische Ausdrehung der Kolbenstange 
oder wie bei den Mascliinen von F r o l i c h  & K l i i p f e l  
und H o f f m a n n (Tcxtfigur 5 a ) iii eine be- 
sondere Doppelmulfe, welche auf der anderen Seite 
in derselben W eise die Kolbenstange aufnimint. Da

a b c

F ig . 5.

die Losung einer derartigen Verbindung durch Zwischen- 
treiben eines Keilcs erlolgen mufs und die damit ver- 
bundene Erschiitterung ungiinstig auf die Maschine ein- 
wirkt, so werden vielfach Kuppelungen bevorzugt, 
welche ein solches Schlagen entweder ganz yermeiden 
(Schraubenbiigel von Me y e r  mit 2 Schrauben, (Taf. 92, 
Fig. 2); Btigel mit einer Schraube und Druckstein von 
H o f f m a n n ,  (Tcxtfig.-5 b ); Klemmbacken mit Druck- 
zapfen bei der D. u i s b u r g e  r und der D i n n e n -  
d a l i l s c h . c n  Maschine, Taf. 92, Fig. 4) oder docli 
wenigstons in die Langsaclise ver]egen (HuJ.se mit Keil 
bei F r o l i c h  und F l o t t n i a n n ) ;  Iliilse mit einge-

schwalbtcm, keilformigem Druckstiick von. I I o f f m a n n  
(Textfig. 5 ° ) .

Die S t e  u er u n g  e n  der ausgestellten Mascliinen 
lassen einen óinheitlichen Grundgedanken erkennen, 
namlich den, die Bewegung des Steuerschiebers durcli 
die Druckluft selbst bewirken zu lassen, falls nicht,ein
b.csondi-rer Schieber giinzlich verniieden wird. Von der 
direkten Einwirkung des Kolbens auf (len Scliiebcr da- 
gegen, wie sic z B. bei der Sachsschcn Maschine 
(Verbindung des Kolbens mit dcm Schieber durch 
einen zweiarinigen Schwinghebel) oder bei der alten 
M e y e r s c h e n  Bohrinaschinc (Bewegung eines Doppel- 
Schwinghebels durch einen Wulst auf der Kolbenstange) 
erfoJgtc, ist man wegen des dabei unuinganglichen starken 
Versclileifses wieder abgekommen. Nur die F l o t t -  
m a n n s c h e  Bohrinaschinc (vgl. die ausfiihrliche Be
schreibung derselben in diescr Zeitschrift, Jalirg. 1902,
S, 218) macht liier eine scheinbare Ausnahine, da bei der
selben zwisciien Kolben und Steuerung ein vom ersteren 
bewegter.sog.Pendelscliieber eingeschaltet ist. Jcdoch dient 
dieser Pendelschieber nicht zur Bewegung der Steuerung 
unmittelbar, sondern lcdiglich zur Vermittelung der 
Unisteuerung des Schiebers durch die Druckluft, indem 
er abwechsclnd reclits und links je 2 Kanale, welche 
die Prefsluft in das Schiebęrgehause und aus deniselben 
Stromcu lassen, miteinander yerbindet. Dabei ist zur 
Herabminderung des Luftverbrauchs die Unisteuerung 
des Steuerkolbcns der verbrauehten Luft iibertrag.cn.

Bei dieser Gelegenheit m ogę gleich an eine weitere 
Eigehtiiinlichkeit der Flottmannschen Mascliine erinnert 
werden, namlich ąn die Ausnutzung des sonst durch 
die Drallspindel in Anspruch genommencn Eaumes fiir 
die Druckluft, welcher Zweck durch x\.nordnung ent- 
spreclicnder Bohrungen in der Drallmutter erreicht ist. 
(Gliickauf, Jahrg. 1902, S. 219) ; dadurch wird die Schlag- 
kraft der Maschine, allerdings auf Kosten der Riickzug- 
kraft derselben, erhoht.

Im .iibrigen ist■-liier noch Folgendes anzufiihren.
Die Unisteuerung des Kolbens erfolgt bei allen 

Mascliinen mit besonderen Steuerteilen durcli einen auf 
die Steuerung der alten Frolichschen Bohrmaschine 
zuruckzufiihrenden. DifTereiitial-Kolbenschieber, welcher, 
je nachdem seine Flachen auf der einen oder der anderen 
Seite unter Druck gesetzt werden, sich liin und her 
bewegt.: Die Verbindung der Cylinderkaniile mit der 
Lufleinstromung einerseits und dem Luftaustritt anderer
seits-wird dabei durch einen besonderen, aus Messing 
oder Bronze hergestellten Muschelsciiieber, wie bei den 
Mascliinen von Fr ii l i c h  & K l i i p f e l  und B e c h e m  
& K c e t m a n n  (Taf. 92, Fig 7 ) oder durcli eine auf den 
Kolbenschieber lose aufgesetzte Schiebcrhulse ( D . i n n e n -  
d a l i l s c h e  Maschine, Taf. 92, Fig. 4) oder durch einen 
Bund in der Mitte oder an jeder Seite des Kolbenschiebers, 
wie bei den Mascliinen yon F l o t t m a n n ,  M e y e r  (Taf. 92, 
Fig. 1). und II.offm ann .(T af. 92, Fig. 5) ycrmittelt.



Dorartigo Stcucrungen gęsta tten, dio Hubliinge ia 
ziemlich weiten Grenzen schwanken zu lassen. Dicso 
Moglichkoit wird namentlich von der Firma Friilich 
& Kliipfel ausgenutzt, dereń Maschiiicn von 75 mm und
85 mm Kolbendurchmcsser z. B. einen zwischcn 150 
und 220 nim betrageriden Hub inaelieii konnen. Wenn 
auch fiir ein und dasselhe Gestein immcr cine bestimmtc 
Hubliinge die vorteilhaftesle sein wird und vom Arboiter 
nach Moglichlceit innegehalten werden mufs, so Iiat docli 
cine gewisse Freilieit in dieser llinsicht den Vorzug, 
dafs der die Maschine bedienende Arboiter sich kurzo 
Zeit mit kleinen Nebenarbeiten bcschaftigen kann, olino 
dcsiialb glcich die Maschine stillsctzen zu miisson. Auch 
ist e.8 yorteilhaft, bei tiefen Lochem mit liingerom Ilubc 
zu arbeiten, um das Bohrmehl kriiftigcr zuriickscblcudcrn 
zu konnen.

Die M ey c r s c h e  Stcuerung ist bei einer fiir guringcrc 
Lcistungen gebauten, nur 70 kg wiegenden Bohrmascliinc 
(Taf. 92, Fig 8) noch weiter dadurch vereinfacht wordon, 
dafs die zweitcilige Vorsclileifebiichsc im Schicbergehiiiise 
lbrtgelassen und dio Anordnung der Kanale etwas anders 
getroffen ist; dieso Neuerung ist zum Patent ange- 
meldet.

Die D u i s b u r g e r '  Ma s c h . - B a u - A. - ( { .  lrgt be- 
sonderen Wert auf cine solbstthatige Hemmung des 
Kolbens fiir den Fali, dafs der Bohror infolgc einer 
Unachtsamkeit des Arbeiters ins Freic schlagen solltc- 
Dicso Hemmung erfolgt in oinfachcr Weise, unter Ver- 
nieidung von mechanisch. bcwogten Teilen, mit Iiiilfe 
der Druckluft selbst, indem dor zu weit yorśchnellendo 
Kolben Kaniilc im Cylinder freilegt, durch welche sich 
die Druckluft auf beide Seiten des Kolbens vcrteilen 
kann, sodafs der einseitigc Druck aufliiirt. Gleich- 
zeitig cntwcicht bei dieser Śtellung dio Prefslult 
durch den AuspuiT und verursacht dabei cin von dem 
gewohiilichen Auspulf deutlieh zu unterschcidendos 
Goriiusch, welches dem Arboiter die Ursacho des Still- 
standes anzeigt: die Maschine braucht dann nur etwas 
vorgcdreht zu werden, um weiter arbeiten zu konnen.

Dio Steuerung der D i n n e n d a h l s c h e n  Bohr- 
maschine (Bauart Kuzel) zeigt die, Eigentiimlichkeit, 
dafs dieselbe dem Cylinder nur y 3 Fiillung zukommen 
liifst, und dafs aufserdem der Stcuerkolben nicht gleich 
ganz lieriibergcworfeii wird, sondom erst auf ein Luft 
kissen trifft; letzteres wird erst gegen Endo des Ilubes 
dadurch beseitigt, dafs der Ratim vor dem Stouerkolbcn 
mit dcm Expansionsraumc des Cylindcrs vcrbnndcn wird, 
wiihrend von hinten frische Prcfelnft auf den Stcuerkolben 
driickt. — Der Hub der Maschine kann zwischcn 40 
und 180 mm schwanken.

Eigenartig ist die Steuerung der in ihren Einzel- 
heiten gut durclidachten, im Siegerliinder Erzbcrgbau 
yielfach verwendeten H o f f m a n n s c h e n  Bohrmaschine 
(Tafel 92 Fig. 5). Der Kolbenschieber ist seiner ganzen 
Liinge nach durchbohrt, wodurch einerseite dic Liingc
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der Lnftkanale und damit dic Groiśe der schadlichon 
Raume verringert und anderersejts durch Bcschaffung 
grofserer Quersclmittc die naclitciligo Drosselung der 
Prefs'uft nach Moglichkoit vormioden, aufserdem aber 
auch das Gewicht des Stcucrkolbcns herabgcdriickt wird. 
(Dor Kolbenschieber ist in der Maschinenliallc des Berg- 
bauvereins bcsonders ausgestcllt.) Der Eintritt der Prefs
lult in den Cylinder und der Austritt der verbrauchten 
Luft aus dem Cylinder erfolgt nicht in der Mittc, sondern 
an beiden Soiten des letzteren. Die durch don hohlon 
Stcuerkolben stromcńde Luft w-irkt auf den Hinjranfi:O o

dosselbcn fiirdernd, auf don Riickgang dagegen hommend 
cin und veranlafst dadurch, dafs die Umsteuerun£c in' o
der Yorderon Stcllung dos Schlagkolbens langsamor 
erfolgt ais in der hinteren Stellung, dafs also der Sclilag 
besser „sitzt“, d. h., der Bohrer miiglichst viel von 
seiner lebcndigen Kraft an das Gestein abgiebt.

Oh n e  b e s o n d e r o  S t e u e r u n g s t e i l e  arbeiten die 
ausgcstollten Gesteinsbohrmaschinen „ T r i u n i p h "  der 
Ru h r t h a l e r  Ma s c h i n o n f a b r i k  sowric eine iihnlioh 
gebaute, fiir geringere Beanspruchungcn bestimmte Bohr
maschine der Firma H o f f m a n n  & Co. Dic Steuerung 
eriolgt hier durch Langskamilo im Kolben, welche ab- 
wechsclnd mit der Zu- und Absfromungsoffnung in Ver- 
bindung treten. Bei der „Triumji l iMaschine sind die 
ringformigen Vertcilungskaniile, welche dicso Vcrbindnug 
Ycrmitteln, nicht, wie das Iriihor goschah, im C y l i n d c r -  
g e h a u s c ,  sondern im Ko l b e n  ausgedrcht, wodurch 
die Dichtnng des Kolbens durch federndc Ringe er- 
moglicht wird. Damit. die Maschine auch in der Mittel- 
Stcllung angehen kann, ist dio Kolbenflache in der 
Mitte nach beiden Seiten etwas konisch abgedreht.

Dio Drallmutter ist in ahnlichcr Weise wie bei der 
Flotimannschen Maschine durchbohrt. Boziiglich naherer 
Einzclheiten kann auf dic Beschroibiing der Maschine 
in Jahrg. 1901 dieser Zeitschrift, S. 729,  verwicscn 
werden. — Dio Einzeltcilc der ,;Triumph"-Bohrmaschine 
sind gesondert ausgestellt.

Ilinsichtlich des V o r s c h u b s  der Bohrmaschinen 
wiihrbnd des Bohrens sind nennenswerte Besondorheiten 
nicht zu verzeichncn. Der Vorschub erfolgt jetzt namlich 
iibcrall in derselben einfachen Weise von Iland; selbst- 
tłiatige Vorschubcinrichtungcn, nach Art der z. B. bei 
der altercn Jagcrschcn Maschine verwendoten, sind nicht 
in Aufnalmie gekommen, weil di(iselbcn einem starken 
Vcrschleifs unterworfen waren und dic erhoffte Ersparnis 
an Bedienungskriiftcn nicht ermoglichen konnton, wiihrend 
andercrscits der Vorschub von Iland wenig Miihe maclit 
und cine wcitgehendc Anpassung an dic Gebirgsver- 
haltnissc gestattet.

Das U m s c t z c n  d e s B o h r e r s  erfolgt cbenfalls boi 
allen Maschincn nach demselben Grundgcdanken, namlich 
durch eine Drallvorrichtung mit Gespcrre und zwar beim 
Zuriickgehen des Bohrcrs. Dic Ausfiihrung im einzelnen
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wcist jedoch einige immerhin benierkonsworteVerschicden- 
hcitcn auf.

Bei den Bohrmaschinen von F r o l i c h  & Kl i i p f e l ,  
D i n n e n d a l i l  und F l o t t m a n n  werden cinfsiehc Zahn- 
riider benufzt, welche auf'einem in der Verlangerung 
der Drallspindel befmdliclien Vierkant sitzen und 
beim Znriickgehen des Bohrers durcli Sperrklinken, 
welclic durch Spirąlfedern angedriickt werden, festgc- 
lialten werden.

Die Umsctzvorrichtung der Meyerschen Maschine 
besteht in einer innen ais Zahnkranz ausgcbildctcn Hiilse, 
in weleher sich der Kopf der Drallspindel dreht, die 
Sperrklinken 'werden durch Schraubenfedern angedriickt.

D ie D u i s b u r g e r  Ma s c h . - B a u - A . - G .  riistete bis 
vor kurzem ihre Maschinen ebenfalls mit einer der 
Frolichschcn entsprechenden einfachen Umsetzvorrichtung 
aus, legt aber neuerdings Wert darauf, dafs ein Nach- 
geben der Sperrvorrichtung im Fnlle eines Festklemmens 
des Bohrers in kliiftigem Gebirge ermoglieht und dadurch 
ein Bruch irgend eines Teilcs vermieden wird. Sie 
erreieht diesen Zweck dadurch, dafs sie die mit 
Innen verzahnung versehene Sperrmutter ais konischen 
Ring ausbildet, weleher durch eine Blattfeder in das 
kontach ausgedrehte Gehause bineingedruckt wird und 
sich frei drehen liifst, fnlls die Klemmung des 
Bohrers die durcli den Druck der Blattfeder hervor- 
gerufene Reibung iiberwindet.

Bcmerkcnswert ist auch die Sperrvorrichtung der 
ITof fmnmnsch en Bohrmaschine. Das Sperrrad ist auf 
die Drallspindel aufgeschraubt, um ein Lockcrwerden, 
wic es bei einem auf einen Vierkant geschobenen Riidchen 
durch Ausleiern leiclit. eintrefen kann, zu verhiiten, 
und ist mit cigentiimlieli geformten Zahnen versehen. 
Dic letzteren nelimcn kleine Stifte mit, wclclie beim 
Tlingange des Bohrers an den schwacłi geneigten Fliichen 
der Innenziibne der Sperrmutter entlang gleiten, beim 
Riickgangc aber zwischen Sperrrad und den stcilen 
Zahnflaclicn in der Sperrmutter eingeklemmt werden 
Da sowohl Sperrradchen ais Sperrmutter glashart sind, 
wird die Abnutzung auf die aus ungchiirtetcm Stabl 
bestebenden Stifte bcschrankt, welche billig sind und 
leiclit und schnell ausgewechselt werden kiinnen. Die 
Drallspindel ist (in iihnlieher W eise wie bei der 
Fritlichschen Bohrmaschine) durch den hinteren Cylinder- 
deckelhindurchgefiibrt (Taf. 92 Fig.5)und an diesem Ende 
mit einem Knopfe versehen, weleher es dem Arbeiter 
ermiiglicbt, das Umsetzen zu beobachten und niitigen- 
falls mit der Hand zu unterstiifzon. Das Nacbgeben 
der Sperrvorrichtung bei Klemmungen des Bohrers wird 
hier dadurch ermoglieht, dafs das ganze Spcrrgehausc 
frei in das Hinlerende des Cylinders eingesetzt und nur 
durch die Deckelschrauben festgeklemmt wird, sieli also 
bei zu starker Reibung mitdrelicn kann.

Wahrend bei allcn diesen Maschinen die Drallspindel 
Ycrscbiebbar durcli eine in den Kolben oingeschraubte

und innen mit Drallziigcn Ycrselicne Hiilse gefiibrt wird, 
ist dieselbe bei der Bohrmaschine „ T r i u m p h “ der 
Ruhrthalcr Masehinenfabrik umgekchrt in den Kolben 
fest cingeschraubt. und bewegt sich dalier mit dcmselben, 
wahrend dic Drallbiichsc im Sperrrad silzt, Dadurch 
wird allerdings eine kleine Ver];ingcmng der Maschine 
nach hinten notwendig, dafiir aber das Auswechseln der 
Drallbiichsc bedeutend erleichtcrt.

Der L u l t z u t r i t t  zu de n  M a s c h i n e n  wird durcli 
Habnc oder Ven!ile geregclt. Lelzterc (z. B. die Ventilc 
yoii Frolicli und Hoffmann (Textfigur G u. 7) haben 
den Yorteil, dafs sie besser diclit zu lialten sind und

Fi?. G.

Fig. 7.

sich nicht, wie Ilahno, sclbstthiUig ofTnen konnen, auch 
eine feinere Einstcllung der Luftzustromung gcstalten.

Die Firma Frolich & Kliipfel liefert besondere „Luft- 
Y e r lc ile r "  (Texlfig. 8 ) mit 2, 3 oder 4 Shifzcn; dic- 
sclbcn kiinnen mitteta aufgeseliweifstcr Bundo und loser

Fig. 8.
Flanschen in die Druckluftleitung cingesclialfct oder an 
dieselbe angeschlossen werden und sind mit kriiftigen 
Stahjgufsventilen ausgcriistet.

Der Anschlufs an dic Druckluftleitung erfolgt bei 
fast. allcn Maschinen durch Gummischlauche, welche mit 
Ilanfknotcnschnur oder blankom oder yerkupfertem Stahl- 
drabt umwickelt sind. Die Ruhrthalcr Masehinenfabrik 
yerwendet auch biegsame M e t a l l s c b l a u c h e  (bekannt
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unter dem Namen „H yd ra" ) der „ M e t a l l s c h l a u c h -  
fabr i k P f o r z l i c i m (vorm. Hch.  W i t z  en mann)". 
Diese Scliliiuclie, die sieli auf anderen Gebieten beroits 
yielfach bewahrt haben, werden je nach der Bean- 
spruchung. einfach oder doppelt aus besonders profilierten, 
schraubenformig nebeneinander aufgewickclten Blcch- 
slreifen liergestellt (Textfig. 9 und 10), wobei zwischen 
die einzelnen Ringe Gummi- oder Asbestfaden ais Dich- 
tungen gelegt werden. Ihre Brauchbarkeit fiir Gesteinsbohr-

Flff. 10.

arbeiten werden dicMetallschlauche noch bewciscn miissen; 
die Betriebsbcdingungen sind hier fur solche Scliliiuclie 
besonders ungiinstig, da dic Biegungsbeanspruchungen 
selir hoch sind und dem sandigen und schlammigen 

'Wasser auf der Sobie in den Schliuichen zahlreicho 
AngrilTspunktc geboten werden.

Dic zur V e r l a g c r u n g  der  M a s c h i n e n  wahrend 
des Bohrens dienenden Spannsaulen (fiir Streckcn- und 
Qiicrselilagbetrieb) und Gestelle (fiir Schiichtc, Tagebauc 
und Steinbriiche) sind in grofser Anzahl vertreten, und 
zwar iiberwiegt unter den Spannsaulen die Schrauben- 
siiule, welche leichter und handlicher ist ais die hydrau- 
lische Spannsaule und aufserdem, im Gcgensatz zu der 
letzteren, in den verschiedcnsten Stellungen aufgestellt 
werden kann.

Unter den von F r o l i e h  & K l i i p f e l  ausgestellten 
Bohrsaulen verdienen neben der bekannten hydraulischen 
Saule mit Prefspiimpchen und Fufsventil die ebenfalls 
bereits gut eingefiihrtc Schrauben-Waśścrdrucksaule sowie 
eine Doppelschraiibcn-Bohrśaule Erwiilinung. Bei der 
ersteren wird durch Drehung eines ara Fufse der Saule 
befindlichen Handrades (Taf. 93, Fig. 1), welches auf eine 
hohle Schraubenspindel wirkt, ein kleiner Kolben in den 
Saulenkolben hineingesehoben und dadurch das in dem 
letzteren befindliche Wasser heraus- und in den hohlen 
Saulcnschaft geprefst, sodalś letzterer herausgeschoben

und gegen das Gestein gedriickt wird. Dic Doppel- 
schrauben-BohrsauIe rulit an ihrem unteren Ende in 
einem Querstiick, welches durch 2 Fufsschrauben seiner- 
seits gegen die Sobie abgespreizt wird. Eine solche 
Saule kann wegen ilirer grofseren Standfestigkeit einem 
seitlich eingreifenden Drehmoment sicher begegnen. Die 
Verbindung zwischen Siiule und Querstiick ist ais Gelenk 
ausgebildet, wodurch die Aufstellung erleichtert wird.

Auch die Firma Rud.  M e y e r  stellt eine Doppel- 
schraubensaule (Tafel 93, Figur 2) aus, welche fur 
schwcrere Maschinen bestimmt ist und aufserdem wegen 
ibrer grofseren Widerstandsfahigkeit gogen seitliche 
Drehkrafte mit besonderen Bohrarmen ausgeriistet werden 
kann; auf den letzteren konnen die Bolirmaschinen hin 
und her geschoben werden, sodafs man mit denselben 
einen grofsen Raum bestreichen kann, ohne die Siiule 
selbst umselzen zu miissen. Mit 2 solchen Siiulen liifst 
sich also der bcschleunigte Vortrieb eines grofsen Quer- 
schlags mit 4 Maschinen ermoglichen.

Die Einrichtung des Meyerschen Dreifufsgestells gelit 
aus Taf. 93, Fig. 3 hervor. Jedes Bein wird durch eine 
besondere Schraubc festgehalten und ist nach allen 
Richtungen hin beweglich. Die Beine bestehen aus 
Rohren, die sich auscinanderschicben, also verliingcrn 
lassen. Die Bclastungsgewichte ruhen auf Schcllen- 
bandern, welche um dic inneren Rohre gelegt sind.

Aufserdem stellt Meyer einen seiner bekannten 
B o h r w a g e n  mit vier schweren Gesteinsbohrmaschinen, 
Schlauchcn und allem Zubehor aus. Eine genaua Be- 
schreibung desselben kann hier wohl entbehrt, werden, 
es sci nur daran crinnert, dafs die Maschinen von Siiulen 
an der Yorderseite des Wagens getragen werden und 
zwar dttrch Vermittelung von Armen, welche mit Hiilfc 
von Kettenwinden am hinteren Ende des Wagens auf- 
gezogen und niedergelassen und wahrend der Fort- 
bewegung des Wagens zweeks Raumersparnis nach 
innen eingeschwenkt werden konnen, und dafs dic Fcst- 
stellung des Wagens durch Schraubenspreizen im Kopf-

I und Fufsteile des Rahmengestells erfolgt, sodafe die 
Riider entlastct werden. — Der Meycrsche Bohrwagen 
liat sich, im Gcgensatz z. B. zu dem Humboldtschen 
Wagen, im Bcrgbau dauernd bchauptet. Er verdankt 
diesen Erfolg einerscits seiner Standfestigkeit und Dauer- 
haftigkeit und andererseits dem Umstande, dafs das 
Feststellcn des Wagens und, infolge der Kettenwinden, 
auch die Handhabung der Maschinen Ieicht und schnell 
erfolgen kann; auch dicnen die vier Winden und ein 
am Hinterende aufmontierter, schmiedeeiserner Werkzeug- 
kasten ais Gegengewicht, sodafs ein besonderes totes 
Gewicht nicht mehr erforderlich ist.

Dic „ D u i s b u r g e r  M a s c h . - B a u - A . - G . “ hat die 
Ausstellung aufser mit ibrer hydraulischen Spannsaule, 
dereń vertikal arbeitendes Prcfspiimpchen fiir ansteigende 
Gesteinsarbciten auch gegen cin besonders geliefertes 
Piimpchcn ausgewechselt werden kann, auch mit ihren
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Schraubensiiulen (I). R. P. Nr. 67 685) beschickt. Dic 
Mutter(Taf. 93, Fig. 4) wird durcli einen Rątsclicnschliissel 
gedrcht und bewcgt sich auf einem ais Kugcllager aus- 
gebildeten W ulst am obercn Ende des Rohres. Ueber 
diesen Wulst greift aucli die Gegenmutter, welclie die 
Vorsehubmutter waiirend des Drehons festhiilt und nacb- 
lier dazu dient, die. letztere gegen das Kugcllager an- 
znprcssen. Die Schraubcnspindel ist mit Trąpezgewinde 
versehen und wird jetzi, im Gegensatz zu der friihercn 
Anordnung, durcli Nut und Feder an der Drehung ver- 
liindert, urn oben mit einer Klauc vcrsehcn worden zu 
kiinnen. Eine solclic Scliraubenbolirsiiulc kann selir 
standfest aufgestellt werden, da infolge der Zwisclien- 
schaltung des Kugellagers die Drehung der Muttcr 
leiclit von statten gelit und ein selir bober Drtick nus- 
geiibt werden kann. Gcgcniiber einer bydrauliscben 
Bolirsiiule bat die Siiulo den Vorzug, dafs der Scbaft 
niclit ganz durchbolirt ist und sieli dalier niclit so leiclit 
durebbiegen kann.

Eine ganz einfaebe Scbraubenspannsaule, die wegen 
ilircs geringen Gewiclites sieb fiir dic Verlagerung von 
Scbraminascliinen, namentlicb bcim Strcckenbelriebe 
eignet und ebenfalls zur Ausstellung der genannten 
Firma gobort, ist in Taf. 93, Fig. 5 dargestcllt. Das Anzieben 
der Muttcr eriolgt mit einem gcwohnlichcn Schrauben- 
schliissel; nach Feststellung der Spindcl wird die zweite 
Muttcr, die ais Gegenmutter dient, angezogen.

Von besonderem Interesse ist cinc Schachtbohr- 
spreizc dcrsclbcn Firma (Taf. 93, Fig. 6). Mittelst eines 
besonderen Kettengehanges wird die Spreize an einem 
Kabel eingehangt. Der Querbalken des Gebangcs wird 
dureb einen Scblaucb an die Luftleitung angesclilossen 
und die Prefsluft von dort aus durcli seitliche Stutzcn und 
Scblauche den Maschinen zugefiilirt. ZumFestklcmmen der 
Spreize dient eine Scbraubenspindel oder, wie in der 
Figur, eine Prefspumpo mit solilig liegendem Ventil. — 
Derartigc Bohrspreizen konnen jedocli nur bei Schachten 
bis zu etwa 4 m Durchmesser Verwc]idung finden, w cii 
langerc Spreizen zu stark schwanken.

Das Dreifufsgestell der Firma (Taf. 93, Fig. 7) zeichnet 
sieb dadurcli aus, dafs das eine Bein gegabelt ist und 
die beiden anderen Beine, sich daher nahe an dasselbe 
beranbringen lassen; die letzteren laufen zu diesem 
Zweckc oben in flachę Scbeiben aus, in deren kreis- 
formigen Schlitzen sieb die Fcststellscbrauben fiihren. 
Durcli diese Anordnung wird erreiebt, dafs die Maschinen 
sich dicht an den Stofs bringen lassen. Allerdings wird 
die Beweglicbkeit der Beine dadurcli beeintrachtigt und 
desbalb die Aufstellung etwas erscliwert.

Dic Bolirsiiule der Firma P a u l  H o f f m a n n  & Co.  
ist eine Scbraubenspannsaule und bestelit (Taf. 93, Fig. 8) 
aus 2 gegeneinander verschiebbaren nabtlosen Stabl- 
roliren, von welcbcn das innerc eine Mutter fiir die 
Scbraubenspindel tragt, welclie letztere dureb ein ani

Fufsc derselbcn sitzendes Scbneckenrad und eine mit 
Handkurbel gedrchte Schnecke in Umdrcbung vcrsetzt 
wird. Die Spindel liegt also ganz im Innem und ist 
dadurcli gegen Verstaubung und Beschadigung geschiitzt. 
Eine solclic Siiulc kann zwci Maschinen gleiclizeitig 
tragen.

Das von derselbcn Firma ausgcstclltc Dreifufsgestell 
(Taf. 93, Fig. 9) zeichnet sieli dadurcli aus, dafs dic Fesl- 
stcllung der drei Beine durcli Anzieben einer einzigen 
Muttcr erfolgen kann; dabci konnen die Beine. in zwci 
zueinandor senkrechten Ebenen gleiclizeitig gedrcht 
werden. Die Gclenkstiicke sind aus Stali 1 gegossen, 
wahrend die. Beine aus nal.itlosen Stablrohrcn bestohen.

Zur B e f e s t i g u n g  de r  M a s c h i n e n  an d e n  
S p a n n s i i u l e n , G e s t e l l e n  o d e r  S p r e i z e n  dienen 
Klemmbacken, wclcbc viclfacli, wie bei Friilich &. Kliipfel 
(„Universal-Klaue", Taf 93, Fig. 10), Bechem & Keet- 
mann („Klappkuppelung") und Hoffmann mit Gelenk 
versebcn sind und hiiiifig zur Erleiclilerimg der Yer- 
schiebung auf besondere Stellringe aufgesetzt werden. 
Die Gclenk-Kuppclungen baben den Vorteil, dafs man 
die Befestigungsschraube der Maschine beliebig nach 
vornc oder liinten verlcgen, dic Maschinc also in 
griifserc oder geringere Nahe vom Stofs bringen, d. li. 
iliren „Alclionsradius“ verandern kann, obne sic desbalb 
auf die andere Seite der Siiulc bringen zu miissen.

An diesen Klemmkuppelungen werden die Maschinen 
mit Iliille von konischen Ansatzen durcli Sehrauben 
befestigt und zwar, wic dic verschicdenen Figurcn cr- 
kennen lassen, in nahezu iibereinslinimender Weise. 
Hervorzubebcn ist liier nur die Hoflinannsclic Maschine, 
welclie den Konus an der langen Seite des Maschinen- 
ąuersebnitts und zwar an jeder Seite, tragt j dadurcli wird 
es, wic Taf. 93, Fig. 11 erkennen liifst, moglicli, dic 
Maschinc dicht an die Siiule beranzubringen, sodafs 
dieselbe weniger ais bei der gowohnliclicn Anordnung 
im Winkel abbiiiigt und aucli etwas niiher an den Stofs 
gebracbt werden kann; zu letzterem Zwceke kann die 
Befestigungsscliraube des anderscitjgen Konus umgeklappt 
und in einen Scblilz im Konus zuriickgelegt werden. 
Das Vorhandensein eines zwciten Konus bietet den 
Vorteil einer bcąucmen Handhabung der Maschinc und 
einer Reserve bei etwaigem Bruch einer Scliraubc, da 
die Maschine auch mit einem einzigen Konus nach allen 
Riehtungcn liin arbcitcn kann.

Die Prefsluft bat neuerdings aucli zum Bctriebc von 
dr e h o n d  w i r k e n d e n ,  mit Sclilangcnbohrern ar- 
beitenden Bobrmascbinen Verwcndung gefunden, von 
denen einigc auf der Ausstellung yertreten sind. Der
artigc Maschinen arbcitcn rubiger und glcicbmafsiger 
ais die Stofsbohrmaschinen, bcdiirfen keiner so festen 
Verlagerung und nutz*1.!! die Bobrzcit besser aus, wcil 
der Bohrer ununtcrbrochen wirkt; anderersćits bedingen 
sie die Mitfiihrung eines sebwereren Antriebsmolors und
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leidcn unter einem stiirkeron Verscliloifs infolgc der 
Einschaltnng eines Kurbelgetriebes mit zugehoriger 
Steuorung an Stelle des einfaelien Kolbenscliiebers der 
Stofsbobrmaschinen, auch reiclit ilire Lcistungsfahigkeit 
in liarton Gebirgearten nicht aus.

Besonderes Interessc yerdicncn 2 von der Firma 
A. &.J. F r a n ę o i s  in E s s e n  ausgestclltoBohrinaschincn 
mit fal i rb ar en D r u c k l u f t m o t o r e n .  Die eine iler- 
sclbcn, mit eincylindrigem Motor, zciclinet sieli durch 
verhaltnismafsig geringen Raumbedarf (0,1 x 0,6 x 
1,225 m) und mafsiges Gewicht des Motors (rd. 375 kg) 
aus und ist in der Praxis bereits mehrfach (z. B. auf 
Zeche Shamrock I/II).m it gutem Erfolge zur Anwendung 
gekómmen. Der andere Motor, welcher neuerdings 
ebcnlalls verwendet wird, ist 2 cylindrig und arbeitet 
wegen der beiden gegeneinander versctzten Kurbeln 
gleichmafsiger. Die Motoren sind (Taf. 94, Fig. 1) auf 
fahrbarc Gestclle gesetzt. Die Steuerung ist eine gc- 
wiilinliche Schiebersteuerung mit Antrieb durcli Excenter; 
der Kolben des eincylindrigen Motors bat 150 mm 
Durchmesser und 150 mm Hub; dic Kurbclachse liegt 
rd. 1 m iiber der Sobie und triigt ein Schwungrad.

Eigcnartig ist dic Kraftiibertragung, welche es er- 
moglicht, cincrseits die rorhallnismafsig teure und 
cmpfindliche biegsame Welle zu vermeiden, ohne deshnlb 
andererseits den Motor mit auf dic Siiule setzen und 
deshalb eine crschwerte Ilandhabung der Maschine in 
den Kauf nchnien zu miissen. Es ist namlich zwischen 
Motor und Bohrspindel eine starre Stahlwelle, die wegen 
ihrer Einfaclihcit schr widerstandsfiihig ist, cingcschaltct. 
Die Verbindung der Welle mit dem Motor einerscits 
und der Bohrspindel andererseits erfolgt durch Doppel- 
gclcnke (Taf. 94, Fig. 1), welche dic Maschine in den 
Stand setzen, von einer Stelle aus nach allen moglichen 
Richtungcn zu bohren.

Das Bohrwerkzeug ist ein Schlangcnbohrcr, welcher 
in einer Spindel sitzt, die ihrerseits durch eine Mutter- 
biichse M gefuhrt wird (Taf. 94, Fig. 2). Lctzterę ist an 
beiden Seiten mit Schlitzen versehen, in welche die 
2teilige Mutter C geschoben wird. Das Schliefsen dieser 
Mutter wird in ahnlicher Weisc, wic bei der Dinnen- 
dahlschen Ilandbohrmaschine (s. S. 747) angedeutet ist, 
dadurch bcwirkt, dafs durch Drehung einer Kuppel- 
niuflc G die Zapień IIH  derselben, welche in dii! 
excentrisch verlaufenden Schlitzc E E der Mutter 
eingreifen, die beiden Mutterhiilften zusammenpressen; 
beim Drehen der Muffc nach der anderen Seitc 
wird dic Mutter zwangliiiifig gelost, sodafs dic Spindel 
frei zuriickgezogen werden kann. Der Vorscliub wird 
durch Bremsung der Mutter selbstthatig geregclt, indem 
die Lagerhiilse J, welche die Muttcrbuchse umschliefst, 
durch 2 schriigc Schlitze teilweise ais Bremsband L aus- 
gębildet ist, das durch Drehung einer Fliigclschraubc 
je nach der Beschaffenheit des Gesteins stiirker oder 
schwiicher angezogen werden kann.

Der Druck gegen dic Bohrsąule wahrend des Bohrcns 
wird durch ein zwischen Mutter- und Lagerhiilse ein- 
gcschaltetcs Kugellager aufgenommen.

Die Umdrchtingszahl des Motors betńigt etwa 250
i. d. Min.

Da der Vorschub selbstthatig erfolgt, tritt die Thatigkeit 
des Bedienungsmannes hier noch mchr in den Ilinter- 
grund ais bei der Stofebohrmaschine, d. h., die Bedienung 
der Drehbohrmaschine erfordert wenig Uebung. Ein 
weiterer Vorzug der Maschine ist ihre durch praktische 
Erfahrungen erwiesene, geringe Reparaturbcdiirftigke.it. 
Ucber den Energieverbrauch liegen zuveil;issige ver- 
gleichende Messungen noch nicht vor; nach Angabc 
der Firma soli derselbe wesentlich geringer sein ais der- 
jenige der Stoisbohrmaschine.

Bei den von derselben Firma ausgestellten II a n d - 
b o h r ma s c h i n e n  „ S i m p l e x “ und „Labor" tritt an 
die Stolic des Motors das ein- oder zweimiinnischc 
Drehen von Iland mittels Kurbel oder Knarre; im 
iibrigen ist die Einrichtung, abgesehcn von der ent- 
sprechend leichtercn Ausbildung aller Tcile, dieselbe.

Auch dic Firma II. Ko r f ma nn jr fiilirt cinc 
drehend arbcitende Prefsluftbohrmaschinc vor, welche 
fiir Kobie und wcichcs Gestein bestimmt ist. Der An
trieb erfolgt hier durch einen kleinen, mit der Maschine 
Yorbundenen, 2 cylindrigcn Prcfsluftmotor mit Exccntcr- 
Schiebersteuerung vermittelst einer Stirnrad-Ucbersctzung 
ins Langsamc. Die Drehung wird durch eine vier- 
kantige Stangc, in welcher der Schlangcnbohrcr stcckt, 
auf den letzteren iibertragen, wahrend der Yorschub 
sclbslandig mit Iliilfu einer Schraubcnspindcl erfolgt, 
durch welche der Vierkant vorgedriickt wird. Der 
Fiihrungsrahmcn fiir die Spindel kann zur Seitc ge- 
klappt werden, sodnfs dic vicrkantige Stange mit dcm 
Bohrer zwecks Auswcchselung desselhen nach hinten 
herausgezogen werden kann. Diese Regelung des Vor- 
schubs (welclie dem Vorschub bei der Rosenkranz- 
Maschine [s. oben S. 748] entspricht) und des Riickzugs 
ist cinfach und praktisch. Dagegen ist nicht anzu- 
nehmen, dafs sich der gcschildcrte Prefsluftantrieb cin- 
fiihren wird, da der direkt' angebaute Motor zu klein 
ausfallt und deshalb mit zu bober Tourenzahl (600 i.
d. Min.) laufen mufs, was einen zu starken Vcrschleifs 
der Steuerungsteilc herbcifiilirt; durch dic Zahnrad- 
iiberscizung wird die Zahl der dcm Verschleifs unter- 
liegenden Teilc noch erhblit, der Wirkungsgrad aber 
noch wciter herabgcdriickt, ais es sonst schon bei 
Prcfsluftmaschinen der Fali ist. Diese Uebclstande 
schliefsen natiirlich nicht aus, dafs die Maschine leistungs- 
1'iihig ist; nach Angabe der Firma bat man beim Bohren 
in Minette bis zu 60 cm in der Minutę crzielt.

2. E l e k t r i s c l i  a n g e t r i c b e n c  B o h r ma s c h i n e n .
Wahrend bei den Prefeluftbohrmaschinen, wenigstens 

sofern es sich um die Bohrarbeit in hartem Gestein 
handclt, jetzt eine einheitliche Anordnung allgemein an-
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genommen ist und die auf der Ausstellung vertretenen 
Neuerungen und Yerschiedenheiten lediglich Einzelteile 
betreffen, lassen die ausgestellten elektrisch angetriebenen 
Gesteinsbolirmaschinen erkennen, dafs bei denselben noch 
kein Grundgedanke sich allgemeine Geltung hat ver- 
schaffen kiinnen, da hier (auch fiir hartes Gebirge) neben 
der storsenden auch die drehende Bewegung angewendet 
wird und auf dem Gebiete des stofsend en Bohrens der 
Kampf zwisćhen Solenoid- und Kurbelbewegung noch 
unentsehieden ist.

Was zuniichst die e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e n  
Stofsb ohrm a s c h i n e n  anlangt, so lag es hier, in An- 
lehnung ań den bewahrten Arbeitsvorgang bei der Prefs- 
luftmaschine nahe, den elektrischen Stiom unmittelbar 
zur Erzeugung einer hin und ber gohenden Bewegung 
zu benutzen, d. h. den Gedanken des Solenoids nutzbar 
zu machen. obwohl sonst in den weitaus meisten Fallen 
die Umwandlung elektrischer in mechanische Energie 
durch einen drehend bewegten Motor erfolgt. In der 
Tliat beruhte auf diesem Grundgedanken sowohl die 
erste elektrische Bohrinaschinc iiberhaupt, niimlicli die 
von Siemens 1879 erfundene Stolśbohrmaschine, ais 
auch die erste praktisch brauchbare elektrische Gesteins- 
bohrmaschine, welche auf der elektrotechnischen Aus
stellung in Frankfurt a. M. 1891 Anerkennung fand.

Diese altere Maschine wurde im letzten Jahrzebnt 
von der Thomson-Houston-Gcsellschaft und von der 
gegenwartigen Ausstellerin, der „U n i o n EI e k t r i z i t ii t s - 
g e s e l l s c h a f t  z u  B e r l i n , “ welche nach dem System 
Thomson-IIouston arbeitet, auf Grund der Patente von 
van Depoele und Marvin mannigfach verbessert. Diese 
Verbesserungen bezweckten die Vereinfachung der Kraft- 
erzeugung und Zufuhrung, die Yerringerung des Energie- 
verbrauchs und der Erwarmung und die Verst'arkung 
der Isolierung, die ausgestellten Mascliinen bezeichnen 
einen gewissen Abschlufs dieser Verbesserungs- 
bestrebungen. Da auf Einzelheiten hier nicht naher 
eińgegangen werden kann, auch die Mascliine in der 
Litteratur bereits mehrfach besprochen worden ist (vgl. 
z.B . Oest. Zeitschr. f. d. Berg- und Hiittenwesen, Bd. 1894.
S. 480 ff. Bd. 1896, S. 484 ff, Zeitschr. d. Ver. D. Ing., 
B d.45 , S. 1492 und 1526), so sei hier nur folgendes 
erwahnt. Den letzten Schritt in der Vervollkommnung 
der Solonoidbewegung bildet die Durchfiilirung des 
Marvinschen Gedankens, nur 2 Spulen, statt der friiheren
3, zu rerwenden und bei je  einer halben Umdrehung 
der Primarmaschine immer nur die eine oder die andere 
Spule zu erregen, wobei jede Spule gleich stark zieht. 
Hand in Hand damit ging eine Verbesserung der Dynaino- 
maschine; wahrend dieselbe von van Depoele mit 
rotierenden Biirsten rersehen wurde, um ihrer Sonder- 
aufgabe gerecht zu w erden, sind die Dynamos der 
„Union® (vgl. Taf. 95, Fig. 1) mit 3 Kollektoren versehen, 
von denen einem Gleichstrom fur die Selbsterregung und 
fiir irgend welche Beleuchtungs- und Kraftzwecke ab-

genommen wird, wahrend der zweite den Wechselstrom 
fiir den Betrieb abgiebt und der dritte lediglich die Um- 
schaltung des Stromes auf die eine oder die andere 
Spule Ycnnittelt. Eine solclie Dynamo-Maschine kann 
also aufscr fiir die Bohrarbcit auch fiir andere Zwecke 
nutzbar gemacht werden, was bei den van Depoeleschen 
Mascliinen nicht der Fali war.

Die Einriclitung der Bohrinaschinc sclbst geht aus 
Taf. 95, Fig. 2 hervor. Der von den beiden Spulen 
umgebene Eisenkern ist hinten mit einem Drallstiick, vorn 
mit einem Kopf fiir die Aufnahme des Bohrers fest ver- 
schraubt, diese beiden Teile sind mit Riicksicht auf 
die Verwendung von Magnetismus ais Betricbskraft aus 
Bronze hergestellt. Der Riiekstofs wird durch eine 
starkę Scliraubenfeder mit Hiilfe einer PuiTerbiichse auf- 
genommen. Das Ganze ist in einem Gehiiuse wasserdicht 
eingeschlossen; die Unemplindliclikeit der Bohrmaschine 
gegen Wasser wird auf der Ausstellung selir deutlich 
an einer unter Wasser arbeitenden Maschine veran- 
scliaulicht.

Die Spulen wurden friiher durch Lagen von diinnem 
Kupferdraht ( 2 x 2  mm) gebildet, wahrend neuer- 
dings auch Kupferbandwiekelung benutzt wird. Da die 
Wickclung sich wahrend der Arbeit stark erwarmt und 
die vollstandige Einkapselung der Maschine eine aus- 
giebige Kiihlung ausschliefst, wird jetzt die Isolation 
durch Glimmer hergestellt, welcher im Gegensatz zu 
der friiheren Baumwoll-Umspinnung den Spulen eine 
fast unbegrenzte Haltbarkeit verleiht. Bei Verwendung 
von Kupferband kiinnen die Bohrmaschincn, da dasselbe 
auch bei geringerem Kupferquerschnitt eine ausreichcnde 
Isolierung ermoglicht, auch fiir Betriebsspannungen von 
220 Volt und mehr (an Stelle der gewohnlichen von 
110 VoIt) gebaut werden.

Die Ilubbegreiizuiig nach vorn erfolgt lediglich durch 
das Aufschlagen des Bohrers auf das Gestein, d. h., der 
Bolirer kann, wenn er ausgewechselt werden soli, nach 
vorn herausgezogen werden. Ein Herausziehen nach 
hinten lafst sieli hier nicht ermoglichen, weil mit Riick- 
sicht auf die Eigenart des Solenoid-Betriebes der Cylinder 
hinten geschlossen bleiben mufs.

Die Ein- und Ausschaltung der Maschine erfolgt 
durch Fufskontakte, welche in einem geschlossenen An- 
schlufskasten liegen und einer selir rauhen Behandlung 
gewachsen sind.

Im Gegensatz zu der vorgenannten Gesellschaft ist 
die „ S i e m e n s  &. I l a l s k e  A .-G .“ durch die anfang- 
Iichen schlechten Erfahriingen mit der Solenoidinaschine 
dazu yeranlafst worden, einen fiir den elektrischen An- 
trieb ansclieinend ungiinstigen Ausweg, namlich die Ein- 
schaltung eines Kurbelgetriebcs, zu w ahlen; und zwar 
war hier mit Riicksicht auf die Eigenart des Bohr- 
betriebes und das stetige Vorriiclien des Bohrers die 
Einschaltung einer Federung zwisciien Kurbel und 
Bohrer unerlafelich. Aus diesen Erwiigungen heraus ist



2. August 1902. -  757 - Nr. 31.

die bekannte „ K u r b e l s  t o f s m a s c h i n e "  der Gesell- 
schaft entstanden. Mit Riicksicht auf die mehrfachen 
Besprechungen dieser Maschine in der Litteratur brauchen 
liier nur die Hauptmerkmale derselben liervorgehoben 
zu werden. Eine vom Motor gedrehte Kurbel bewegt 
mittels einer „Stofsbiichse" den Bohrer, wobei iiber- 
schiefsende Krafte nacli der einen wie der andercn 
Seite durch starko Federn aulgenommen werden. Die 
Kraftiibertragung vom Motor aus erfolgt durch die be
kannte biegsame Welle, mit einer Uebersetzung ins 
Lahgsame, um den Motor beliebig klein und daher 
billig und wirtschaftlich giinstig wiihlen zu konnen. 
Der sogenannte „Riiderkasten", in welchęm dic beiden 
Antriebs-Kegelrader der Maschine sitzen, ist drelibar 
angeordnet, damit die Welle von allen Seiten, je nach 
Bedarf, angeschlossen werden kann. Auf das Ende der 
Kurbelwelle ist eine niassive Schwungscheibe gesetzt.

Auf der Ausstcllung wird die Maschine sowolil an 
einer Spannsaule ais auch auf einoni Gestcll arbeitend 
vorgcl'iihrt; letzteres liat vier Fiilse, weil wegen der beim 
Kurbelbetrieb auftretonden seitlichen Schwungkrafte eine 
grofeere Standfestigkeit crforderlich ist.

Beide Maschinengattungen, die Solenoidniaschine 
sowohl wie die Kurbelstofsmaschine, haben sich bereits 
im Bergbaubetriebe bewahrt. Jedoch liegen noch nicht 
genug Versuchscrgebnisse vor, um schon der einen oder 
der andern den Vorrang, sei es fur den Bergbaubetrieb 
iiberhaupt oder fiir den rheinisch-westfalischen Stein- 
kohlenbergbau im besonderen, zuerkonnon zu konnen. 
Die Union-Maschine bcsticht durch ihre Einlachhcit und 
ihre gedriingte Bauart, welche Eigenschaften eine leichte 
Ilandhabung und Aufstellung der Maschine gestatten, 
sowie durch ilire erfahrungsniafsig geringe Reparatur- 
bediirftigkcit. Andererseits liat die Kurbelstofsmaschine 
den Vorzug eines geringeren Energicverbrauchs, auch 
erwarmt sich die Maschine wahrend des Betriebes nicht 
wie dic Solenoidniaschine, bei welcher diese Erwarmung 
die Bereitstellung besonderer Reservemaschinen notig 
macht; ferner kann bei derselben das Auswechseln des 
Bohrers schneller erfolgen, da der Bohrer nach hinten 
hcrausgezogen werden kann; aufserdem bedarf diese 
Maschine keiner besonders eingerichtetcn Dynamo- 
maschine. Zu letzterem Punkte ist allcrdings zu be- 
merken, dafs einerseits auch die S])czial - Dynaino- 
maschine fiir die Solenoidmaschine Licht und Kralt 
fiir andcrc Zweclce abgebcn kann und andererseits die 
Kurbelstofemaschine einen besonderen Anlriebsmotor 
verlangt, welcher bei der Union-Maschine wcgfallt. Auch 
der Energieverbrauch ist bei solchen kleinen Maschinen 
kein ausschlaggebender Faktor, wie das Beispicl der 
iinmcr noch herrschenden Drućkluft-Bohrmaschine zeigt. 
Der Gewichtsunterschied zwischen beiden Maschinen ist 
nicht bedeutend, da die an sich eintacher gebaute 
Solenoidniaschine durch die Mctallinassen ihrer Spulen 
ein griiJseros GcwicKt erhiilt. Die Solenoidniaschine

wiegtrd. 120 kg, die Kurbelstofsmaschine ohne Schwung- 
rad ca. 110 kg, mit Schwungrad 130 kg, wogegen z. B. 
die schwerste Maschine der „Duisburger Masćhinenbau- 
A -G.“ (mit 85 mm Kolbendurchinesser) nur gegen 
95 kg schwer ist.

Die d r e h e n d  w i r k e n d e n  e l e k t r i s c h e n  Bol ir-  
ni asch in e n cntsprechen im wesentlichen hinsichtlich ihrer 
Einrichtung der Drehbohrmaschine von Siemens & Ilalsko 
(Taf. 95, Fig. 3 und 4). Die Eigenart dieser Maschine 
Iiegt namentlich in der Regelung des Yorschubs, welcher 
ahnlich wic bei der Maschine von Jaroliinek mit Hiilfe 
von Differential-Zahnradern b, c, d, e erfolgt, von denen 
das erste vermittelst Nut und Fedor von der Spindel 
gedreht- wird, wahrend das vicrte der Mutter eine von 
dicser-Geschwindigkeit abweichende Drehgeschwindigkeit 
erteilt. Da dieser Geschwindigkeitsunterschied zwischen 
Spindel und Mutter beliebig grofs gewahlt werden kann, 
so ist man in der Lage, <lie S])indel mit einem hoch- 
giingigen und daher kraftigen Gewinde zu vcrsehen, ohne 
dafs deshalb der Vorschub zu grofs wiirde. Verbindet 
man nun noch das zweite Zahnrad mit dem dritten 
nicht starr, sondern durch Reibung, welche mit Iliilfe 
einer eingelegten Feder erzeugt wird (Siemens & Ilalsko, 
D. R.-P. Nr. 75 303), so erhiilt man einen selbstthatig 
sich regelnden Vorschub, da bei zu grofser Ilartc 
des Gesteins ein Schlcifen der beiden Zahnrader gegen- 
einander eintritt und die sidbststandige Dr<‘hung der 
Mutter aufhort. Diese bereits seit einiger Zeit benutzte 
Vorschubregolung ist neuerdings von derselben Gesell- 
schaft noch in sehr sinnreicher Weise zur Erzielung des 
mechanischcn Riickzugs der Bohrspindel ausgenutzt 
worden. Dio Mutter dreht sich schneller ais die Spindel, 
sodafs, wenn die Gesehwindigkeit der Mutter bis auf 
diejenige der Spindel heruntergedriickt wird, der Vor- 
schub der letzteren aufhort und, wenn die Mutter ganz 
festgehaltcn wird, die Spindel zuruckgeht. Das Fest- 
halten der Mutter wird durch . einen HebelgrilT bewirkt.

Bei der Drehbohrmaschine liifst sich der Motor ohne 
grofse Schwierigkciten, mit einer entsprcchenden Ueber
setzung ins Langsame, an der Maschine selbst anbringen 
und mit derselben an der Siiule befostigen (Taf. 95, Fig. 4), 
wic von der Gcsellschaft an cincr der ausgestellten 
Bohrmaschincn veranschaulicht wird. Da jedoch die 
Erfahrung ergeben liat, dafs dio Leistung einer solchen 
Maschine wegen der schwierigcn Ilandhabung derselben 
und der starken Beanspruchung der Siiule beim Dauer- 
betrieb ctwas zuriickgeht, wird von der Gcsellschaft 
auch hier die Venvcndung der biegsamen Welle 
empfohlen und mcistens durchgcfiihrt.

Eine Ncuerung der Firma: Drchbohnnaschinen fiir 
hiirtcres Gestein, m it W a s s e r s p i i l u n g ,  ist ebenlalls 
ausgestellt und mit angebautem Motor ausgenislet. 
Der Wassereintritt erfolgt in ahnlicher Weiso wie bei 
der Duisburger PrCfsluft-Spiilbohrmaschine durch einen 
seitlichen Stutzen an der Verbindungsstelle zwischen
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Bohrer und Spindcl (Taf 95, Fig. 5), der Austritt durcli
2 fcinc Locber hintcr dem Meifsel.

Bei der Drehbolirmaschine der U n i o n - E l o k -  
t r i z i t a t s g e s c l l s c b a f t ,  erfolgt der Vorscbub in 
iibnliclier Weise mit und ohne selbstiliiitigc Regelung. 
Der mccbaniscbo Riickzug wird bier dadurcli bewirkt, 
dafs niclit die Mutter festgebalten, sondern die Spindel 
an der Drehung vcrbindeit wird. Der Motor ist unmiltcl- 
bar mit der Mascbine Ycrbunden; diese ist, wie dic 
vorbescbricbene, an einer Doppelsśiulo befesligt. Dic 
Spannung, fiir die der Motor gebaut wird, betriigt. bei 
Gleicbstrom 110 — 500 Volt, bei Drebslrom 110 — 330 
Volt. Die Venvendung von Gleicbstrom bat den Vorzug, 
dafs der Motor, wenn er ais Ilauptscbhifsmotor gewiekelt 
ist. sieli der Bcansprucbuiig anpafst und daher .sebon 
im elektrisclien Teil eine gewisse sclbsttliatige Yorscbub- 

■ regelung liegt. Andcrerseits ist bei Drebstrommotorcn 
ein besonderer Anlafswiderstand entbebrlicli, da der 
Ankcr kurz gescblosscn werden kann, wofiir ein cin- 
faehcr Momcntausscbaltcr geniigt.

Aucb die E l e k t r i z  i t i i t s - A k t i e n - G e s c l l s c b a f t  
vorr«.  S c b u c k e r t  & Co. ,  N i i r n b e r g ,  bat Drebbobr- 
masebinen, und zwar fiir mildes Gebirge bestimmt, aus- 
gestellt. (Taf. 95, Fig. 6 u. 7). Dieselben untersebeiden 
sieli von den Mascbinen der beiden vorgenannten Gesell- 
sebafton bauptsaclilicb dadurcli, dafs der Riickzug der 
Spindel niclit meclianiscb, sondern einfacb von Hand 
erfolgt, zu wele.bem Zwecke die Muttcr aufklappbar ein- 
gorichtet ist. Die Einstcllung des Vorscbubs je nacb 
der Iliirte des Gebirges erfolgt durcli mebrere Spindeln 
und Klappmuftern verscbiedener Gangbobe, welclie der 
Bolirmascbine bcigegeben sind; diese Mascbinentoilc sind 
daher leiclit auswechselbar eingeriebtet. Diese Anordnung 
ersebeint fiir Gcbirgsmittel, in denen Gesteinsbiinkc ver- 
scbicdener Hartę sebnell aufeinander folgen, ais wenig 
geeignet. Der Motor wird fiir Gleicbstrom (Tafel 95, 
Figur 7) oder Drebstrom gebaut, in einem Ahimińium- 
geliiiuse untcrgcbracht und mit der Mascbine dureb eine 
biegsame W elle verbunden. Mit Riicksicbt auf die. Un- 
ebenbeiten der Sobie wird fiir den Motor kcine Ring- 
sebmierung yerwendet, die W elle desselben lauft yiclmelir 
in Kugellagern, welclie nur geringer Scbmierung bediirfen.

Im Anschlufs bicran sei nocb erwalmt, dafs dic Dreb- 
bobrmascbinen der Firma A. & J. . F r a n ę o i s  ebetifalls 
dureb Elektromotoren angetrieben werden kiinnen, wie 
an einer der ausgestellten Mascbinen dieser Gattung 
veranscbaulicbt wird.

Ilinsicbtlicb ibrer Befestigung an den Spannsiiulen 
und Gestellen bieten dic clcktriseb angetriebenen Bobr- 
masebinen kcine Besonderheiten.

3. I l y d r a u l i s c b  b e t r i e b e n e  B o b r m a s c h i n e n .
Die Verwendung von D r u c k w a s s e r  ais Betriebs- 

kraft fiir Gesteinsbobrmascbinert ist im Bergbau bisber 
auf dic Brandtsclic Bolirmascbine besebriinkt geblieben, 
welclie auf der Ausstellung in ibrer neuesten Aus-

fiibrungsform vcrtreten ist. Ausstellerin ist die aus- 
fiibrendc Firma Gebr .  S u l z e r  in W i n t e r t b u r .  Da 
dic Arbeitsweise dieser Mascbine wolil ais binlanglicb 
bekannt vorausgcsetzt werden darf, braueben bier der 
Wiedergabe derselbcn in Taf. 94, Fig. 3 nur wenige er- 
lauterndc Bemerkungen binzugefiigt zu werden Das 
Druckwasser dient: l . zu m  B e t r i e b c  der  b e i d e n  
Mo to ren,  welclie mit Iliilfe einer Kurbelwellc und cincr 
Scbnecke mit Scbneckenrad den bolilen, mit starken 
Zabnen versebenen Bobrer in Uiiidrelmng Ycrsetzcn;

2. zu m  a l l m a b l i c b e n  V o r s c b i e b e n  de s  B o b r e r s  
durcli fortgcsetzten Druck auf den Vorscbubcylinder, 
sowie zum  Zur i i c k z  i e l i en d e s  B o b r e r s ,  welclies 
dadurcli bewirkt wird, dafs das Druckwasser dureb Um- 
stcllung eines Hahncs auf die Riickseitc des Vorscbub- 
cylinders gefiilirt wird; 3. zu m  A u s s p i i l c n  d e s  
Bo l i r l o c b s  und K u b i e ń  des  B o b r e r s ,  zu wclcliem 
Zwecke ein Teil des Abwassers der Motoren dureb ein 
Kupferrobr dem Hoblraiim der Bobrstangc zugeliibrt wird.

Die Mascbinen arbcitcn zu zweien an einer 
liorizontalen bydrauliscben Spannsiiule, welclie an den 
kiirzeren Arm eines Ilcbels angescblossen ist, auf dessen 
liingercm binteren Arm ein verscbicbbares Gegengcwicbt 
sitzt; der Drebpunkt des Ilcbels ist ais Universalgclcnk 
ausgebildet. Das Ganze ruht auf einem kraftigen Radcr- 
gestell. Der Anscblufs der Mascbinc an die Druck- 
wasserleitung erfolgt durcli sog. „Kettenscblaucbe", 
d. b. dureb Leitungen, welcbe aus einzclnen Robr- 
knimmern zusammengesetzt sind.

Ais Vorzug der Brandtscben Bolirmascbine ist vor 
allcm ibre aufserordentlicb grofse Leistungslabigkcit zu 
bezeiebnen; bcim Auffabren des Albula-Tunnels z. B. 
betrug der tagliebe Fortsebritt im Granit bis zu 7,12 m 
im Monatsdurcbscbnitt. Dic Mascbine ist im Bergbau 
Ycrschiedcntlicb zur Anwendung gekommen; im rbciniscb- 
wcstfaHscbcn Steinkoblenbergbau ist sie seit 1879 bekannt 
und auf mebreren Zecben benutzt worden. Obwobl 
.die Leistungcn dieser Bolirmascbine selir befriedigend 
ausfielen, ist ilire Verwendung im Bergbau immer nur 
Ycreinzelt geblieben. Der Grund dafiir liegt wolil aufscr 
in dcm boben Preise der Bobrcinricbtung bauptsaclilicb 
darin, dafs dieselbe in erster Linie fiir den Tunnelbau 
bestimmt ist, und dafs die Betriebsbedingungen bcim 
Treiben eines Tunnels etwas andere sind ais dicjcnigen 
bcim Auffabren von Gesteinsstrecken unter Tage. Bei 
Gesteinsarbeitcn der letzteren Art kann dic grofee 
Leistungsfabigkeit der Brandtscben Mascbine niclit voll 
zur Entlaltuug kommen, weil es sieb uni geringere 
Qucrschnitte und mcist weniger liartes Gostein liandeJt 
ais beim Tunnelbau. Aucb iiberwiegt in der Grubo 
niclit in dem Mafse das Bestreben, so sebnell wie 
moglieb vorwarts zu koinmen, alle anderen Riićksicbten, 
vielmcbr fallt bier der Druekwasserverbraucb sc.bwer 
ins Gcwicbt, und aucli die weitgebende Erscbiitterung 
und Lockerung des Gebirges dureb dic sebweren Schiisse
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aus den wcitcn Bohrlocheni wird in der Grube ais 
Nacliteil empfunden, wahrend dieselbe bei einem gleich 
nacli dem Ausschiefsen in Mauerung gesetzten Tunnel 
keine Rolle spielt.

4. B e s o n d e r e  Bo.hrci -nricl i tung.cn.
Auf djr Ausstellung sind- auch Bohrmaschinen 

yertreten, bei welchen unmittelbar oder mittelbar 2 ver- 
schiedenc Betriebsencrgicn zur Vcrwendung kommen.

Auf diesem Gebietci st  die D u i s b u r g e r  Mascli . -  
Bau-A. -G.  durch eine von ihr gebautc, droliend wirkende 
Gcstcinsbohrmascbine mit e l c k t r i s c h e m  Ant r i eb  und 
h y d r a u l i s c h e m  V o r s c b u b  (Patent Lange) yertreten, 
dereń elektrischc Ausriistung von der El. -A.-G. vorm. 
Schuckert &' Co. geliefert ist, wahrend das Bohr- 
werkzeug, eine Diamantbohrkrone, von der Diamant- 
Werkzeugfabrik Lange, Lorcke & Co. in Brieg i. Sclil. 
stammt. Eine ebensolche Maschine ist auch in der 
Sonderausstellung dieser letzteren Firma (Terrasscn- 
payillon der Stein- und Thonindustrie Gesellschaft 
Brohlthal, am Ilaupt-Wcinrcstaurąnf) ausgestellt.

Dic Bohrkronc ist .mit dem hohlen Bohrgestangc 
yerscliraubt. Letzteres ist am hinteren Ende in einem 
rotierenden Cylinder gelagert, weleher von einem fest- 
stehenden Eleklromotor aus durch Vermittliing einer 
biegsamen Welle gedreht wird. Zur Erleichteruiig des 
Anschlusses der letzlcren in yerschiedenen Stcllungc.n der 
Maschine ist sowohl vorn wio an einer Seite eine 
Anschlufestelle yorgesehen; von der Seite aus crfolgt der 
Antrieb durch Kcgelriider, ohne Uebersetzung ins Lang- 
same. Der im Cylinder befindliche Kolben wird durch 
Wasserdruck yorwartsgeschobcn und ist mit einer Bohrung 
yersehen, durch welche das Spiil- und Kiihlwasser zum 
Bohrer treten kann. Das Druckwasser wird entw.eder 
einer Rohrleitung entnojnmen oder von einer kleinen, 
elektrisch oder von Iland betriebenen Prefspumpe geliefert. 
Mit dieser Maschine werden also Kcrne ęrbobrt,. welche 
mit dem Gestangc herausgeholt oder durch einfache 
Kernfiinger schnell beseitigt werden konnen. Im iibrigen 
kann auf die Beschreibung im Band 1900, S. 989.1T, 
dieser Zeitschrift yerwiesen werden.

Der Gedanke, bei Gesteinsarbciten in der Grube mit 
Diamanten zu boliren, ist nicht ncu. Schon 1876 wurde 
auf der Zeche Sicbenpjaneten ein grofserer Querschlag 
mit einer drchenden Diamantbolirniaschine (SystŁun 
Beaumont) aufgefahren, wob.ci eine s.ehr grofse Leigtung, 
allerdings unter. Aufwendting lioher Kosten, erzielt wurde. 
Im Jabre 1894 brachte das „Gliickauf" (S. .12.4) .eine 
Mitteilung iiber eine drehendc elektrischc. Bohrmaschine 
mit hydraulischem Vorschub, nach dem Pafente von 
Fromont. — Die Langesche Bohrmaschine hat sich in 
Steinbriichen gut bewiilirt. Ob sie im Bergbau wird 
festen Fufs fassen kiinnen, erscheint ais zweifelhaft. 
Auch die Anhanger der Maschine (vgl. z. B. Classen 
in der oben angezogenen Vcri5jrentlichungJ geben zu, 
dafs dieselbe fiir ąuarzbaltiges Gestcin weniger gceignet

ist; ebenso ■ wird man Meifsner Recht geben miissen, 
weleher mit Riicksicht auf die Empfindlichkeit der 
Diamanten gegen hohen spezifischen Druck homogeues 
oder kleinkrystallinisches Gestcin ais Vorbcdingung fiir 
das Boliren mit der Langesclicn Maschine bezcichnet. 
(Gliickauf, Bd. 1900, S. 1077). Damit ist das Vcr- 
wendungsgebiet der letzteren im Bergbau schon slark 
eingeengt, da sie bei der Bohrarbcit in Quąrz, Sand- 
stoin, Konglomerat oder kluftreichcm Gcbirge es mit 
anderen Maschinen nicht wiirde aufnehmen konnen.

Grofses Interesse bietet das auf der Ausstellung an 
dic Oeffenllichkeit tretende sogcnannte „ k o m b i n i e r t e  
S y s t e m "  M e y e r - S c h u c k e r t ,  welches im prakfischen 
Betriebc seine Feuertaufe bereits mit Erfolg bestanden 
hat; Dieses System geht in der Zuriickdningung der 
elektrisch en Betricbskraft noch einen Schritt weitćr ais 
Lange, weleher die Thiitigkeit der letzteren bereits auf 
das Drehen des Bohrers beschrankfe: der elektrischc 
Stroni wird hier fiir den eigentlichen Arbeitsvorgang 
iiberhaupt nicht benufzt, sondern iibcrnimmt nur dic 
Kraltubcrtragung, wahrend die Bohrmaschine durcli 
Druckluft angetrieben wird; die Prcfsluft wird von einem 
elektrisch angetriebenen Kompressor geliefert. Der clek- 
trische Tcii der Anlagc wird von der „El . -A. -G.  vorm.  
S c h u c k e r t  & Co.“ ausgelubrt, wahrend Rud.  Meyer ,  
Mii 1 hc i m a. d. R., die Kompressoren und Bohrmaschinen 
baut; ausgestellt ist dic Einrichtung auf dem Platzc der 
Zeche Centrum in der Bohrhallc.

Dic Thatsachc allein, dafs eine solchc Vcrbindung 
von Elektrizitat und Druckluft iiberhaupt aufkommen 
konntc, zcigt deutlich dic feste Stcllung der Druekluft- 
Bohrmaschine und die Schwicrigkciten, welche. sich der 
Einfiihrung des elcktrischen Antriebs in die Bohrarbcit 
im liartcn Gebirge entgegenslellen.

Die Arbeitsmaschine ist eine gewohnlicbe Meycrschc 
Gcstcinsbohrmascbine. Dic Druckluft wird durch einen 
auf einem Hiidcrgestell stehenden Komprcssor erzcugt. 
Derselbe (Taf. 94, Fig. 4) wird durch einen Elektromotor 
mittels einer Zahnradiiberselzung angetrieben uud arbeitet, 
obwohl er nur einen Cylinder bat, zweistufig. Die 
gewobnliche Umdrchungszahl ist 200 i. d. Min.; bei 
dieser Geschwindigkcit werden in der Stunde 135 bis 
150 cbm, d. h. eine fiir 2 Bohrmaschinen ausreichende 
Luftmenge, auf 6 Atm. Uebcrdruck geprefśt. Wegen 
dieser hohen Tourcnzahl sind zwanglśiufig bewegte 
Stcuerungstcile sorgfiiltig vermieden: der Gang wird 
lediglich durcli ungesteuerte Plattenringventile aus Siige- 
blattstahl gcregelt Der Cylinder ist mit einem aus- 
wecbselbarcn Arbcitsfuttcr aus Ilartgufs yersehen. Deckel 
und Mantel werden mit Wasscr gekiihlt; der Kiihl- 
wasserverbraueh soli 250—400 1 pro Stunde betragen. 
Um eine Ueberlastung des Motors zu yermciden, ist ein 
Membran-Regelungsventil mit dem Komprcssor ver- 
bunden, welches beim Stcigcn der Spannung auf iiber
6 Atm. dic Abspcrrung der Saugleitung mit Hfilfe eines
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durch Druckluft bewegten Kolbens veranlafst und diese 
Absperrung nicht elier beseitigt, ais bis der Druck um 
i/2 bis 1 Alm. gesunken ist. Der Kompressor saugt 
wiihrend dieser Zeit die Prefsluft aus dem Sammler 
wieder an; der Motor ist also entlastet.

Das ganzc Maschinensystem — Kompressor, Motor 
und Anlasser — bleibt innerhalb des Forderwagonprofils, 
da es nur 900 mm breit ist und ca. 1000 mm Hohe 
iiber Schienenoberkante hat (die Lange betriigt 2,3  m).

Der zugchorige Luftsammler rulit ebenfalls auf einem 
Radergestell. Er ist fiir 6 Atm. Betriebsdruck gebaut 
und hat einen Fassungsraum von 1J/ 2 c b m , ist mit 
Manometer und Sicherhcitsventil ausgeriistet und wird 
durch Schlauchkuppelungen mit der Druckluftleitung 
einerseits und dcm Kompressor andererseits verbunden.

Die Druckluftleitung braucht nur etwa 50 — 100 m 
lang zu sein, d. h. eine solche Lange zu haben, dafs 
Motor und Kompressor durch die Schicfsarbeit nicht 
beschiidigt werden konnen. Mit dem Yorriicken der 
Bohrarbeit wird der Kompressor nachgefahren, sodafs 
nur die elektriscbe Leitung verliingert zu werden braucht. 
Leiztcre ist auf eine Kabeltrommel (Taf. 95 Fig. 8) auf- 
gewickclt, welche durch ein besonderes kleines Kabel 
mit dem Śtromanschlufskasten leitend vcrbundcn ist.

Im Anschlufs hieran sei erwiihnt, dafs auch die A.- 
G. Stahl & Eisen, Hocrde i. W ., einen elektrisch 
angetriebenen fahrbaren Kompressor mit fahrbarem 
Luftbehiilter (in der Maschinenhalle des Bergbauvcrcins) 
ausgestellt hat. Dieser Kompressor ist jedoch mit 
Riedler - Stumpfschen zwangschliissigen Ventilen aus- 
geriistet.

Bei Anwenduńg dieses „kombinierten Systems" wird 
allerdings dic Wirtschaftlichkeit der Druckluftbohr- 
maschine noch unter das gewohnliche Mafs hcrabgedriickt. 
da einerseits ein kleincr Kompressor Y c r h i i l tn i s in a f s ig  

mehr Kraft verbrauclit ais ein grofser, und andererseits 
statt der sonstigen einfachen hier cine doppelte Energie- 
umwandlung (Dampf-Elcktriziłat-Drucklufl) stattfindet. 
Jedoch werden die hierdurch bedingten Kraftverluste 
zum Teil dadurch wieder ausgeglichen, dafs in einer 
elektrischen Leitung weniger Kraft verloren geht ais in 
einer Druckluftleitung, und dafs die einzelne Druckluft- 
bohrmaschine an sich besser ausgenutzt werden kann.

Andererseits fallen gcgeniiber dem reincn Druckluft- 
betriebe die Vorziige des neuen Systems schwer ins 
Gewicht. Allerdings werden diese Vorziige erst dann 
voll hervortreten, wenn es gelingt, dic Druckluft aus 
ilirer gegenwartigen Stellung im Bergbau vollig zu 
vcrdrangen und so nicht nur die Kosten fiir die Anlage 
und Unterhaltung des Druckluftrohrnetzes, sondern auch 
die Kosten der Kompressoranlage iiber Tage in Wegfall 
zu bringen. Diese Yerdriingung der Druckluft aus dem 
unterirdibchen Betriebe erscheint ais durchaus moglich, 
wenn man berucksichtigt, dafs Elektrizitiit und Druck- 
wasser bereits jetzt ais Antriebskrafte fiir eine Reihe

von Arbeitsmaschinen (Forderhaspel, Pumpen, Yentila- 
toren, Antriebsmaschinen fiir Streckenforderungen) Y ie l

fach an die Stelle der Druckluft getreten sind.
Sieht man aber auch von einer solehen Umwalzung 

im Grubenbetriebe vorlaufig ab, so erscheint doch schon 
dic Unabhangigkeit der einzelnen Gesteinsa4)citen von- 
einander, wie sie durch die Yerwendung von Einzel- 
kompressoren herbeigefiihrt wird, ais grofser Vorzug des 
neuen Systems. Wenn man bedeukt, wic hiiufig zurzeit 
Druckluftbohrmaschinen mit einem Betriebsdruck arbeiten 
miissen, welcher nicht nur fortwahrend schwankt, sondern 
auch wesentlich geringer ist ais der Druck, fiir welćhen 
sie gebaut sind, so wird man die gleichmafsigc Lielerung 
von hochgespannter Luft durch die kleinen Kompressoren 
hoch' anschlagen miissen.

Hat so das „kombinierte System" gegeniiber dem 
r c in e n D r u ck  1 u ftb  c tri eb unleugbare Vorteile, so wird 
man die Ueberlegenheit desselben gegeniiber dem r e i n e n  
e l e k t r i s c h e n  B e t r i e b e i n  Zweifel ziehen miissen. Zwar 
ist die Druckluftbohrmascliine gegenwartig auf eine hohe 
Stule der Leistungsfahigkeit und Betriebssicherheit ge- 
bracht; auch hat das Yorhandensein von Prefsluft den 
Vorte:l einer beąuemen Ausspiilung des Bohrlochs durch 
Wasser unter Luftdruck; weiterhin sei auch die von den 
Ausstellern bcsonders betonte teilweise Bewettcrung und 
Abkiihlung des Bctriebspunkteś durch die Prefsluft mit 
in dic Wagschale gclegt. Ob aber diese Vorteile sb 
schwer wiegen, und ob dic elektrischen Bohrmaschinćn 
wirklich den Druckluftbohrmaschinen so selir nach- 
stehen, dafs dic doppelte Kraltumwandlung sich recht- 
fertigt, mufs der zukiinftigen praktischen Erprobung 
beider Systemc iiberlassen werden.

Jedenlalls mufs anerkannt werden, dafs dic Durch- 
bildung der ganzen Einrichtung im einzelnen den gerade 
beim Gcstcinsbohrbetricb so ungiinstigen Betriebs- 
bedingungen nach Moglichkoit gerecht geworden ist. 
Dafs das Meyersche System auch mit Umgehung der 
Elektrizitat angewendet werden kann, lehrt das Beispiel 
der Grube Gliickhilf-Friedcnshoffnung in Niederschlcsien 
(vgl. Ministcrial-Zeitschr., Bd. 1901,  S. 288), auf welcher 
ein kleiner Meyerscher Kompressor, durch Druckwasser 
von 17,6 Atm. vcrmittelst eines Peltonrades getrieben, 
160 cbm Luft i. d. Std. auf 4 Atm. Ueberdruck prefstc. 
Denkt man sich diese Antriebsart in grofserem Mafsstabc 
angewendet, so wiirde man daliin kommen konnen, 
durch Vcrgrbfserung der Wasserhaltungsanlage eine 
grofse Kraftstation fiir den hydraulischcn Antrieb einer 
Anzahl von kleinen Arbeitsmaschinen herzustellen.

Eine Anlage von der in der Ausstcllung vcran- 
schaulichten Art ist nach Mitteilungen der „El.-A.-G. 
vorm. Sćhuckert & Co." im Fruhjahr 1902 auf der 
Friedrich Wilhelm-Grube in Oberschlesien in Bctrieb 
gesetzt worden; im ersten Monat wurde, ohne daJś Be- 
schadigungen der Masejunen zu verzeichnen waren, inił
2 leichtcn Bohrmaschinen (65 mm Durchm.) eine Gesamt-
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Bohrleistung yon 495 m in 5700 Minutcn Bolirzeit 
(cinschliefslich der Ncbenarbcitcn), d. h. 1 m in 11,5 Min., 
erzielt; das Gebirge bestand aus stark mit Eisenstein- 
knollen durchsetztem Sandschiefer und Sandstein.

S c  bram m a s c h i n e  n.
Dic Ausstellung in der Bolirhalle lafst erkennen, dafs 

die Bewegung zu Gunsten der maschinellen Schramarbeit 
jetzt, nachdem schon Jahrzchntelang hier und da Versuche 
angestellt worden waren, in lebhaften Flufs gekommen 
ist. Der Grund dafiir liegt einerscits in dem Anstofe, 
den die guten Erfolge der amcrikąnischcn Schrammaschinen 
und die fiir diesclben gcmachte Reklamo gaben, 
andererseits in der Steigcrung der Lohne in den letzten 
Jahren und aufserdem beim rheinisch-westfalischen Stein- 
kohlcnbergbau auch darin, dafs neuerdings mchr und 
mehr flach gelagerte Flotzc in Bau genommen worden 
sind, welche der Verwcndung von Schrammaschinen 
beim Abbau ein weiteres Feld eroffrien, ais es bei steiler 
Lagerung der Fali ist.

Durch Mannigfaltigkcit ist die Schranunaschinen- 
Atisstellutig allerdings nicht ausgezcichnct. Da gerade eine 
mit gutem Erfolge bereits mehrfach angewandte Maschine, 
namlich diejenige von Garforth (vgl. den Aufsatz von 
Bergasscssor Kier in Nummer 27 dieses Jahrgangs), nicht 
vertroten und eine neue, drchend arbeitende Schriim- 
maschine, gebaut von der Firma Paul Hoffmann & Co., 
noch nicht ausgestellt ist, so ist nur die bekanntc drchend 
wirkende Schrammaschinc von II. Korfmann jr. in Wit ten 
ais Vcrlreterin einer von der gewohnlichen abweichenden 
Anordnung aufzufiihren. Diese Maschine, welche 
mit einer grofseren Anzahl einzelner Schlangenbohrer 
arbcitet, erscheint hier mit maschinellem Antrieb, und 
z war wird sie, iihnlich wie die Bohrmaschine derselben 
Firma, durch einen kleinen Druckluftmotor getrieben, 
welcher mit Hiilfe vo'n Zahnriidcrn die einzelnen Bohrer 
dreht. Wegen des hierdurch bedingten starken Ver- 
schleifses und grofsen Kraftverbrauchs wird man der 
Maschine keinc grofse Zukunft versprechen konnen.

Alle anderen Schrammaschinen sind nach dem Grnnd- 
gedanken gebaut, die gewohnlichen Druckluft-Stofsbohr- 
maschinen durch ćntsprechende Umiłndening der Bohrer 
einerseits und durcli Erhohung der Beweglichkeit 
andererseits den cigenartigen Bedingungen des Schram- 
betriebes nach Moglichkcit anzupąssen. Dieses Bestreben 
ist wohl teils auf den Frankeschen SchrammeiBel, teils 
auf die Ingersoll-Schrammaschine zuruękznffihren (vgl. 
beziiglich der letzteren den oben angezogenen Kierschen 
Aufsatz.)

In dcutlicher Anlchnung an dic letztgenannte Maschine 
ist die Meyersche fahrbarc Schrammaschinc gebaut, 
nur ist dieselbe mit einer der Bohrmaschinen-Stenerung 
ahnlichcn Meyerschcn Kolbcnschicberśteucrung aus- 
geriislet. Das Gcwicht ist ziemlicli grofs (etwa 315 kg), 
doch wird dadurch andererseits der Vorteil erreicht, dafs

der fiir den Arbeiter so lastige Riickstoiś wenigstens 
teilweise von der Maschine selbst aufgcnommen wird. 
Soli dic Maschine auch zum Kerben bcnntzt werden, 
so wird sie in ein Gestell mit 1 m hohen Rildern gehiingt.

Bei den tibrigeh ausgestcllten Schrammaschinen lafst 
sich eine Gruppe mit dem Eisenbcisschen Sektor und 
eine Gruppe oline diesen Sektor unterscheiden.

Mit Sektor arbeiten die Schriiinmaschinen von 
F. A. Mi inzner ,  Ma s c h i n e n f a b r i k ,  O b e r g r u n a  
b e i  S i e b e n l e h n  in Sachsen, D u i s b u r g c r  M asc.li.- 
Ba u - A. - G. ,  II. S c h w a r z  & Co., R u h r t h a l e r  
Ma s c h i n e n f a b r i k ,  Uni on  El . -G.

Dic M u n z n c r s c h c  Maschine ist auiśer in der 
gewohnlichen Eisenbeisschcn Anordnung auch in einer 
nur zum Kerben vcr\vendeten Ausfiihrungsform ausgestellt, 
bei welcher der Sektor nur eine vertikale Bewegung 
der Maschine zulafst.

Die Duisburgcr Schrammaschine mit Sektor ist iihnlich 
gebaut (vgl. Nr. 27, Taf. 77, Fig. 6 dieses Jahrgangs). 
Auch dic Schrammaschine der „Union El -G.“ bietet 
keinc Besonderheiten.

Die Schrammaschine „Triumplr* der Ruhrthaler 
Maschinenfabrik" (vgl. oben S. 751, sowie Gltickauf 
1902, Nr. 27, Taf. 78, Fig. 2) ist cbcnfalls mit Sektor aus
geriistet, der letztere ist jedoeh samt der ,die Drehung 
bcwirkenden Schriecko eingekapselt und aufserdem so 
mit der Maschine vcrbunden, dafe der Riickstofe von dor 
Achse des Scklors aufgonommen wird und daher keinc 
so grofsen scitlichcn Bcanspruchungen wie bei den 
anderen Sektor-Maschinen entstehen.

Die . . Du i s b u r g c r  Ma s c l i . - B a u - A .  - G." ist auch 
durch eine Schrammaschine vertreten, bei welcher der 
Sektor durcli ein einfachcs Zwischcnstiick (vgl. Nr. 27, 
Taf. 78, Fig. 7) ersetzt ist, wclches sich in iihn- 
licher Ausbildung auch bei einer von Rud.  Meyer  
ausgestcllten Schrammaschine iindet. Ein solchcs 
Zwischcnstiick gestattet eine Bewegung der Maschine in 
3 aufcinander scnkrechten Ebenen und crmoglicht auch 
ohne weiteres dic Verwendung der Schrammaschine ais 
Gcstcinsbohrmaschine; fiir den letzteren Verwendungs- 
zweck wird die Maschine unter Weglassung des Zwischen- 
stiicks unmittelbar in den Konus der Klemmbacke. ein- 
gesetzt. Da beim Schramen der Ruckstofs unmittelbar 
von der Pfanne aufgcnommen wird, in welcher die 
Maschine gelagert ist, so werden ungiinstige Dreli- 
Bcanspruchungcn vermieden.

BeiderK o r f man nscl i  en S t ofe-Schr ii m ma s c h  ine 
wird die notwendige Beweglichkeit dadurch erreicht, 
dafs an dic Siiule eine 2armige Klaue angeklemmt wird, 
deren einer Arin eine vertikale Bohrung hat und beim 
Schramen verwcndet wird, wahrend der andere, am Ende 
horizontiil durchbohrte Arm fiir die Korb- oder Schlitz- 
arbeit bestimmt ist. Ein scnkrecht nacli unten rcicliender 
Arm soli das Schramen an der Sohlc crmoglichen (vgl. 
Nr. 27, Taf. 78, Fig. 4 - 6 ) .
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In selir cinfacher W eise lbst die Firma F r o l i c h  & 
K l i i p f e l  die liier gcstcllte Aufgabe, indem sic sieli, wie 
Korfmann, mit einer Bewegung der Mascliine in 2 Ebcncn 
begniigt. Die Befestigung der Schrammaschinc an der 
Spannsiiule ist namlich dieselbe wie bei der Gostoins- 
bohrarbeif, und z war rulit die Frolichsehe „Unhcn-al- 
klauc" auf einem besonderen Stelli ing. Je iiaclidem 
min die Schrammaschinc in einer zur Bohrsiiule senk- 
reebten (beim Scliriimcn) oder parallelen Ebene (beim 
Kerbcn) bewegt werden soli, wird entweder die Seliraube 
der Universalklaue oder diejenige des Komis an der 
Maschine gelockert, sodafs sieli entweder die Klaue auf 
dcm Stellring oder die Mascliine in der Klaue drelien liifst.

In derselben W eise wird auch die F l o t t m a n n s c h e  
Mascliine bewegt. Die Scliriimmasc.hino cntspriclit im 
allgemeinen der Gesteinsbolirmascliine derselben Firma, 
jedoeh erfolgt die Unisteuerung des Steuerkolbens oline 
Vermiltlung eines Pendelseliiebers.

Die zumSeliramon Y o r w e n d e te n  Gesteinsbolirmascliinen 
oline Sektor sind mit einfaehen Handhebeln ausgerUslet, 
welche das Schwenken der Mascliine erleichtern.

Ais S c li riim m ci  fs e 1 werden (‘ntweder Kreuzmeifsel 
oder besondcrc Stahlmeifeel mit 3 — 5 Ziihncn verwendet 
(vgl. Nr. 27, Taf. 79, Fig. 1— 7).  Die Firma Frolich & 
Kliipfel stellMIirc bekannten Schramkopfc mit 3 oder
5 auswcchsclbaren Ziihncn aus, welelie in konisehen 
Liichern sitzen und mittels eines Dornes herausgcsclilagen

werden kiinnen. Aebnliclie Meifsellciipfe liefert neuerdings 
aucli die Firma Iliippe & Co. in Rcmscheid, welche im 
iibrigen auch Meifsel mit 3 oder 4 Zahnen, aus einem 
Stiick Stahl gesehmiedet, lierstellt.

Vergleieht man die Mascliinen mit Sektor und 
diejenigen oline Sektor, so wird man sich dem Urteil 
Kiers (Nr. 27, S. 639j, dafs die Nachteile des Sektors 
(grofseres Gewicht, komplizierterer Bau und hoherer Preis 
der Maschine) die Vorziige dcssclben gegeniiber anderen 
Anordnungen iiberwiegen, anschliefsen kiinnen. In der 
Tliat hat man im Betricbe verschiedcntlich den Sektor, 
nachdem die Arbeiter cinigermafsen angeleriit waren, 
abgeworfen und oline dcnselben weiter gearbeitet. — 
Immcrhin ist bei flachom Einfallen, wo das Gewicht des 
Sektors sieli nicht so selir bcmcrklich macht, die durcli 
dcnselben gewalirlcistetc sicherc Fiihrung und Ver- 
lagerung der Maschine ein fiir ungoiibtc Arbeiter 
scliatzenswerter Vorzug.

Ob man aber iiberhaupt mit dem auf der Diisseldorfer 
Ausstellung fast ausschliefslich vertretenen Grundgodanken, 
— die Gesteinsbolirmascliinen, sei es nun mit Sektor, 
soi es oline dcnselben, auch ais Schrammaschinen zu 
verwenden, — auf dcm richtigen Wego zur Losuug der 
hier gestellten wichligen Aufgabe ist, — das zu ent- 
scheiden, mufe der praklischen Erfahrung uberlassen 
bleibcn.

Erzcuginig und Yerbrauch der wiclitigsten Mcialle im Jaluc 1901.
(A uszugsw eise nach den statistiscliPii Zusam m enstellungen der M etallgeseltschaft und der M etallurgischen G esellschaft zu Frankfurt a. M.]

betragen liiitte, uin weitere 5 0 0 0  t auf 149  5 0 0  t zuriick-Die riiekliiufigc Konjunktur, die wiilirend des gaiR.en 
Jahres 1901 anhielt, hat auch die Unedelmeialle Blei, 
Kup for, Zink und Zinn wesentlieh beeinflufst und einen starken 
Prcisriiekgang zur Folgę gehabt. Seit Anfang dieses 
Jahres ist dagegen wieder eine erheblichc Preis-Er- 
hohuhg eingetreten, die zum Teil dadurch herbeigefiihrt 
wurde, dafs der in den Vorjahren hervorgetretene aufser- 
gewohnIich gutc Bedarf Amerikas in den ersien Monaten 
dieses Jahres noch eine Steigerung erfahren liat und auch 
der europiiische Verbraucl>, der im Jalire 1901  selir 
zuriickgegangen war, wieder erhcblich zugenomińen hal.

B l e i .
Die Produktion von Blei betrug iin Jalire 1901 

838 000 t. Sie hat also uur um 5000 t zugenoinmen, 
wiilirend sic im Jalire 1900 um beinahe 50 000 t gegen- 
iiber 1899 gestiegen war.

Die dcutsche Bleiproduktion hat eine Ziinahmo von 
ca. 1600 t' zu verzeięhnen und betrug rund 123 000 t. 
Die Einfuhr von Bleierzen ist um fast 100 pCt. auf iiber 
100 000 t gestiegen. Auch die Produktion von Bleierzen 
in Deutschland hat um 5000 t zugenommen, sodafs ins- 
gesaint ca. 54 000 t Erze mehr zur Yerarbeituug verfiigbar 
waren ais iin Jalire 1900.

In E n g l a n d  ist die Steigerung der Bleiproduktion von 
35 500 t auf 40 000 t ebcnfalls auf die vennehrle Ver- 
arbeitung freinder Erze zuiuckzufuhren. F r a n k r c i c h  weist 
eine Produklions Zunahme von 2000 t auf. I n S p a n i e n  
ist die Produktion, die im Jalire 1898 mit 180 500 t 
ihren Hohepunkt erreicht und in den beiden folgenden
Jaliren 1 8 9 9  und 1 9 0 0  1 6 2  9 0 0  bezw. 1 5 4  5 0 0  t

gegangen. Die V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  N o r d -  
a m e r i k a ,  die im Jalire 1900 eine Zunahme der Blei
produktion aus einheiinischcii Erzen um ca. 54 000 t zu 
verzeichnen liatten, weisen im Jalire 1901 mit einer 
Produktion von 241 000 t einen Riickgang um etwa
10 000 t auf. Diese Yerringerung ist auf die Politik des 
das amerikanische Bleigescliiift beherrschenden grofsen 
Blei-Trusts, der American Smelting and Refining Company, 
zuriickzufiihren, die zur Aufrechterhaltung der Preisc die 
Produktion beschrankte. Um dies durchftihren zu kiinnen, 
tnufste sie den Minengesellschaften, die sio zu geringerer Erz- 
forderung veranlafste, Entschiidigungen fiir den Produktions- 
ausfall verguten; trotzdem soheincn sich griifsere Vorriite 
angesammelt zu liaben. In M e x i k o ,  das friiher einen 
grofsen Teil seiner Erze hauptsiichlich nach den Vereinigten 
Staaten exportierte, liat sich die Bleivcrliiittung weiter stark 
entwickelt und der Export von Erzen ist daher selir zuriiek- 
gegangen. Die Produktion von Roliblei in A u s t r a l i e  u 
ist gegeniiber dem Vorjahre um etwa 3000 t gestiegen; die 
Ausfuhr nach Europa und Amerika bat um ca. 5000 t 
zugenommen.

K u p f e r.
Die Ereignisse, die sich im vcrgangenon Jahr auf dcm 

Kupfennarkt abgespielt liaben, liefern wieder einmal den 
Iieweis, dafs kiińslliclie Preislagen, aucli dann, wenii sie 
von in Borsengescliaften griiiidlich bewanderten und Uber 
reichlichc Geldinittel verfugenden Leuten gesobaffen sind, 
auf die Dauer nicht haltbar sind, dafs die Verkettung von 
Kupfer- mit Kupferaktien-Spekulationen grofse Gefahren in
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sich birgt und, wenn gar <auf Monopolisierung geriehtet, 
aufseiordentlich schadlich zu wirken vermag. Trotz des 
anhaltend starken Bedarfs in den Vcrcinigtcn Staaten von Noril- 
amerika wuchsen die Vorrilte auf amerikan isch en Bergwerken 
und Hiiften von Monat zu Monat bis gegen Iinde November 
selir slaik an. Danii wurde innerłtalb verhaltnismlifsig 
kurzer Zeit ein grorser Teil dieser Vorriite zu bedeutend 
licrabgesctzlen Preiseii abgestofsen. Die Notierung fur Lake- 
Kupfer in New-York, welclie sieli das ganze Jalir bindurch 
auf der llolie von 1 6 3/i  bis 17 els. per englisches Pfund 

' bewegt hatte, ging auf 13 cis. Iierab und Klektrolytkupfcr 
iiel von 7 9  L.  10 s. auf 59  L. Der Preis von Standard- 
Kupfer in London, der von 73  L  zu Anfang des Jahres 
1901 alliniililicb lieruntergegangen war und iin November 
zwischen 6 4  bis 67  L. schwankte, flel in den letzten Tagen 
des November und im Dezember deiart, dafs er in der 
zwci len Hlilfto Dezember init 4 7  L. 10 s einen seil 1897  
nicht gekaniitenTiefstand erreichte. Den umfangreiclien Kupfer- 
verkiiufen waren selir grofse Yerkiiufe von Kupfer-Aktien, 
sowohl an amerikanischcn ais an euriipaischenBorsen vorausge- 
gangen, die der Amalgamatcd Copper Co. und ilir nabesteheuden 
Personen und Firmen allgemein zugesebrieben wurden. Diese 
Yerkiiufe sollen zmn grofseU: Teil in Bianko-Abgaben be- 
slanden baben. Vielfacb wurde beliauplet, dafs von der
betrellenden Gruppe aucb bedeutende Veik;iufe in eigenen 
Aktien geinacht worden waren, also sowolil iii Aktien der 
Amalgainated Copper Co., ais in solcben der von ilir
kontrollierten Gesellschalteu, wie Anaconda. Mail darf aber 
hierbei nicht tiberseben, dafs die Amalgainated Copper Co. 
keine Berichte verofIentlicht und dafs aucli die Gesell- 
schaften, die von ilir kontrolliert werden, von ibrer friilieren 
Gepflogenbeit, Jabresbericlite mit Angabon iiber ilire Pro- 
duklion, ilire Selbstkosten und iliren finanzicllen Sland 
lierauszugeben, abgekommen sind. Gerade Bergwerksgesell- 
ścliaften hiitten aber gar keineri Grund, mit Angaben
hieriiber zuriickzuhalten, weil Konkurrenzfragen bei ihnen 
im grofsen und ganzen keine Rolle spielen und es also 
den Gcsellscbaften selbst keinen gescbiifllicben Scliaden
bringen kann, wenn sie Details bekannt geben. Tliatsiicb- 
licb gescliiebt dies aucb in selir vielen Filllen und es liige 
zweifellos im allgemeinen Interesse, wenn die Zulassung 
von Minenwerten an den Borsen von derartigen Vero(Ient- 
licbungen abliiingig geinacbt wUrde. Unseren vorjiihrigen 
Angaben iiber die Amalgainated Copper Co. konnen wir 
nur das Spiirlicbe, was daruber bekannt gegeben worden 
ist, nathlragen, niimlich, dafs sie die Erhohung ibres 
Kapitals von 8 0  0 0 0  0 0 0  Doli. auf 155 0 0 0  000  Doli. 
zwecks Erwerbung der Boston & Montana- uud Butle & 
Boston-Gesellscliaften durcbgefuhrt, und dafs sie ilire Divi- 
denden wesentlieb reduziert hal. So ist die Dividende fiir 
das erste Quartal dieses Jahres nur auf V* pCt. feslgeselzt 
worden, wiibrend die Dezember-Dividende 1 pCt., die 
Oktober-Dividende 1 i!z pCt. und die friilieren Quartals- 
dividenden 2 pCt. betrugen. Der Aklienkurs ist von 
130  Doli. im Juni auf 60^ 2  Doli. im Dezember zuriick- 
Kegangen, stieg Anfang Februar dieses Jahres auf etwa
79  Doli., um dann wieder auf den jetzigen Sland von 
etwa 6 4  Doli. zuruckzugehen. Was die Selbstkosten der 
amerikanisclien Kupferproduzenten belrifTt, so ist anzunehmen, 
dafs sie in den letzten Jahren infolge der hoheren Kohlen- 
preise und Arbeitslobne wesentlieb in die llolie gegangen 
sind. — Wie selir der curopiiische Verbrauch sich in seinęn 
Einkiiufen eingescliriinkt hatte und wie knapp die Vorrate 
bei den Kupfer vcrarbeitenden Werken und im Handel 
waren, ist am besten aus der betriichtlichen Zunahme der 
Zufubren aus den Vereinigten Staaten seit Herabsetzung der 
Preise zu ersehen. Diese Zufubren betrugen durchschnitt-

lic li 16 0 0 0  t m onatlicb  gegen 7 9 0 0  t im  V orjabr. Am  
m cisten  zu dem  H iickgaug im europiiischen V erbraucli bat 
D eulschland  b eigelragen , w o der V erbrauch —  der von 
ca. 55 0 0 0  t im  Jahre 1893 ununterbrochen au f 109 0 0 0  t 
im  Jah re 1900 g esliegen  war, sich  in n crh alb  7 Jahren  also  
verd op p elt hatte — im Jah re 1901 auf 85 0 0 0  t zu riick -  
gegangen  ist, m ith in  innerbalb  Jahresfrist d ie  starkę A b -  
nahm e von 24  0 0 0  t =  22- pCt. erlitten  bat.

V on In teresse ist d ie  neuerd ings erfolgte G riindung der  
„ U n ited  Copper C om pany", d ie  oOfenbar aucb  den  in den  
letzten  Jahren  in A m erika u b lich en  G epnogen lieitcn  en t-  
sprechend vor sich  gegangen  ist. D ie  G esellschaft ist m it 
einem  K apitał ,v o n  80Ó 0 0 0  Sliares a 100 D o li. =
80  000  000  D o li., w ovon 5 0 0 0  00 0  6 proz. V orzu gs- und  
75 0 0 0  000  D oli. g ew o h n licb e  A k tien  sin d , ausgestattet.

Z i n k.
Die Produktion ist im Jahre 1901 um 29 0 0 0  t auf 

507  0 0 0  t gesliegen. Wiihremt die Zunnahme in der
Hauplsache auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
Deutscbland, Belgien und Holland enlfallt, stieg der Yer-
brauch in den Vereiiiigten Staaten so bedeutend, dafs die
amerikanische Ausfuhr, die im Jahre 1900  auf iiber 
20  0 0 0  t angewachsen war, auf 3 0 0 0  t zurlickgiug. Da 
diese seit Monaten ganz aufgehort liat und bislier keine 
Anzeichen dafiir vorhanden sind, dafs Voriiite angesammeli 
werden, so ist anzunehmen, dafs der aufsergewohnlich 
starkę Verbrauch der Vereinigten Staaten, der sich aus
unseren Zalilen ergiebt, thatsiichlicb aucli eingetreten ist. 
Dagegeu diirfte die deutsche Verbiauehs-Steigerung von 
iiber 7 0 0 0  t niclit ganz mit der Wirklichkeit Ubereinge- 
stiinuit haben, da sich Vorr:i(e auf den liiiiten angesammelt 
liaiten. Seit Anfang dieses Jahres haben diese VorriUe 
aber wesentlieb abgenommen, sodafs sich der diesjiihrige 
Veibrauch, soweit mmi die Verhiiltnisse bis jctzt beurteilen 
kann, aller Walirsch.einlichkeit nach bober stellen wird, 
ais er statistisch nachweisbar sein wird.

Im Laufe der Berichtsperiode machten sich Bestrcbungen 
geltend, dic amerikanisclien ZinkhUtten zu einem Trust zu 
vereinigen. Beabsichtigt war bislier, eine Gesellschaft 
„The Zinc Smelting Corporation" mit einem Kapitał von 
50 0 0 0  0 00  Doli., wovon die Hiilfte 7 prozentige Vorzugs- 
aktien und die Hiilfte gewohnlicbe Aktien sein sollten, zu 
griinden. Das Projekt ist zwar noch nicht aufgegeben, 
docb bat es anscheinend keine Aussicht zu stande zu 
kommen. Die durcli das Sinken des Zinkpreises hervor- 
gerufenen Bestrebungen zur Herbeifubrung einer Konvention 
unter den europiiischen Zinkproduzenten, schienen nach 
langwierigen Verhandlungen, die sich durcli das ganze 
Jalir liingezogen hatten, im Monat Dezember zu einem 
befriedigenden Ilesultat zu kommen In letzter Stunde 
sebeiterten sie jedoch an dem Widerstand eines scblesiscben 
Produzenten und sind seitdem niclit wieder aufgenommen 
worden. Trotzdem ist seit Anfang d. J. ein erheblicher 
Preisaufschlag eingetreten, der seine Rechtfertigung in der 
giiiistigen Entwickclung des Bedarfs findet. Allem An- 
schein nacli ist die Zinkinduslrie fast allenlhalben gut be- 
sohiiftigt, sowolil Zinkbleche ais aucb galvanisiertes Eisen 
sind fortgesetzt stark gefragt. Z. B. bat die cnglische 
Ausfubr von verzinktem Eisenblecli in den ersten 5 Monaten 
dieses Jahres bereits die Hobe von 135  748  englisclie t 
erreicht, wiibrend sie in der gleicben Periode des Vor- 
jahres nur 99 6 8 2  t betrug.

Z i n n.
Der Verbrauch an Iiohzinn liat im Jahre 1901 , zum 

erstenmal seit einer Reibe von Jahren, nicht Schrilt gc- 
liaiten mit der vergrofserten Produktion. Letztere, die 
bereits im Jahre 190 0  eine Zunahme von etwa 10 pCt.
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aufgcwiesen liat, ist um weitere ca. 10 pCt. auf iiber
86 000 t gestiegen, wahrend der Yerbraucli Fast uiiyer- 
iiudert 70 300 t betriigt. Die Slraits-Verschiffungcn nach 
Europa mid Amcrika bętrugen ca. 50 000 t =  58 pCt. 
dar Produktion, dio Verkiiufe von Banka-Zinu in Holland 
sind, ebrnso wie die Zufuhren aus Bolivin, seit dem 
Jalire 1 S9(3 auf inelir ais das Doppclte gestiegen. 
Die Vorriite >on Zinn in Europa und Amcrika, die in den 
Ictzten Jahreu auf elwa 20 700 t zuruckgegangen waren, 
sind wieder erbeblich gewacbsen unii berechneten sieli zu 
Ende des Jahres auf ca. 26 000 t. Von der Zunahmc 
enlfallcn ca. 4000 t auf dic Vereinigłen Staaten von Nord- 
amerika. Deutscliland liat seinen in den ictzten Jaliren 
beliaupteten Platz ais groFster Verbrauchor nach den Yer- 
einigten Staaten von Nordamerika wieder an England ab- 
trelen iniissen. Wiilirend der Verbraucli in Deutscliland 
mit ca. 12 700 t elwa der gleięhc geblieben ist wie in 
den Jaliren 1899 und 1900, liat der Verbraucli in England, 
der im Jalire 1900 bereits um 3000 t gestiegen war, 
anscheinend um weitere 1800 l zugenoiniiien und betriigt 
14 300 t. Der Verbraucli in den Vereinigten Staaten 
scheint dagegen wiederum einen Itiickgang erlitten zu haben 
und zwar um 2600 t, was in der Hauptsache vennutlich 
auf den durch Streik bei der United States Steel Corporation 
liervorgerufenen Ausfall in der Weifsblcchproduktion zuruck- 
zufiiliren ist. Letztere betrug im Geschiiftsjabr 1901/02  
der United States Steel Corporation 404 746 t; fiir die 
fruheren Jahre besit/.en wir keine Żabien.

Zu Aiifajng des Jalnes stand der Zinnpreis auf 124 i . ,  
nach heftigen Schwankungen wurde er ira Juli bis zu 
140 L .  getriebcn, ging aber dann unauflialtsam zuriick 
und bewegte sich in der zweiten Hiilfte des Jahres zwischen 
110 bis 120 i .  Zu Ende des Jahres notierte er 106 i . ,  
nachdem er einige Tage zuvor, infolge Zahlungseinstellun" 
eines Londoner Metallhauses, das grofse Posten Zinn liiell, 
mit 99 L . den tiefsten Stand erreiebt hatte. In den ersten 
Monaten dieses Jahres ist der Preis wieder erbeblich

gestiegen, sodafs sich der Durchscbnitt des Monals Mai 
bereits wieder auf 134 L. 13 s. 10 d. bcrechnet.

N i ck e  1.
Die Produktion ist erbeblich gestiegen und betrug

8600 t. In Canada sind neue Werke im Entstehen begriffen,
sodafs eine weitere Steigerung der Produktion zu er- 
warten ist. Infolge der ungiinstigen Verhiiltnisse, die in den 
letzten 2 Jaliren in derEisen-undStablindustrie berrschen, bat 
auch die Nachfrage nach Nickel wesentlich nacbgelassen 
und schwankt der Preis zwischen 2.90 bis 3,20 1.

Die D ur c h s  c l in  i t t s p  r e i s  e der von der Metall-
gesellscbaft statistisch bebandelten Unedelmetallc waren
folgende:

19: 0 1901

Blei (englischesj t ................................ L. 17. 3. 7. L 12 14. 1.
Kupfer pro en g l. t

Chili B a r s ............................................. L. 73 12. 6. L 66. 19 S.
Lake K upfer in New-York L 77 . L 77 V8.

Zink (ordinary brands') in London 1j. 20. 5. 0. L 17. 0. 7.
Zinn pro engl. t ............................... L. 133. 11. G. L 118. 12. 8.
S ilber (Standard-Silber am Londoner

Markt) per Unze Standard . . 28V 4 d. 273/1G d.
Nickel per kg (ungefalirer P reis) . 3 ,0 0 J L 2  9 0 - 3 , 2 0  JC.
Alum inium  per kg(u n gefah rerP reis) 2 ,00 JC 2 ,0 0  JC.
Quecksilber, spanisclies iu London

per F lasclie von 34 ,5  kg . . . L. 9 . 2. 6. bis L 8 .1 7 . 6. bij
L . 9. 12 6. L. 9 2. 6.

Ueber den W e r t  d e r  G e s a m  t p r o d u k  t i o n oinzclncr 
Metalle in 1000 giebt die folgende Uebersiclit Aufscblufs.

1900 1901

B lei . . . . 28 2  000 210  000
Kupfer . . 703  000 660  000
Zink . . . 1 9 1 0 (0 170 000
Zinn . . . 20 8  000 ^03 000

Der Anteil der einzelnen Lauder an der 15rzeugung 
und dem Verbrauche der Metalle gelit aus der naclistehenden 
Zusammenstellung hervor.

Blei (R ohblei) K upfer(Robkupfer f ) Zink (Rohzink) Zinn (R ohzinn)

Er-
Z.PUgtmK

Yerbraucli Er-
zeugung Yerbrauch £ r -

zeugung Verbrauch Kr-
zeugung Verbraucli

1900[l9 0 1 1 9 0 0 [l9 0 1 :1900[.1901 1 9 0 0 |l9 0 1 19C 0|l901 1900 1901 1 9 0 0 |l9 0 1 1 9 0 0 1 9 0 1

in 1000 t zu 1000 kg in 1000 f zu 1000 kg in 1 0 0 0 t 
z u l0 1 6  kg

in  1000 t 
zu 1000 kg

in  100 0  t 
zu i 016  kg

in 1000  t
7.U 1000 kg

Silber Nickel

Iir-
7.eugung

Erzeugung

•1900| 1901 1900 1901

in t 
z u 1000 kg

in t zu 1000 kg

Aiu-
minium

Er-
zeugung

1900f 1901

in t
zu 1000 kg

Qtieck- 
silber f i

lir-
zeuguni

1900 |l9 (

in t 
z u 10001

Peutschlaiid . . 122 123 173
*

■

155 31 31 109 S5 28 7  306
einschl. 

B elgien u. 
Holland

126 133 — — 13 13 415,7 403 ,8 1376** 1600

Grofsbritannien 36 40 203 230 80 SO 109 105 30 29 93 90 4 4 13 14 2GC.0* 285,0* 1450 1750
Frankreich . . . 17 19 96 87 6 7* 53 43 31 ! 27

einschl.
Spanien

62 56 7 7 85 ,6 9 1700 1650

Oesterreich-Ungarn 13 12 20 23 1 1 20 18 71 8
einschl.
Italien

24 23 3 4 60,6 59 ,8

1 tal ien . . . . 2 4 26 22 25 3 3* 8 9 — — 3 4 — — 2 2 31 ,2 32 .2 — —
Belgien . . . . 16 20 23 21 — — 6* 7* — — 39 38 — — — 123,0 154,0 — —
N iederlande . . — — 5* 5* — — 2 * 2* — — 4* 4* — — 0,2* 0.2* — — — —
Spnnien . . . . 155 150 — — — — — — — 4 3 — — 1 1 99,9 84 ,5 — —
Rulsland . . . . — — 20 23 8 8* 14 14 6 6 15 18 — — 2 2 4 ,4 9 — —
V er. Staaten . . 251 241 2 6 4 253 2 8 3

.

2 9 8

■

154 221 110 123 93 122 32 29 3310,0 •> 3000
ein
Kai

3600
chi.

lada
Alesiko . . . . 91 89 — — -- -- — _ — — — — — — — 763 0 — —
Uebrige Lander . 108 118 11 11 73 7 2 13 12 — — 7 8 7 4 81 2.8 3 ,8 544,0 9 —

Summę 8 33  | 8 3 8 1837 S33 485 5 0 0  |4S8 |516 471 |499 470 499 78 85 76 76  15703,1 1 ? 7526 8600

560
1500

3250

2500

560
1500

3250’

550

270

1112
304
967

25 0 0  -

54

27

S4
36
9 (J

T} Berechnet aus: 1. Zu Rohkupfer Terhutteten fremden und einheim ischeu Erzen und Zwischenprodukten, 2 . Zufuhren von zu rafflnierende 
Rohkupfer, 3. Zufuhren von rafflniertem Rohkupfer.

f f )  U eber die Produktion von Quecksilber in  M esiko, China, Japan und Peru sind zurerlasslge Angaljen n icht zu  erhalten.
*) Schatzungsw eise. 

i  **) Nur K ónlzreich Preutsen.
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Wasserstrafscn und Eisenliahnen in Preufsen
Das preufsischc Ministeriiim der olTenlliclieri Arboiten liat 

den Tcilnehmcrn an dem nnliingsl in Dusseldorf abgelialtenen 
IX. Internalion ulen Schilfahrlskongrefs eine Schrill von 
bleibendcr Bedeutung iiber dic Entwickelung der prcufsischen 
Wasscrstrnfscn gcwidmel. Neben einem Ucberblick iiber 
die hislorische Entwickelung, der nacli den ciir/clncn Elufs- 
gcbiclen gegliedert ist, enlliitll das iiuoh aucli einen Bericht 
iiber den gcgcnwiirtigen Sland der preufsisclicn Wasser-

G Ute ry erke l i  r. au f den d c u l s c l i e ń  B i n ii en w a s s e  rs trafsen.

strafsen und iltres Verkelirs und giebt eine Diirstellung 
der geplanten weiteren Ergiinzungen des Wasscrstrafscnnclzcs. 
Von allgemeinem Inleresse sind zwei auf statistisclie Unter- 
sucliungen Symplicrs gcgriindclc Tabellen, welche cine 
Gegeniiberslclhlng der Vorkc1irsehhvickelung der Binnen- 
wasserstrafsen und Eisenbahnen Deutscblands in den letzien 
25 Jali ren bieleń.

. ...  •

Jalir

IJingc der 
.wirklicli be- 

nutzten SclitlT- 
fahrtsstrafsen

km

Zunalime 

gogen 1875  

in pCt.

0  ii

angekommen

t

t e r

abgegangcn

t

Geleistete
Netto-Tonnen-

Kilometer

tkm

Zunahme 

gejen 1875  

in pCt.

Kilometrisclier
Verkehr
(Umlanf)

t

Znnalime 

gegen 1875 

in pCt.

Mittlere
Transport-
Enlfernnng

km

1S75
1885
1895
1900

10 000  
10 000  
10 0110 
10 000

)c m g c g c n ilb e r z e ig t  d ie  

1

11 000 000  
14 500 000 
25 800 000  
40  800 000

E n lw ick c lu iig

G li 1 c r v e r 1

9 800 000 
13 100 000 
20  9 0 0 0 0 0  
32  200 000

des Kiscnba

c l i r  a u f  d c

2 900 000 000  
4 800 000 000  
7 500 000 000 

11 500 000 000

in -G litcrvcrke

n d c u t s c h c

1:
66

159
297

lirs fo lgendes

n E  i s e n b a

290 000  
480 000  
750 000 

1 150 000

B ild :

m e n .

06
159
297

280
350
320
315

Jalir

Liinge der 
Bisenbahnen f. 
Giiterverkelir 

im Jalires-' 
durclisclmitt 

km

Zuńalime 

gogen 1875  

in pCt.

G ii

angjkotnmen

t

t e r

abgegangen

t

Goleis'ete
Netto-Tonnen-

Kilometer

(km

Zutialime 

gegen 1875 

in pCt.

Kilometrisclier
Verkelir
(Umlauf)

t

Zuńalime 

gegen 1875  

in pCt.

Mittlere
Transport-
Eiitfernung

km

1875
1885
1895
1900

2G 501  
37 000  
4 4  800  
49  600

40
69
8 7 '

83 500 000  
100 000 000 
104 000 000  
242  000 000

83 500 000 
100 000 000 
167 000 00 0 
245 000 000

1 0 9 0 0 0 0 0  000 
1 6600  000 000  
2G 500 000 000  
3 6 9 0 0  000 000

52
143
239

410 000  
450 000  
590 000  
740 000

10
44
80

125
106
160
152

Ein Verglcicb beider Zu9nmmenslclliingcn ergiebt 
Eolgendcs:

1. Die Transporlleislung der Wasserslrafscn lint sieli in
25  Jahren von 2 9 0 0  0 0 0  0 0 0  auf 11 5 0 0  00 0  000  
Tonncnkilomelcr crholit, olinc dafs dic Liinge der 
wirklicli befalirenen Wasserslrafscn wescntlich zugc- 
genommeii liiitte. Dagegen slieg bei den Eisenbahnen, 
deren Liinge von 2G 5 0 0  km im Jalire 1875 auf 
49 6 0 0  km im Jalire 1 9 0 0  zunalun, die GUtcrbewcgung 
in demselben Zcilraiimc von 10 90 0  auf 36 900  
Millionen Tonncnkiloineler.

2. Von dcm Gesam(gu(erverkelir Dculscblands, der im
Jalire 1 8 7 5  13 8 0 0  Millionen und 1 9 0 0  48  400
Millionen Tonnenkilometcr betrug, cntfielcn auf die 
Eisenbahnen 1 8 7 5  79 und 19 00  76 voin Hunderl, 
auf dic Wasserslrafscn im ersten Jalire 21 und im 
lelzlcn Jalire 2 4  vom Ilundcrt.

3. Der kilomctrisclie Vcrkehr, der zutrcfTendsle Wcrt- 
messer eines Transporlweges, betrug im Jalire 1875  
bei den Wasserslrafscn 2 9 0  0 0 0 ,  bei den Eisenbalmen 
4 1 0  0 0 0 ,  war also bei den ersleren wcscmlicli 
geringer. Bereits im Jalire 1 8 8 5  ubertraf dagegen 
der Wasserslrafscnverkehr denjenigen der Eisenbalmen. 
Wiihrend sich der kilomelrisclie Verkelir der Wasser- 
slrafsen zu dem der Eisenbahnen im Jalire 1 8 ( 5  
wie 3 : 4  verliicl(, hal diese Bczicliung iin Jalire 1900  
den Wcrt 8  : 5 angenomincn.

Eiir dic riehligc Wertscliiilzung beider Vcrkelirswege 
ist dabei zu beacliten, dafs einerseils ein grofser Teil der

neu liinzugckommcncn Eisenbalmen ais Ncbcnbahnen nur 
einen verlialtnismlifsig geringen Vcrkehr hal, wodurch der 
Durclisclinfdssatz des Eisenbahnuinlaufs hernbgcdrUckl wird, 
andererseits aber aucli bei den Wasserslrafscn dic thatsiichliclic 
Einlieilslcistung grofse Verschiedenlicitcn aufwcist, indem 
bei viclcn derselben, welche kautn nocli ais neuzcillichc 
Verkclirswege anzuschen sind, die ohncltin geringen Verkelirs- 
mengen nur niiifsig gesliegen sind oder auch wolil gar 
abgenommcn liaben. Wic dic Hauptbahncn zeigeif auch dic 
wirklicli leislungsfiihigcn Wasscrslrafsen einen erheblicli 
grofseren Yerkchrsaufschwung ais der Durchschnitt, ja fast 
dic ganzc seit 1875 zu vcrzcichnende Verkelirsvermclirung 
culfal 11 auf die grofsen HaupIslrSme Rlicin, Elbe, Oder, 
Wescr, Weichsel, Memel und Donau, sowie auf dic neuen, in 
grofsen Abmessungcn angelcglcn Kaniile.

Der Slcigcrung des Giiterverkchrs enlspriclit die Zunahme 
der im Dicnste der Binnenschiffalirt stehenden Flotle. Dic 
Deulsclien Flufs-, Kanał-, Haft- und Kiistenschifle im Jalire 
1877 wiesen einen Bcsland \on  5 7 0  DainpfschilTeii mil
31 0 0 0  ! Tragfiibigkeit und 17 0 8 3  Segel- und Sclilepp- 
falirzcuge mit 1 3 5 0  0 0 0  t Tragfahigkcil auf. Dagegen 
belrug der Bestand am 3 1 .  Dezember 1 8 9 7 :  19 53  Dampfcr 
mil 104 0 0 0  l Tragfiibigkeit und 20  611 Segel- und Sclilcpp- 
schilTc mit 3 2 7 0  0 0 0  t Tragfiibigkeit. Die Zahl und 
Tragfiibigkeit der Dampfsclfjffe hat sich also in der ange- 
gebenen Zeit verdrcifacht, wiihrend die Zahl der eigent- 
liclicn lyaslfahrzeuge um 21 vom Hunderl, ilire Tragfiibigkeit 
um 142 vom Hunderl zugcnoininen hal. Zum Yergleiclie 
sei bemerkt, dafs die am 1. Januar 1898  im ganzen vor-
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h an d en en  3 6 9 3  d eu tsch en  Seesehiflfe e in en  R a m n g eh a lt  von  
1 6 0 0  0 0 0  N elto -R e g ister lo n n en  h atten . N im m t rnan eim ! 
R cgister to iin c  bei in itto lsch w ere in  Gut xn 1,5 G e w ic h ls to n n e

an , so  betru" d ie  T r a g fiih ig k e it  d er d eu tsch en  S e o h a n d e ls -  
flotte rund 2 4 0 0  0 0 0  t, w in d o  a lso  von  d er  G esam lzah l  
d er B innenschilT c e r h e b lic h  Uburlrotfun.

Yolkswfrtsc/iaffc und Statistik.

E r s e b n i s s e  d e s  S t e i n -  u n d  B r a u n k o h l e n - B e r g b a u e a  i m  O b e r b e r g a m t a b e z i r k  B o n n  i m  1. u n d  2 .  V i e r t e l -  
j a h r  1 9 0 2 ,  v e r g l i c k e n  m i t  d e m  g l e i c h e n  Z e i t r a u m  d e s  V o r j a h r e s .

Im 1. und 2 . Yierteljahr 1002

t

05 OO 13

In den gleichen V ierteln des Yorjahres

to
5

ł

S «
2 & © O
O O

M ithin gegen die gleichen  
Yiertel des Vorjahres 

melir ( + ) ,  weniger ( — ) •

t

&<

S tc ink oh le . . ‘->8
28

2  945  087  
2  971 726

34G 377  
329  097

2  844  848  
2  88  ( 569

55 189 
55 021

27
27

3 009 082  
2  8 6 7  664

333 937  
? 0 8  942

2  919 702  
2."41 f 68

52  635  
54 641

-  63 995  
+  104 062 +

7 4  854  
40  001

+ 2 5 5 1  
+  380

Summę 
Brali ni; oh ki .

| 5  916 8131 G75 474  
4 2  ! 1 4 0 5  052: 493  052  
42  | 1 152 671' 416  567

5 726  4 1 7|
929 546' 6 501 
7 5 3  356  5 172

| 5 876  746 | 642  S79  
44*| 1 5C6 5 3 2  501 192  
43  i 1 441 2051 4 7 4  430

5 761 270|
996 7 9 3 (7  416*  
9 6 4  3861 7 417

+  40  0 6 7 | -
—  101 4 8 0 | -
—  28S  5341—

34 853  
6 7  247  

2 1 1 0 3 0
—  915  
- 2 2 4 5

Summę 2  5 5 7  723 | 9uU 619 1 682  9021 2  947 7 3 7 | 975 622 1 961 179| —  3 9 0  0 1 4 |— 2 7 8  277

*) In der U ebersicht fur das 1. Vierteljahr 1901 "'ar, w ie sich jetzt ergeben hat, e i n  Braunkohlenbergwerk m it e i n e m  Arbeiter 
zu w enig angegeben.

E r g o b n i s s o  d e s  S t e i n -  u n d  B r a u n k o h l e n b e r g b a u e s  i m  O b e r b e r g a m t s b e z i r k  C l a u a t h a l  i m  1. u n d  2 . V i e r t o l j a h r  
1 9 0 2 ,  v e r g l i c h e n  m i t  d e m  g l e i c h e n  Z e i t r a u m  d e s  V o r j a h r e a .

5-<
rG

X

V

Im 1. u .  2. Y ierteljahr 1902 In den gleich. Y ierteln des Yorjahres
Mithin gegen d.gleicheVierteI d. 
Vorjahr. m e h r (+ ) , wenigerf— )

1
i  * 
£

V —
°  5
2 "Z
n £i

N ~ 
F

or
de

ru
ng

- c
O3
aUm
I-.
<s>
>*-»
£
V
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t
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tf
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<

t

cj
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hl

 
de
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be

tr
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be

ne
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W
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F
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ng

a
O
Z3
a
£>-<
<o
>-ł-»
m

X>
O

'fi

t

N
cdt/l

■o

t G
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ft

SP
3
i-
OJ

! 0

t «• 
A

bs
at

z

G
es

am
tb

el
eg

sc
ha

ft

1. 6 160 081 8  707]151 379 3573 6 177 055 7  923 170 348 3538 -  16 974 — 18 969 +  35
2. 6 163 965 8  678  155 490 3 5 8 s 6 155 437 7  8 8 0  150 657 3545 4- 8  528 4 - 4 8 3 3 +  38

Sum m ę 32 4  046 17 385 30 J 869 3 3 2  492 15 803 321 005 -  8  446 -  1 4 1 3 6

1 . 27 137 281 20  207 116 3&4 1670 29 1 7 3 8 1 6 28  59J 139 253 2181 -  36 535 —  2 2  891 - 5 1 1
2 26 127 186 18 029 111 384 1459 28 133 096 2 2  044 118 679 1948 -  5 910 -  7  295 - 4 8 9

Summę | |264  467 38  236 ,227  746 |306 9 1 2 1 50 635 .257  932 | -  42  445 | -  30 186 1

E i n -  u n d  A u s l u h r  v o n  S t e i n k o h l e ,  B r a u n k o h l e  u n d  K o k s  i m  d e u t s c h e n  Z o l l g e b i e t .

(N acli den m onatlid icn  N achweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Z ollgebietes vom K aiserlichen Statlstischen A:nt.J

E i ii 1' u li r.

Y  o n

1. Januar bis 30 . Juni 1902. 1. Januar bis 3 0 . Juni 1901. Ganzes Jalir 1901-

Steinkohlen Braunkohlen 
t | t

Koks
t

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks 
. t

Preihafeu Ham burg . 
B e l g i e n ................................

Grofebritannien . . . 
N icderlande . . . . .  
O esterreich-U ngarn . . 
Britisch Australien . . 
V er. Staaten v. Amerika .

2 0 9  2 2 4 ,o|
3 251,2 , -  

2  289  3*15,1 -
81 1 42 ,4  -  

23 6  687,3! 3 8 3 4  802 ,9  
50 ,0  -

4  2 76 ,5  i -

3 3 1 7 1 ,4  
91 514,2  
2 8  236 ,0  

9 916,9

14 509,8

201 945 ,8  
1 857 ,8  

2  357 0 6 2 ,4  
53 451 ,2  

231 989,6  
1 685 ,2  

308 ,7

-

_
3 959  0 23 ,6  

1

2 4  482,1  
125 4 73 ,6  

2 8  8 27 ,3  
16 706 ,8

13 336,9

457  622,6

5 205  663,9  
127 108,3  
4 8 4  129,6  

8  153,4  
5 694 ,2

8  108 906,7

51 439 ,7  
22 6  625,6  

5 8  133,0  
33 178,7

29  381,7

\ i i s a l l  n Landem  ilisges 2  8 2 G 3 8 3 ,9 | 3  8 3 4  806,21 177 933 ,0 2  8 5 0  8 2 2 ,0 | 3  959 058 ,8 2 0 9  354 ,8 6 2 9 7  388 ,7 8  108 942 .7 400  197,4
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A u s f u li r.

N a c l i :

Freiliafen Hamburg . .
Frh.Bremerliaven,Geestem. 
Belgien . . .
Danemark 
Frankreich .
Grinohenland . 
Grofsbritannien 
[talien . . .
Niederlande . 
Oesterreicli-Ungari 
Kumanien . .
Itufsland . . .
Finland . . .
Schw.eden . .
Schweiz . .
Chi na . . . .  
Klautschou . .
Chile . . . .
Norwegen . .
Britisch Australie]
Spanien . .
Mexiko . . .
Ver. Staaten v. Amerika
Nachallen Landern insges. 

S i

1. Januar bis 30. Juni 1902.

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

355 008, 
105 158,8  

1 039 819,9  
36 139,9 

381 719,0

13 761,8  
20 156,4

1 903 049,7
2 489 152,4

10 068,1  
25 4  565,7  

3 252 ,8  
13 994,5  

505 056,0

9 058,5

2 616,5

7 147 392,5

254,8  
9 763,3

10 177,2

2 952,7

73 156,5 
6 563,9 

293 163,5

13 468,2  
71 313,6 

264594 ,9

76 250,5

7 198,0 
55 595,5

6 101,0 
1 810,0 
9 935,0 

30 496.5  
4 552,5

1. Januar bis 30. Juni 1901.

Steinkohlen
t

340 219,2  
112 486,6  
748 938,0  

19 913,6  
393 615,3

15 675,0  
15 072,2  

1 8 1 2  441,1  
2 646 505,3  

2 2 7 3 7 ,7  
473 433,2  

3 596,8  
7  225,9  

5101 4 0 ,4

545,0

3 436,1

Braunkohlen
t

Koks
t

Ganzes Jahr 1901.

Steinkohlen Braunkohlen Koks
t t t

836,0  
9 234,3

2 885,0

66 082,4 
5 360,5  

419 313,3

12 630,5  
52 481,7  

303 044,7

80 924,2

9 387,7 
60 841,7

5 2 6 0 ,4  
5 850,0  
1 825,3  

28  667,1

720 904,6  
201 474,4  

1 761 790,5  
50 915,0  

796 987,4

32 236,4  
31 858.1

4  025 631,3
5 671 172,9

48 460,6  
838 949,9 

7  202,9  
25 132,3 

1 028 598,6

4  997,5

7 224,1

1 1 7 5 ,0  
19 901,7

21 717,5

5 675,6

113 679,7  
14 359,5  

753 646,S

32 695,0  
130 164,2  
607 280,6

186 324,2

25 385,3  
129 232,0

10 697,9  
7 925,0  
2 627,8  

60 602,2

2  096 930,9

s in -

925 779,5| 7 131 532,8| 10 516,0| 1 0 6 1 5 2 9 ,0|15 266 266,6

u n d  A u s f u h r  v o n  E r z e u g n i s s e n  d e r  B e r g w e r k s -  u n d  H i i t t e n i n d u s t r i e  a u f s e r  S t e i n k o h l e ,  B r a u n k o h l e
u n d  K o k s  i m  d e u t s c h e n  Z o l l g e b i e t .

(N a c h  d en  m on n tl. N a c h w e ise n  iiber den ausw iirtigen  Handel des deutsclien  Z o llg e b ic le s  yom  K aiser lic lien  S ta tist isc h e n  A n it.)

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

G e g e n s t a n d 1902 1901 1902 1901
Januar bis 

Juni
Januar bis 

Juni
Ganzes

Jahr
Januar bis 

Juni
Januar bis 

Juni
Ganzes

Jahr
Rohes iile l, Bruehblei und t t t t t t

Bleiabfalle . . . . 18 728,5 23 700,5 52 886,4 11 907,8 8  821,2 2 0 8 1 9 ,8
72 056,6 ■159 995,1 267 503,3 136 651,4 56 961,3 150 447,5

Eisen und Eisenwaren 
(ohne Iłolieisen) . . 60 552,9 73 694,9 133 153,6 1367 090,4 937 442,8 2196 793,5

Bleierzo ............................... 41 553,7 46 647,6 100 195,8 992,5 405,8  
1221 898 ,8

891,0
E i s e n e r z e ......................... 1627 568,2 2048 020,2 4370 021,7 1349 980,9 2389 269,3

2  040,1 1 9 0 1 ,6 4  613,5 8  754,7 14 067,2 27 278,8
M anganąrze......................... 99 055,4 126 750,5 2220 0 9 ,7 3 031,2 1 023,1 5 583,6
Schlacken von Erzen, 

Schlackenwolle . . . 432 373,3 386 195,2 733 930,7 1 1 2 1 8 ,9 14 765,1 27  269,3
3 570,4 3 250,6 8 2 7 8 ,7 — 4,1 4,2

Z in k erze ............................... .31 891,6 40 928,8 75 533,4 25 366,0 19 479,4 41 002,2
Gold (abgesehen vom ge- 

m i i n z t e n ) . . . 8,821 7,562 43,084 4,344 2,613 8,661
Silber (abgesehen vom 

gemiinztt-n) . . . . 112,580 89,755 197,855 174,428 175,498 328,723  
5 090,5Kupfer (unbearbeitetes) . 39 474,2 30 888,1 58  620,0 2 2 2 0 ,5 2 241,7

Nickelm etall . . 646,9 998,8 1 947,1 273,2 132,5 389,5
Q uenksilber......................... 337,6 292,1 650,5 69,4 11,3 27,0

T e e r ..................................... 17 4 2 7 ,0 16 711,0 37 508,0 12 428,9 1 5 1 6 8 ,3 31 432,8

Zink (unbearbeitetes) 11 330,2 9 064,3 20 180,1 35 505,9 19 859,3 53 312,9

Zinn (unbearbeitetes) . 6 797,8 6 360,9 12 909,9 1 012,9 751,7 1 683,4

S t e Ł h k o h l e n p r o d u k t i o n  i m  P a s - d e - C a l a i s  u n d  
N o r d  i m  1. H a l b j a h r  1 9 0 2 .  N ncli am tlich en  N acli-  
w eisu n g en  s te llte  s ie li d ie  S le in k o lilen g ew in n u n g  und d ie

Kohl e Koks
1. Halbjahr 1902 1. Halbjahr 1901 1. Halbjahr 1902 1. Halbjahr 1901

Pas d e -C a la is  . . 7 43 9  G77 7 192 0 7 0  381 7 6 3  383  2 6 0
N o r d ..................................  2 90 4  491 . 2  8 2 6  442  308  667  317 839

K oks- und Briketiproduktion  im P as-d e -C a fa is  und Nord  
im 1. H albjahr 1902  im V erg le ich  m it dem  g le ich en  Z e it-  

raurn von  1901 w ie fo lg t:
Briketts

1. Halbjahr 1902 1. Halbjahr 1901 

183 5 80  163 517
161 587 133 999

F iir  d ie  b eid en  B ecken zusam m engenom m en. stieg  dem - 
nacli d io  K o lile iig ew in n u n g  in den ersten 6  M on aten jvon  
1 9 0 2  g eg en u b er  1901 um 325  65 6  t, d ie  Brikettproduktioa

urn 47 651 t, d agegen  
zuriick .

mg d ie  K oksproduktion um 10 669 t
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D io  K o h l e n p r o d u k t i o n  d e s  S a ó n e -  u n d  L o ir e -
b e z i r k s  i m  1. H a l b j a h r  1 9 0 2 :

Becken von Blanzy und Creusot 
„ Autun . . . .  
„ la Chapelle s. Dun 
„ Citicey 1 es Rouvray

»
»
»

725 550  
65 252  
35 550 

2 023 
828 375

K o h l e n - E i n -  u n d  A u s f u h r  B e l g i e n s  i m  1. H a l b 
j a h r  1902 .  Nach dem Monileur des Iitldrots matćriels 
voia 20. Juli gestaltete sieli die Kohlen-Ein- und Ausfuhr 
Belgiens im abgelaufenen ersten Halbjahr 1902 im Yergleich  
zu dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres wie folgt: 

E i n f u h r:

1902 1901

H e r k u  n f  t s l a n  d e r 6 M o n a t e

Kohle Koks Kolilc Koks
t t t t.

9 8 2  424 7 8  836 757  953 75 114
E n g l a n d ...................................... ' 266  596 41 351 660 5 1 8 9
Yereinigte S ta a te n .......................... — — 357 —

2-12 568 10 492 169 736 4 225
H o l l a n d ............................................ 22  668 120 17 560 148
Andere L a n d e r ................................ 35 — 7 1

Zusammen |1 5 1 4 2 9 1 89 489 1297 273 8 4  677

Die Einfuhr von Steinkohlen hal der ersten Hiilfte 
des Vorjahres gegenliber demnach um 217 018 t =  18 pCt. 
zugenonunen, wiilirend sie hinter der Einfuhr. des gluichen 
Zeilraums in 1900 noch um 161 062 t zuriickblieb. Ge- 
wonnen bat vor allem Deutschland, namlich um 224 500 t, 
daiin auch Frankreich (73 000 t), wahrend die englische 
Ausfuhr um etwa 90 000 t zuriickgegangeu ist.

Aus f uhr:

1902 1901

B e s t i m m u n g s l a n d e r 6 M o n a t e

Kohle Koks Kohle Koks
t t t t

D e u tsc h la n d ............................... 128 695 49 360 134 884 55 384
20  392 — 16 246 —

V ereinigle Staaten . . . . 23 022 6 205 18 426 2  390
F r a n k r e i c h ............................... 1601 410 2 4 9 3 0 8 1675 422 279 763
L u x e m b u r g ................................ 8 4  799 45 400 80  554 67 248

116 951 17 579 99 915 10 399
30 967 130 38  410 120

Andere L a n d e r ......................... 69 528 10 823 39 143 4 1 1 8
Zusammen 20 7 5  764 378  805 2103 000 419 412

Die Veischiebungen in der belgischen Kohlenausfuhr 
im 1. Halbjahr 1901 sind nur geringfugig, die Abnahme 
um 28 000 t bedeutet gegen die ersten 6 Monate von
1901 eine Verminderung um weniger ais 2 pCt., dagegen 
beliiuft sich der Riickgang der Koksausfuhr mit 40 000 t 
auf fast 10 pCt., er entfiillt vor allem auf den Minder-
bezug seitens Frankreichs, Luxemburgs und Deutschlands.

Die Zahlen fiir die Ein- und Ausfuhr von Steinkohlen- 
brikells sind fUr das 1. Halbjahr 1901 und 1902 die 
folgenden:

1 9 0 2  1901
t t

Einfuhr . . .  13 129 7 476
Ausfuhr . . . 302 704 318 919

Der Hauptlieferant 'ist Deutscbland (12 192 l in der 
letzten Jabreslullfte) und der Hauptabnehiner Frankreich
(182 879 t). Dr. J.

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

a) Yereinigte Preufsische und Hessische Staatsbabnen.

Betriebs-

Liinge

km

E i n n a l i m e  n.

A us Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem  
Guterverkehr Aus sonstigen  

Quellen  

JL.

Gesamt-Elnnahme

iiberhaupt

JL.

auf 
1 km
JL.

uberhanpt

JL.

auf 
1 km

JL.

iiberhaupt

JL.

auf 1 km 

JL.
Juni 1902 ...............................................................

gegen Ju n i 1901 . j ‘ ' '

Vom 1. April b is Ende Juni 1902 . .

G egen die entspr. Z e it 1901 ( mell.rr  ( weniger .

31 4 8 7 ,1 4  
638,01

35 296  000

271  000  
102 4 4 2  000

4  0 4 8  000

1149

34
3333

209

69 994 000  
656  000

215 8 3 3  000  
2 1 9 4  000

2  233

23  
6 886

67

6 639  100  
138 000

19 763  000  
99 000

111 929 100

523  000  
338  03S 000

1 755 000

3 556

59  
10 740

2SS

b) Samtliche deutschen Staats- und Privatbahncn, einschliefslich der preufsisclien, mit Ausnahme der bayerischen Bahnen.

E i l l i u h m e n .

Betriebs-

Lange

Aus P ersonen- 
und Gepackverkehr

Aus dem  
Guterverkelir Ans sonstigen

Gesamt-Einnahme

iiberhaupt auf 
1 km Uberhanpt auf 

1 km
Quellen iiberhaupt auf 1 km

km JL. JL. JL. JL. JL. JL. JL.

Juni 1902 ................................................................
gegen  Juni 1901 . |  nielir . . . .

s  | weniger . . . 
Vom 1. April bis Ende Juni 1902 (bei 

den Bahnen m it Betriebsjahr vom 1. April)

Gegen d ie entspr. Z eit 1901 J m e*1.r * * 
r  | w eniger

Vom 1. Jan. bis Ende Juni 1902 (bei
Bahnen m it Betriebsjahr vom 1, Jan u ar)*)

Gegen die entspr. Z e it 1901 j ^g^iger

45 3 10 ,42  
1 179,29

47 130 436

351 929

115 392  914

4  389 638

36 065  597  
261 734

1062

37

3047

205

5566

143

89 5 5 2  595  
989  525

240  5 8 7  025  
2  7 2 7  259

66  327  2 6 5  

6 2 8 2 4

1 9 8 3  

32  

6 2 4 4  

92  

10 073  

345

9 941 854  
162  378

2 2  241 905  
124 928

13 635 667  

6 5 8  5 4 8

146 624  885  
699 974-

37 8  221 8 4 4  

1 537  451  

116 0 2 8  529  

459  638

3 237  

73  

9 783  

309  

17 608  

663
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A m t l i e h e  T a r i fv e r a n d e r u n g e n .  R e c h t s r h e i n . -
h e s s i s o h e r  G ii t e r v e r k e li r ( G r u p p e n  VI/VII). 
R h  e i n .  -  w e s t f .  -  h e s s i s c h e r  K o li 1 e n v e r k e h r. 
Am 1. 8 . werden die Stationen der Neubaustrecke Herborn- 
Hartenrod, und zwar Ballersbach, Bicken, BischolTen, Burg 
(Dillkreis), Eisemroth.Herborn-Seelbach, Oberndorf b.Herborn, 
Offenbach (Dillkreis) utid Uebernthal in die Tarife der 
obengenannten Verkehre aufgenointncn. Gleichzeitig treten 
fiir die Slalion Herbom sowie fiir die Stationen der Slrecke 
Niederwalgern-Harlenrod teilweise EntferiiungskUrzunge.il ein. 
Die beteil. Dienststellen geben niihere Auskunft. Essen, 
15. 7. 1 9 0 2 .  Nainens der beteil. Verwaltungen: kgl Efsenb.- 
Direktion.

S lidw e s t d e u t s c l i  e r V e r b a n d. Der bisher im 
Ausnahmetarif 6 vorgesehene und durch Nachtrag I vom 
1. 7 . 1 9 0 2  zum Heft 4  des Verbands- Gtitertarifs in den 
Ausnahmetarif 6 a fiir Steinkohlen u. s. w. iibernoinmene 
Frachtsatz fiir den Verkehr von Lauterburg Hafen nach 
Basel (badische Bahn) transit wird mit Geltung vom 1. 9.
19 02  von 0 ,4 0  auf 0 ,41  <Jl. fiir 100 kg erhohl. Strafsburg, 
17. 7 , 1 9 0 2 .  Kaiserl. Gen.-Dir. der Eisenb. in Elsafs- 
Lothringen.

N  i e d e r 1 a n d i  s c li - D o r t m u n d-G r o n a u - E n s c h e d-e r 
K o h l e n v e r k e h r .  Mit Gultigkcit vom 1 . 8 .  d. J, werden 
die Stationen Barneveld (Dorf), Ede (Dorf) und Lunteren der 
niederliindischen Centralbahu in den Ausnahmetarif A ein- 
bezogen. Nahere Auskunft erteileu die beteil. Dienststellen. 
Dortmund, 2 3 .  7. 19 02 .  Namens der beteil. Verwaltungen: 
die Direktion der Dortmund- Gronau - Enscheder Eisenbalm- 
gesellschaft.

Vereiiie und Yersammliuigen. 
G e n e r a l v e r s a m m lu n g e n .  A. - G.  Z e c h e  D a n n e n -  

b a u m  i. Liq. 16. August d. J.,  nachm. 5V4 Uhr, im Hotel 
Neubauer zu Bochum.

Marktbericlitc.
E s s e n e r  B o r se .  Amtlicher Bericht vom 2 8 .  Juli 1902,  

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

P re isn o tieru n g en  im  O berbergain tsbezirke D ortm und. 

Sorte. Pro Tonne loco Wcik
1. G a s -  u n d  F l a m m k o l l l e :

a )  G a s to r d e r k o h le ............................ 1 1 ,0 0 — 12,50
b ) ' Gasflammforderkohle . . . 9 ,7 5 — 11,00  „
c)  Flainmforderkohle . . . .  9 ,2 5 — 10,00 „
d) S t u c k k o h l e ..................................  13 ,25 — 14,50 „
e )  H a lb g e s ie b le ..................................  1 2 ,5 0 — 13,25 „
f) Nufskohle gew. Koni IJ _ 1 2 ,5 0 — 13,50

;; . ;; ;; m  . 11,25- 12,00 „
„ IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 0

g) Nufsgruskohle 0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,50  8 ,00  „
„ 0 - 5 0 / 6 0  „ 8 . 0 0 -  9 ,00  ,,

h) Gruskohle 4 ,5 0 — 6 ,75 „

U. F c 11 k o h 1 e :
a )  Forderkohle . . . . .  9 ,00  — 9 ,75 „
b) Bc8tinelierte Kohle . . . .10,75 11,75 „
c) S t i i c k k o h l e .................................. 12 ,75 — 13 ,75  „

d )  N u fsk oh le  g e w . Korn I)
TTl 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5  J t .

»  »  »  UJ
w »  n HI 1 1 ,0 0 — 12,00 )}
»  »  »  ^ 9 ,7 5 — 1 0,75 /)

e )  K ok sk oh le . . . . . 9 ,5 0 — 10,00 9)

M a g  e  r e  K o h l e :

a )  F o r d e r k o h le .............................. 8 , 0 0 -  9 ,0 0 ))
b ) F ord erk oh le , m elierte  . 1 0 ,0 0 — 10,50 f)
c )  F o rd erk oh le , au fgebesserte , j e

nach  dem  S tiick geh n lt . 1 1 ,0 0 — 12,50 »
d )  S t u c k k o h l e ...................................... 1 3 ,0 0 — 14,50 n
e )  A nthrazit N ufs Korn I . 1 7 , 5 0 - 1 9 , 0 0

»  »  »  “ 1 9 ,5 0 — 2 3 ,0 0 »
f)  F o r d e r g r u s ...................................... 7 ,0 0 —  8 ,00 n
g )  G ruskohle unter 10 mm . 5 , 0 0 -  6 ,2 5 »
K o k s :

a )  H ochofenkoks . . . 15,00 n
b ) G i e f s e r e i k o k s .............................. 1 7 , 0 0 - 1 8 , 0 0 »
c )  Brechkoks I und 11 . . 1 8 ,0 0 — 19,00

B r i k e t t s :

Briketts j e  nach Q u a lit iit . 1 1 , 0 0 - 1 4 , 0 0

Markilage still. Nilcliste B6rsenversainmlung tindet am 
Mont.ig, den 4. August 1902 ,  nachmittags 4 Uhr, im „Berliner 
Hofw Hotel llartmann, stati.

X D e u t s c h e r  E is e n m a r k t .  Auf dem d e u t s c l i e n  •>
E i s e n m a r k t  herrscht augenblicklich die in den Sonuner- 
monaten nicht ungewohnte Slille und die Gesaintstimmung 
kann im ganzen und grofsen betrachtet nicht ais gunstig 
angesehen werden. Das Vertrauen auf baldige energische 
Wendung zum Besseren ist nur schwach, schwiicher sogar 
ais es noch vor einigen Monaten war. Wenn aucli der 
Bedarf immerhin im Vergleich zum vorjiihrigen lebhafter 
ist, so ist er docli bei weitem nocti nicht rege genug, um 
an eine Fortentwickelung glauben zu lassen. Auch die 
Preise lassen durchweg viel zu wiinschen iibrig, jedenfalls 
ist das Yerhiiltnis zu den Gestehungskosten ein durchaus 
unbefriedigendes, und immer lauter werden die Klagen, 
dals stellenweise oline oder mit kaum nennenswertem Nutzen 
gearbeitet wird.

Auch auf dem obersc i i  1 es i scli  e n Eisenmarkte liegen 
die Dinge nicht sehr erfreulich. Wurde schon in den 
dórtigen Berichten ein Naclilassen in dem Eingang von Be- 
stellungen gemeldet, so kommt dazu noch eine gewisse 
Unsiclieriieit in der Haltung der Preise und in erster Linie 
ein Mangel an Untcrnehmuhgslust, der lahmend auf die 
Industrie wirkt. Man sclieint dort besonders geneigt die 
augenblickliche Lage . recht pessimistisch aufzufąssen in 
so ferii nach Aeufserungen oberschlesisclier Industrieller eine 
Besserung in der Konjunktur vor Eintritt des Friilijalirs 
wohl kaum zu erwarten ist. Es hat kclnen Wert auf die 
einzelnen Geschaftszweige niiher einzugehen, da nile ziemlich 
gleicli von der flauen Lage beruhrt werden. Immerhin 
soli nicht verschwiegen werden, dafs in der anfangs des 
Monats tagenden Generalversainmluńg der vereinigten ober- 
sclilesischen Walzwerke eine gleiclumifsig befriedigende 
Beschaftigung festgestellt wurde. Fiir die wenig lohnenden 
Preise macht man zum Teil auch die Haltung des west- 
liclien Eisenmarktes verantwortlicli.

Die Haltung des r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e n  E i s e n 
m a r k t e s  entspricht im ganzen und grofsen dem in der 
Einleitung gezeichneten Gesamtbilde. Die im allgemeinen



Nr. 31. — 770 2. August 1902.

wenig freundliche Physiognomie wird auch durcli den 
Urastand niclit verbesscrt, dafs siellenweise Preiserhohungen 
beschlossen worden sind. Die folgenden Mitleilungen 
bringen nocli uinige Einzelheiten iiber die Lagę des 
rhcinisch-weslfiilisćhen Eiscnmarktes:

Ueber E i s e n e r z e  liegen keine Nachrichten von Beiang 
vor, in diesem Geschiiflszweige sclieint so ziemlich alies 
beim allcn geblieben zu sein:

R o h e i s e n  gelit weniger (lott ais im Vormonale und 
die Lagervorriite an den Ilochofen wcisen bereits wieder 
eine bedenkliclie Zunahmc auf. Eine erwartete Preis- 
ermiifsigung ist indessen noch nicht eingetreten. Der 
rh e in iscli-westfiilischen Zeitung zufolge ist der Verein fiir 
Siegerliinder Roheisen (Siegerliinder Rolieisensyndikal) ge- 
kiindigt worden. Aufserdem liiuft aucli der Vertrag der 
im Diisseldorfer Rolieisensyndikal vereinigten Werke Ende 
dieses Jahres ab. Solltc es nicht gelingen, diese Vereinigung 
aufrecht zu erhalten, so wiirde der dadurch enlfesselle 
Wettbewerb allerdings in der ersten Zeit zu enniifsigten 
Roheisenpreisen flihren, in der Folgę aber docli eineir Druck 
auf die Gesamtlage ausiiben.

Auf dcm Ge 1 b z e u g m  a r k t  e ist das wichtigste Ereignis, 
dafs sich eine Vereinigung der Interessenten der Gelbzeug- 
verbrauchergebildet hat, welche der in Dusseldorf bedndlichcn 
Verkaufsstelle desGelbzeugverbandes gegenuber, dielnteressen 
der Verbraucher zu waliren gedenkt. Der Vereiu hat 
bereits eine Eingabe an die verschiedenen Fertigeisenwerke 
und an den Gelbzeugverband gerichlet, woriu gebeten wird 
die Preise der Ferligerzeugiiisse in ein richtiges Verhiiltnis 
zu den Preisen von Gelbzeug zu bringen. Die Folgę davou 
ist denn auch gewesen, dafs die Stabeisenpreise vom Verbande 
heraufgesetzt wurden. ■ Ob mail aber mit dieser Preisauf- 
besserung durchdringen wird, bleibt abzuwarten, denn, wenn 
auch vor einiger Zeit noch zu dem hoheren Satze v<>rkauft 
werden konnie, so diirfte.es doch jetzt scliwer halten den 
bereits ermiifsigt gewesenen Satz durch einfachen Beschlufs 
wieder auf die fruhere Hohe herauf zu bringen. A l t -  
m a t e r i a l  ist im wesentlichen unver;indert geblieben.

Auf dem W a l z e i s e n m a r k t e  liegen die Verhiiltnissc 
im ganzen und grofsen etwas giinstiger ais in den bislier 
erwiihnlen Geschiiftszweigen. Jedenfalls wurde auf der 
Versammluug des S t a b e i s e n  v e r  b a n  d es  in Dusseldorf 
(M ilteJu l i)  festgestellt, dafs siimtliche Werke gut beachiifligt 

1 sind und dafs die Nachfrage des Auslandes zugenommen 
hat. Die beschlossene .Preiserliohung. ist bereits oben 
erwahnt worden. Niiheres iiber die beabsiciitigte Bildung 
eines deutsclien \Valzwerkverbandes ist noch nicht bekannt 
geworden.

In B a n d e i s e n  hat sich die Geschiiftslage seit dem 
lelzten Bericlite nicht geiindert. Der Absatz ist im ganzen 
und grofsen befriedigend. Weniger befriedigt die Haltung 
des G ro b b 1 e cli mar kt es. F e i n b l e c h e  gehen nocli 
ziemlich gut auch konnen sich die Preise. da die Unter- 
bietungen aus zweiter Hand nicht mehr so lebhaft sind, 
besser behauplen. W a l z d r a h t  findet nach wie vor 
befriedigenden Absatz, auch gezogene Driihte sind leidlich 
gefragt. Nach wie vor aufserordentlich gilnstig isl die 
Geschiiftslage der D rab  t s t  i f t f a b r i k e  n. Nach dein 
Geschaftsberichte der Verkaufsstelle fiir den Monat Juni 
war die Nachfrage geragezu stiirmisch, erst im letzten Drittel 
des Monatus zeigte sich eine grofsere Abschwiichung des 
Yerkchrs.'

25 . April 10. Juni 15. Juli
JL. J t . J L
150 150 150

72 71 71

6 0 - 6 2 6 0 - 6 2 6 0 - 6 2
6 4 - 6 6 6 4 - 6 6 6 4 — 66
6 2 - 6 3 6 2 - 6 3 6 2 - 6 3

58 58 58
1 2 5 - 1 2 7 1 2 3 - 1 2 5 125
1 1 2 - 1 1 5 112 115

105 105 105

1 4 0 - 1 4 5 1 4 0 - 1 4 5 145
160 160 160

1 3 5 - 1 4 0 1 3 5 - 1 4 0 1 3 5 - 1 4 0
108 108 108

In der Geschiiftslage der M a s c h i n e n  f a b r i k e  ii und 
K o n s t r u k t i o n s w e r k s t i i t t e n  isl eine wesentliclie Aen- 
derung nicht zu verzeichnen. Die meisten sind wenig 
befriedigend beschaftigt. Der Verein deutscher Iii s en  -
g i e f s e r e i e n  bat die Preise fiir siimtliche Giefsereiwaren 
von Mitte Juli ab um 10 per Tomie erhoht. Des 
Weiteren isl noch zu berichten, dafs der Slahlfaęongufs- 
verband numnehr endgiiliig zu stande gekommen ist. Der 
Sitz des neuen Verbandes ist in Dusseldorf. Die Beschiiftigung 
der B a ii n w a g e  n a n s t al t en  ist andauernd befriedigend. 
D as S c h i e n e n k a r t e l l  wurde vorliiufig auf 5 Monate 
erneuert. Man beabsichtigt dann spiiter dem Karteli eine 
neue, wesentlich breilere Unterlage zu geben.

Wir stellen im folgenden die Notierungen der letzten
3 Monate gegeniiber:

Spateisenstein gerostet 
Spiegeleisen  m it 1 0 — 12 pCt.

Mangan
Puddelroheisen Nr. I, (Fraclit- 

grundlage Siegen)
Giefeereiroheisen Nr. I 
ISessemereisen 
Thomasroheisen franco 
Stabeisen fSchw eifseisen)

„ (F lu fseisen )
Trager, Grundpreis ab Burbach 
K esselbleohe von 5 mm Dicko  

und starker (M antelbleclie)
S iegener Feinbleche aus Flufs- 

eisen
Kesselbleohe ausF Jufseisen (SM )
Walzdraht (Flufseisen)
G nibenscluenen

X E n g l i s e h e r  E o h l e n m a r k t .  Der englische Kohlen- 
markt hat sich in den letzten Wochen wenig geiindert: 
In den meisten Distrikten blieb das Geschiift ruhig, wie es 
um diese Jahreszeit nicht anders zu erwarten war, im ganzen 
sclieinen aber die Aussichten fiir die kiinflige Entwickelung 
giinstig. In den Midlands hat sich das Bild insofern 
geiinderl, ais die letzten Lohnreduktionen an vielen Gruben 
Ausstiinde der jUngeren Elemente im Gefolge hatten, so 
namenllich in Yorkshire. Derbyshire und Nottingliainshire, 
und einige Einigung ist bis jetzt nicht erzielt. Das Eorder- 
ąuantum hat sich dadurch wesentlich vermindert. Die Nach
frage in Ilausbnmd zeigt den minimalen Umfang des 
Sominergeschiiftes, auch Industriesorten, wenngleich wrcniger 
von der Jahreszeit abhiingig, waren zum Teil weniger 
begehrt, so hat z. B. die unbefriedigende Lage der Baum- 
wollindustrie hier einen gewissen Ausfall gebracht. Die 
Preise haben sich im ganzen fest behauptet, wenngleich 
stellenweise ein uberreichliches F5rderquantum fiir prompten 
Bedarf billiger abgegeben wurde. Im iibrigen sclieinen die 
Preise jetzt die niedrigsten Siitze fiir den laufenden Soinmer 
erreieht zu habeń, fiir spiiteren Bedarf werden Abschliisse 
zu niedrigeren Siitzen durchweg abgelehnt. Die verschiedenen 
Sorten Kleinkohle haben bei geringerer Erzeugung sich 
einigermafsen festigen konnen. Maschinenbrand behaupte|. 
sich auf den nordlichen Miirkten gut, in Wales dagegen 
seit einiger Zeit schwacher. —  In N o  r t hu  mb e r l a  nd 
blieb der Geschliftsverkehr lebhaft, und die Notierungen 
konnten zum Teil bober gehalten werden. In Maschinen
brand liegen selir gule Auftriige vor. Beste Sorten stiegen 
zuletzt auf 11 s. 6 d. f. o. b. Tyne, zweite auf 10 s. bis
10 s. 9 d .  Maschinenbrand-KIeinkohle wurde um 6 d. auf
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Festigung von den Unlerbrechungen, wie sie die ersle 
Hiilfte des August bringen wird, sowie von dem atarken 
Bedarf, der sich fiir die Admiraliliit bei der Flottenparade 
ergeben wird.,  Zweite Sorten sind still zu 14 s. bis 14 S.
3 d. Kleinkohle kann sieli gul behaupten auf 7 s. 3 d . 
bis 7 s. b d. fiir beste Sorten. Moninoutshirer halbbiluminose 
Kobie gelil zu 13 s. 3 d. bis 13 s. 9 d . fur beste und 
12 s. bis 12 s. 3 d. fiir zweite Sorten. Bituminose Rhondda 
Kohle ist sietig zu 14 s. 3 d . fur Nr. 3 und 10 s. 9 (i. 11 s.
3 d. fiir Nr. 2. Guter G iefsereikoks liiilt sich  auf 18 s.
6 d., Spezialsorten  erzielen  b is zu 23 s. 6 d.

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 l e n -  u n d  
F r a c h t e n m a r k t .  (B orse  zu N ew castle  - o n -  T y n e .)  D er  
K ohlenm ąrkt b lieb  gegen  d ie V orw onhe u»veriindert. D ie  
g u te N a ch fra g e h ic lta n , d ie  P reise waren fest. Es w u r d e g e z a h lt : 
Fiir beste northum brisohe steam  K ohle l i  s . 6  d ., z w e ite  
Sorten 10 s. bis 11 s„ steam  sinalls 5 s . bis 5 s. 6 d . 
Fiir G askohle wurden 9 s. 6 d. b is 10 S. fiir erste , 8  s. 
9 d. bis 9 s. 3 d. fiir zw eite  Q ualitiit gefordert. B u n k er-  
k oh le  notierte 9 s. 3 d. fiir un gesieb te Sorten. D ie  N a c li-  
frage nach Koks w ar w iederum  sehr leb lia ft; es k oslete  
A usfuhrkoks 17 s. 6 d. bis 18 s. 6 d., H ochofenkohs 1 5 s .
6 d. f. o. b.

Der Frachtenmarkt ist noch immer still, die Fraclit- 
siitze gingen zuriick. Tyne bis London 3 S. 1 V2 d ., Tyne 
bis Kronstadt 3 s. 6 d .  bis 3 s. 7V* d .,  Tyne bis Genua
4 s. 6 d. bis 4 s. 9 d .

M e ta llm a r k fc , Der Markt war fortw iihrenden  
Schw ankungen unterw orfen, d ie  P reise  fiir K upfer und Z inn  
sind  gestiegen , d ie fiir B le i und Z ink  g e fa llen .

K u p f e r  a n z ieh en d . G. H. L. 53 . bis L. 53. 5., 3 Mt. 
L. 53. 5. bis L. 53 . 10.

Z i n n  unregelmafsig. Straits L . 127. 15. bis L. 128. 5.,
3 Mt. L. 125. 15. bis L. 126. 5.

B l e i  ruhig. Span. L. 11. 2. 6. Engl. L. 1 1 .  5. bis 
L . 11. 7. 6.

Z i n k  rnatt. G ew . M arken L. 18. 15., bes. L . 19.

M a r k t n o t i z e n  i i b e r  N e b e n p r o d u k t e .  (A u szu g  aus dem  D a ily  C om m ercial R eport, L on d on .)
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5 s. 6  d .  erhoht. In besseren Sorten ist fur prompten 
Bedarf durch w eg schwer anzukommen. Beste Gaskohle 
erzielt jetzt 9 s .  6  d. bis 10 s . ,  zweite 9 s. bis 9 s.  3 d. 
Ungesiebte Bunkerkohle stieg auf 9 s. bis 9 s. 3 d. Hoch- 
ofenkoks stand zulelzt 9 d .  bis 1 s . 6  iJ, hOlier ais in der 
ybrwoche und erzielt 1 6 s .  bis 17 s., Giefsereikoks 
fiir Ausfulir 18 S. In L.a n c a s l i i r e ,  ist der Markt still. 
Durchweg ziehen die Produzenten vor, die Forderzeit zu 
beschriinken und Vorrate anzusammeln, ehe sie zu billigeren 
Siitzen abschliefsen. Bessere Stiickkohle zu Hausbrand- 
zwecken behauptet sich daher fest auf 14 s. 6 d ,  zweite 
auf 13 s. 6  d .,  gewohnliciie auf 10 s. 6 d. bis l i s .  
Wesentlich gesteigerl bat sich der Bodaif an Kleinkohle, 
namenllich im Zusammenhang mit den A ussliiiiden in den 
Nacbbardistrikten. Die Preise nelunen steigende Tendenz 
an, besie Sorten  erzielen 7 s., geringere gehen herab bis 
zu 5 S. In Y o r k s h i r e  verzeichnen die meisten Sorten 
infolge d er A u sstiin d e eine gute Nachfrage, doch ist diese 
B esserung wohl keine anbaltende. Immerhin war auch 
die Witlerung in letzter Z eit der Hausbrandnachfrage gilnstig, 
sodafs die Versandziffern wieder den vollen Durchschnitt 
erreichten. Die Preise haben sich fiir den Augenblick

‘ w ied eru m  g e festig t . B este S ilk sto n ek o h le  erzie lt  12 s. bis 
12 s . 6  d ., z w e ite  11 s .,  bester B arnsleyliausbrand  l i s .
6 d. b is 12 S., g erin gerer  10 S. b is 10 s . 6  d. M aschinen- 
brand ist nur m iifsig  begebrt. D ie  A b sc liliisse  in  L okom otiv- 
brand m it den  jB ahngesellschaften  stehen  noch aus. In 
G ask oh le v er la n g sa m t sich  d ie  N ach frage; d ie  neuen A b -  
sc lillisse  w erd en  um  1 s .  b is  1 s- 6 d . n ied riger gethiitigt 
ais d ie  le tz te n . In C a r d i f f  z e ig t  M aschinenbrand trotz 
der n ied r ig en  F rach tsiitze  g egen w iirtig  w en ig  L eben. D ie  
P reise  h ab en  in fo lg e  der Z u v ie lerz eu g u n g  nachgeben  tniissen, 
sodafs b este  Sorten  z u le tz t  zu  15 S. b is 15 s .  6  d. erhiilt- 
lich  w a ren . D ie  P ro d u z en ten  sin d  indessen  n ich t geneigt, 
zu  d ie se m  S atze  au f liingere Z e it  h inaus L ieferungen  zu 
ubernehm en, w en n g le ich  fiir A ugust Auftriige noch nicht 
gerad e za lilre io h  v o r lie g e n . M,an verspricht sich  eine

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

E l .  1 b .  Nr. 1 3 0  153. E. 7 1 1 7 .  Vom 1 7 . August 1900.  
M a g n e t i s c h e r .  E r z s c h e i d e r .  Thomas Alva Edison,

Llewellyn Park, V. St. A.; Vertr.: Arthur Baermann, Pat.- 
A:iw., Berlien N.-W. 6.

K I. 5 a. Nr. 129  92 9 .  T. 7 4 8 5 .  Vom 12. April 1901 .  
A u s g le i c h .v o r r i c h . t u n g  f i i r  s c h w e n g e l l o s e n  B o h r -



Nr. 31. -  772 2. August 1902.

betrieb . Trauzl & Co., Comm.-Ges. fur Tiefbohrtechnik, 
Wien; Vertr: Arthur Baermann, Pat.-Anw., Berlin N.-W. 6.

KI. 5 b. Nr. 130 083. S. 15 032. Vom 26. Mai 1901. 
G esteinbohrm ascbine. Martin Scliuster, Great Falls,
V. St. A.; Vertr: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 

De u t s c h e  Re i c hs pat e nt e .
E l. 5 b. Nr. 126 835. K u pplun g der durch eine  

Spannkraft stofsartig  vorzutreibenden u n d  absetzend

in  D rehung zu  veraetzenden A rb eitssp in d el von 
G esteinsbohrm asehinen  o. dgl. m it der d ie Sp in d el 
u m sch liefseń d en  H u lse . Bradford Homer Locke in 
Denver, V. St. A. Vom 8. Dezember 1900.

Die Arbeitsspindel i wird dadurch mit der um- 
schliefsenden Hiilse 1 gekuppelt, dafs in einer Iling- bezw. 
Schraubengangnut k eines der beiden zu verkuppelnden 
Teile das Kuppelglied n (Kugel o. dgl.) eingreift. Das

u. a. Von 0 . Har t l e i b .  Berlin W. 1902. Verlag 
von Georg Siemens, 387 S. 8°.

Verfasser bietet in vor!iegendem Buch eine Fulle von 
Materiał, das den Kalkulator und Materialienverwalter bei 
Selbstkostenaufstellungen und Wareneinkśiufen unterstUtzen 
soli. Der umfarigreiche Stoflf ist aus den mannigfaltigsten 
Katalogen in gedrangter, tibersichtlicher Form zusammen- 
gestellt, sodafs fur die hiiuflg vorkommenden Ueberschlrigs- 
Zusammensiellungen das zeitraubende Suchen in Spezial- 
Katalogen erspart wird; Ausstattung und Format sind 
durchaus zweckentsprechend gehallen; an geeigneten Stellen 
sind die Tabellen durch kleine Abbildungen illustriert.

K .-V .

Personalien.
Bei dem-Berggewerbegericht zu Beuthen O.-Schles. ist 

der Bergrat J  a e k e 1 zu Kattowitz zum Stellvertreter des 
Vorsitzenden unter gleichzeitiger Betrauung mit dem Vorsitz 
der Kammer Nord-Kattowitz und der Stellvertretung im 
Vorsitz der Kammer Siid-Kaltowitz des Gerichts ernannt 
worden.

Dem Huttendirektor z. D. Wi gand  in Homberg ist beim 
Uebertritt in den Ruhestaud der Charakter ais Bergrat ver- 
liehen worden.

Dem hoheren Bergbeam ten beim Kaiserlichen Gouvernement 
von Deutsch-Ostafrika, Bergassessor Eduard Haber,  ist fiir 
die Dauer seiner Verwendung im Kolonialdienst der Charakter 
ais Kaiserlicher Regierungsrat verliehen worden.

Dem Bergassessor Ket te  ist die nachgesuchte Entlassung 
aus dem Staatsdienste erteilt worden.

Der bisher auf Grube „Kronprinz^ zu Ensdorf (Reg.-Bez. 
Trier) beschaftigte Bergassessor L i n d e n b e r g ist dem 
Revierbeainten des Bergreviers Nord-Bochum ais technischer 
Hiilfsarbeiter Uberwiesen worden.

Kuppelglied tritt am Ende der Rlickwiirtsbewegung aus 
der Schrag- bezw. Schraubengangnut k heraus, und er- 
moglicht hierdurch dem hin und hergehenden Teile i die 
durch die Spannkraft der Feder s zu iibertragende Stofs- 
bewegurig.

Am Ende der Vorwiirtsbewegung tritt das Kuppelglied n 
wieder in die Schrag- bezw. Schraubengangnut k ein und 
schiebt so den hin und hergehenden Teil i zuriick.

Jiiiclierscliau.
K a l k u l a t i o n s p r e i s e  f u r  d i e  I n d u s t r i e  m i t  b e s o n d e r e r  

E u c k s i c h t  a u f  d e n  M a s c h i n e n b a u .  H an d bu ch  
fiir K a lk u la tio n sb ea m te , T e c h n ik e r , G ew erb etre ib en d e

Sulbmissionen.
1 0 . A u g u s t  d .  J .  Gut8verwal 'cung zu Margoni  n s -  

dorf.  Lieferung des auf dem Kgl. Klostergute Margonins- 
dorf bei Margonin i. Pos. bis zum 30. Juni 1903 erforder- 
lichen Bedarfes von etwa 300  000 kg schles. Steinkohlen 
aus den Gruben Concordia oder Hohenzollern.

1 0 . A u g u s t  d .  J .  Di r e kt i on  der  Kgl .  K u n s t -  
g e w e r b e - S c h u l e  u. d. Kuns t gewerb  e - M u s e u  m s , 
Dres  den.  Lieferung der fur die Kgl. Kunstgewerbeschule 
mit Vorschule auf die Zeit vom 1. Okt. cr. bis 30. Sept.
1903 erforderlichen Heiz-Materialien 1000 hl StUckstein- 
kohlen, 500 hl Nufssteinkohlen und 500 hl Mitlelbraun- 
kohlen,

1 9 . A u g u s t  d .  J .  Mi n i s t e r i u m fiir Wat ers t aat  
in Haag.  Lieferung von Steinkohlen im Jahre 1902/03.

2 0 .  A u g u s t  d .  J . ,  vorm. 10 Uhr. K g l .  H a u p t -  
Zo l l - Amt  in Kie l .  Lieferung der bis Ende Miirz 1903 
fiir das Hauptzollamt hierselbst erforderlichen Heizungs- 
materialien an Kleinkohlen.



Gestcinsbol.rmascbino (sdiwercs Modeli) tlor Maschincnfabrik R. Meyer, Miillicim a. d. Rubr 5 —fi. G ostoinsbolirinasel i i nc „Wali rwo lf“ der Mascbinenfabrik P. Hoffmann, Eiscrfeld

Fig. 2. Bolircrlnippclting,
-----

Fig. 4. Gestcinsbohrmascl.inc System Kuzel Fig. 3. Umsctzyorriclitun

G cste in sb o l.rm a sc l.in e  ( le ie b te s  M o d eli)  der M asch inenfab rik  R . M ey er , M ttll.e im  a

7. Gestcinsbolirmascliinc mit Wasscrspiilung der Duisburger M ascl.incnbau-Aklicn-G esellscbaft

Druck von G. D« Baedekcr in Essen.

Gluckauf“, Berg- und Huttenmannische W ochenschrift 1902.
” Tafel 92.



Taf. 93.
Gliickauf', Berg- und Huttenmannisclie Wochenschrift 1902,

Fig. 2. Doppelselirauben-Spannsaule von R. Meyer. 
Mulheim a. d. Rulir.

3. Dreifufegestell (1von R. Meyer, Miilheim a. d. Rulir.

1. Hydraulische Schraubcnspannsaule von Frolicli 
und Kliipfel, Barmen.

Dreifufegestell von P. Hoffmann u. Co 
Eiserfeld.

Fig. 1. Dreifa&.gestell der Dulsburgcr Masch-Bau 
Aktien-Gesellscha .ft.

Sch achtbo 1 ir>pr«7.e fler Dmf&UTger Mssch-Bati-
AlcŁien-G-cscDscfifi.fŁ.Fig. S. SchraubeftSpannsśinle yob P- Hoil- 

mann n. Co., Eiserfeld.
-i.

Sehr;mlM't\sp:\Utt«iiulo <K'v lMtlsl>UfgoV Mayoh.-Uau-AKu-Gos



„GliickauF1, Berg- und Hutlenmannische Wochenschrift 1902.

Fig. 1. Gesteina-Dichbolmnascliinc von A. &. J. Franęois, mit Drucklultmotor.

Fig. 2. Einzcltcilc der Drehbohrmaschine von A. & J. Franęois.

Tafel 94.

Fig. 3. Ilydraulische Drelibolirmaschinc von Brandt.

cf&~XiUccI\.
Fig. 4. Elektrisch angotriebener Luftkomprcssor der Maschinenfabrik Rud. Meyer,

Miilhcim a. d. Ruhr.

Druck yon G. D. Bacdcker in EcHen.



Tafel 95.

und H u t t e n m a n n i s c H e  Wochenschrift 1902,
G l i i c k a u f 1

5 Elektrische Drehbohrmaschine von 

Siemens & Halske mit Wassorspttlung.

8 . Kabcltrommcl fiir clektriscli betriobene Bohrmascliinen und 
Kompressorcn.

]?[„ i .  S p o .U la y a .m o  a  er „U n ion  E lc k tn z im ts-G c so llso l,.r f
b '  S o l c n o i d b o l i r m a s c l i i n e n .

Dra.ll

ĘahrKalben-:

,Union El.-Ges.S o l e n o i d b o l i r m a :

Elektrische D r e h b o h r m a s c h i n e  von Scliuckcrt & Co

Elektrische D rehbohrm aschine von Siemens & Halske,

Halske mit angebautem Motor Druck von G. D. Bacckkcr In Essca
Elektrische D r e h b o h r m a s c h i n e  v o n  Siemens


