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Der Bergbau auf der Diisseldorfer Ausstellung 1902. 
D a s  T r a n s p o r t -  u n d  V e r l a d e w e s e n .

Ton Ingenieur Dr. H. H offm ann , Bochum.

Ilierzu Tafel 9 6 -1 0 0 .

Das in diesem Bcricht zu behandelnde Gcbiet der 
Transport- und Vcrladeeinrich(ungon ist so aufser- 
ordentlich umfangreicli und viclsoitig, dafs, um im Rahmen 
dieser Zeitscbrift zu bleiben, eine engere Abgrenzung 
des Stoffes notwendig wird. Von vornberein sei die 
Bewegung der Massen unter Tage, die bergmannischc 
Fordcrung, iiber dic bereits an anderer Stelle dieser 
Zeitung *) beriebtet ist, ausgeschieden. Das Eisenbabn- 
wesen sei nur soweit eingebender beriicksicbtigt, ais es 
in die besonderen Hiitten- und Zeclienverbaltnisse liinein- 
greift, insbesllnderc sei iiber Wagon grofser Tragkraft 
sowie Rangierlokomotiven besonderer Bauart beriebtet. 
Der scbmalspurigen Industrie- und Feidbabnen und 
ilirer Betriebsmittel sei in Kiirze gcdaebt, ausfiilirlicber 
aber auf die ausgestellten Vcrladeeinrichtungen und 
Seilbabnen eingegangen. Der Uebersielit lialber ist der 
Bericht in einzelne Abscbnitte gegliedert, die, da sic 
nur in losem inneren Zusammenhange stelien, fiir sich 
behandelt sind.

W a g e n  und  G l e i s m a t e r i a l  fiir Normal -  und  
Scl i mal spur .

Die grolsen rheinisch-westfalischen Eisenwerke liaben 
Eisenbalinmaterial aller Art Wagen- und Wagenteile,

*) Gluckauf 1902, S. 465.

Radsatze, Acbscn, Prefsteile u. s. w. sowie Gleismaterial 
fiir Vollbahncn und Feidbabnen in grofstem Umfange 
und in vollendetcr Ausfiibrung teils in eignen Gebiiuden, 
teils in der Gruppe II der Ilauptindustrichalle zur Scbau 
gebraebt. Auf allc Firmcn und ilire Leistungen ein- 
zugehen, ist jedoch nicht moglieb, es scien daher aus 
der Fiille des Gebotenen einige Einzelheiten, die sich 
in den Rahmen dieses Abschnittes einreihen, liervor- 
geboben und im Ansclilufs an die brtliche Verteilung 
besproeben.

In der grofsartigen Ausstellung des Bocbumer Vereins 
fiir Bergbau und Gufsstahlfabrikation sind neben einer 
Anzahl 15 t-Giiterwagon ein vierachsigcr Plattformwagen 
fiir 30 t Ladegewicbt sowie eine Reihe verscliieden- 
artiger Giiterwagen fiir Kleinbahnen, u. a. ein yierachsiger 
Kastcnwagen mit umklappbaren, mit dem Wagenboden 
zu einer gemeinsamen Plattform zu vereinigenden Seiten- 
wanden sowio ein Langholzwagen zu erwabnen. In sehr 
reichcr Anzahl sind Muldenkipper in den verschiedensten 
Grofsen von 2 cbm bis herab zu Y4 cbm Inhalt vertreten. 
Besonderes Interesse erwecken dic Fuhrwerksgleise liir 
Landstrafscn, die nebst ibrer Einbettung ausgcstellt sind 
und welclie die, insbesondere aucli in den Vereinigten 
Staaten gepflegten Bestrebungen, die Landstralśe in dieser 
W eise besser fiir die Aufnahme schweren Lastverkehrs zu
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befahigen, veranschaulichen. Scbliefslich sei noch auf 
das zur Schau gcbrachte Gleismatcrial und Zubehor fiir 
Fcld- und Schmalspurbahnen hingewiesen.

In der Ausstellung von Fricd. Krupp, die ebenfalls 
Eiscnbahnmaterial in grofsem Umfange entlia.lt, ist das 
Gleismatcrial fiir Feldbahnen, eine Reihc Kippwagen 
verschiedenartiger Konstruktion und scbliefslich ais das 
hervorragendstc Stiick ein vieracbsiger Plattfoimwagen 
von grofeer-Tragkraft bervorzubeben. Der Wagen, dessen 
Bild Taf. 99 Fig. 1 zeigt, ist ganz aus gepressten Blecheń 
liergcstellt und hat bei 18 600 kg Eigengewiclit 42 000 kg 
Tragfahigkeit, sodafś sieli das sebr giinstige Verhaltnis 
zwischen Eigengewiclit und Tragkraft von 1 : 3,24 ergiebt. 
Die Ladefliiehe ist 10 m lang, der ganze Radstand ist 
7,80 in, der Radstand der Drebgestelle 1,80 nu

Im Gebaude des Ilorder Bergwerks- und Iliittcn- 
vereins lenkt dic Modellanlage einer Sclimalspurbalin 
mitW eichen,Drehsclieiben und Wagen der verschiedenstcn 
Art die Aufmerksamkeit auf sich.

Gleismatcrial fiir Vollbabnen ist in grofsartiger Weise 
von der Akticngesellscbaft Phonix in der Hauptindustrie- 
balie ausgestellt. Ganz besonderes Interesse beansprucht 
aber das Gleisinuseum des Georgs-Marien-Bergwerks- 
und IIiittenvereins, das eine grofse Z;ibl dem Betriebe 
entnommener Gleisstiicke entlialt und die Entwicklung 
des Eisenbahnoberbaues in anziehender, eindrucksvoller 
W eise veranscbaulicbt.

C. Blumhardt, Vobwinkel-Simonsliaus und A. Cremer, 
Hordę, zeigen Feldbabnmaterial und Muldenkippcr, 
II. Kottgen & Co., Berg.-GIadbach, Transportgeriite ver- 
schiedener Art, Gebr, Eickhoff, Bochum, schmalspurige 
Drehscbeiben in melireren Grofeen.

Sebr umfangreieb und vielseitig hat Arthur Koppcl, 
Bochum und Diisseldorf, ausgestellt. Eine Gleisanlage 
von 600 nim und eine zweite von 1000 mm Spurweite 
zeigen den Gleisbau der Firma. Zum 1000 mm Gleis 
passend ist eine Drehscheibe ATon 4 m Din. und 15 t 
Tragkraft sowie eine Scbiebebiiline mit Rollenlagern 
von 10 t Tragkraft eingebaut. Der Wagenbau der Firma 
wird durch eine Sammlung von Rollenlagern und eine 
Reihc yerschiedenartiger Wagen veranscliaulicht. Die 
R.ollcnlager, dureb die wesentlich an Zugkraft gespart 
wird, sitzen geschiitzt innerlialb breiter gcschmiedeter 
Biigel und sind yertikal beweglicb, um Unebenbeiten 
des Gleises folgen zu konnen. Von den Wagen seien 
die Muldenkippcr mit selbsttliiitiger Feststellung erwahnt. 
Auf jeder Stirnseite des Wagens, linker Hand vom 
kippenden Arbeiter befindet sieli ein Feststellhebel, dereń 
einer ein Kippen nach links, der andere ein Kippcn 
nacb recbts vcrbindert. Soli gekippt werden, so liiftet 
der Arbeiter mit seiner linken Hand den einen Feststell- 
bebel, der dann beim Riickschlagen wieder selbstthatig 
eiufallt, wahrend ein Ueberscblagen nach der Seite, wo 
der kippende Arbeiter steht, durch den anderen Feststell
hebel verhindert wird. Weiter ist ein Kastenkippwagen

fiir Kleinbahnen (1000 mm Spurweite) zu nennen, der 
bei 3300 kg Eigengewichf. 8000 kg Tragfahigkeit bat 
und mit freien Lenkachsen ausgeriistet ist. Bemerkens- 
wert ist schliefslich ein Kleinbahn-Sclbstentlader-Giiter- 
wagen fiir 1000 mm Spurweite, der 3,5 ebm Inhalt bat 
und 6  t Tragfahigkeit bei 2850 kg Eigengewiclit besitzt.

Der Wagen, der auf Taf. 99 in Fig. 2 in offenem, in 
Fig. 3 in geschlossenem Zustande dargestollt ist, kann 
beliebig nacb der einen oder der anderen Seite entleert 
werden. Er hat einen eisernen Klappcnboden, der beider- 
seitig in Scliarniercn aufgebangt ist und iii der Mitte durch 
zwei scherenartige Druckhebel unterstiitzt wird. Durch 
eine recbts- und linksgiingige Schraubenspindel werden 
die Endpunktc der Scherenschenkel einander geniibert 
oder von einander entfernt und damit ihr gemeinsamer 
Drebpunkt, auf den sieli die Bodenklappe stiitzt, geliobcn 
oder gesenkt. Um den Wagen zu cntladen, wird auf 
der Entladeseite der Scbarnierverscblufs des Bodens gelbst 
und die Schraubenspindel inittels einer Kurbel so gedreht, 
dafs sich die Druckhebel senken, wobei die Bodenklappe, 
um den festen Verschlufs schwingend, folgt. Um den 
Wagen zu schliefsen, wird die Spindel in entgegen- 
gesetzter Ricbtung gedrebt. W ill man mchrere Wagen 
gleicbzeitig oder einen ganzen Zug von der Lękomotive 
aus cntladen, mufs man die Scbraubenspindeln der 
einzelnen Wagen durch biegsame W ellen verbinden.

Die weiteren Darbietungcn der Firma sind in den 
Abschnitten iiber Lokomotiven und YerIadevorrichtungen 
besprochen.

In der Kollcktivausstellung der vereinigten Waggon- 
itnd Lokomotivfabriken sind ein fiir schnelle Entladung 
eingerichteter Giiterwagen der Waggonlabrik - Aktien- 
Gesellschaft vorm. P. Herbrand & Cic., Kolri-Elirenfeld, 
und die beiden von der Eisenbahnwagenlabrik Gust. 
Talbot & Cic., Aachen, ausgestellten Selbstentlader von 
bohem Interesse.

Der Herbrandsche Schnellentlader, der auf Taf. 99 
in Fig. 4 und 5 dargestellt ist, ist ein zweiachsiger offener 
Giiterwagen mit freien Lenkachsen fiir Kleinbahnen von 
1000 mm Spurweite. Sein Ladegewicht betriigt 10 t. Um 
den Wagen, der fiir die Beforderung von Steinkohlen, Kies, 
Riiben u. s. w. bestimmt ist, fiir eine schnelle Entladung 
zu befahigen, kann der obere Kasten auf dcnT feststehenden 
Boden mittels einer Windevorrichtung, die durch
2 Kurbeln bethatigt wird, qucr zur Langsachsc des 
Wagens verschoben werden, wobei das Ladegut durch 
den sich bfTncnden Spalt zur Seite des Gleises abgeworfen 
wird. Dic Zeitdauer der Entladung, zu der 2 — 3 Mann 
nbtig sind, soli nur einige Minutcn beiragcn. Die Ent- 
ladevorriclitung, die patentiert ist, liifst sich iibrigens 
auch an jedem vorliandenen Giiterwagen anbringen und 
ist insbesondere auch fiir Staatsbahnwagen bestimmt.

Von Gust. Talbot & Cie. ist ein grolśer Selbst
entlader von 30 t Tragfahigkeit und ein kleiner von
1 cbm Inhalt zur Schau gebracht. Beide sind zusammen
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in dem Bildc auf Taf. 99 Fig. 6  dargestellt. Der kleinc 
Selbstentlader soli die bislicr gebraucliliclicn Kippwagcn 
orsetzon, donen er dadurch iiberlegen ist, dafs bei ilim 
das Ladegut ruliig iiber die Glcitbleclie abrutscht, 
wiilirend bei den Kippwagcn die Entladung mit Stolśen 
verbunden ist, die einen raseheron Verselilcifs der Wagon 
vcrursachen; ferner ist ein Umschlagen des Selbst- 
entladers ausgeschlossen.

Auf den grofsen Talbotsclien Selbstentlader sci niilier 
eingegangen, da die allgcmeine Einfiilirung sclbśtcnt- 
ladender Wagen von grolścr Tragfaliigkcit eines der 
wieli tigs ten Mittel zur Verbilligung des Massenvcrkelirs 
von Kolilon und Erzen auf der Eisenbahn bildet, und 
die Talbotsclien Selbstentlader den ersten Schritt auf 
diesem W ege, den die Erbaltung der Wettbewcrbs- 
faliigkeit der deutsclien Eisenindustric erfordert, dar- 
stellen. Das Yorbild, dcm nacligcstrebt wird, sind die 
Veroinigton Staaten, deren aufserordcntlich niedrige 
Tarifc fiir don Verkelir von Massengiitern zum Teil 
durcli die ausgedelinte Verwendung grofser Selbstentlader 
ermoglicht sind. Ihro allgcmeine Einfiilirung auf deutsclien 
Eisenbahnen und deren wirtscliaftliche Vorteile und 
Folgen liat Geli. Reg.-Rat Seliwabe in dieser Zeitsclirilt 
eingehend und unter verschiedcnen Gesichtspnnktcn ge- 
wiirdigt.‘|:)  Fiir die Balinen komincn, wenn man die grofsen 
Talbotsclien Konstruktioncn zu Grundo legt, ais wesenfe- 
liclie Vorteile in Bctracht, dafs die Ziige kiirzer und 
leieliter worden, der Wagenumlauf erlieblicli beschleunigt 
wird, die Betriebskostcn erniedrigt werden und die 
Leistungsfahigkeit stark besetzter Streckon und Balin- 
hdfe noch weiter gesteigert werden kann. Fiir die 
Enipfanger crwiichst aus der sclbstthiitigen Entladung 
eine wesontliche Kostenerspamis gegeniiber der Ent
ladung y oii Hand, auch kann die Wagcnmiete fortfallen. 
Wcrken mit eigenem Wagenpark kommen dio beiden 
Iiauptvorteile des schnellen Wagennmlaufs und der 
dadurch ermdglichtcn Verkleincniiig des Wagenparkes, 
sowie der schnellen und billigen Entladung zu gute. 
Tliatsachlich liaben sieli in Deutscliland die Verhallnisse 
bisher so entwickelt, dafs die in bedeutendem Umfangc 
cingefiihrten Talbotsclien Selbstentlader Eigentum grofserer 
Eisenhiitten, Stahlwerke, Zeclien, chcmischer Fabriken 
und anderer Werke sind; neuerdings sind aber aucli die 
badiselien, sachsischen und elsafs-lothringischen Balinen 
zur Anschaflung dieser Selbstentlader iibergegangen.

Bemerkenswert ist an den Talbotsclien 30 t-Selbst- 
entladern die wesontliche Steigerung derTragkraft gegen- 
iiber den ersten 15 t-Sclbstcntladern. Der dreiaehsige 
Wagen ist zum Teil aus Siemens Martin-, zum Teil aus 
Tliomas-Flufseisen nach den Vorschriften der prenfsischen 
Balinen gebaut und fiir den Verkehr auf Vollbahnen 
boPtimmt. Bei den geprefsten Langtriigern ist wegen der

*) Gliickauf 1901 S. 1033. Ueher die Erlioliung der Lade- 
fahiglieit der Guterwagen und die Einrichtungen derselben zur 
Selbstenłladung.

Rangierstofee namentlich auf eine grofse Mindestdehnung 
(22 pCt.) bei cntsprechender Festigkeit des Materials 
(3 8 0 0 — 4500 kg/qcm) Wert gelegt. Das Eigengewicht 
des Wagens betragt bei 4 mm starken Kastenblechcn und 
3,5 mm starken Gleitblcchen einscblicfslich der Bremso 
11750 kg. Boi dcm auf deutsclien Balinen zuliissigen 
Raddruck von 7 t ist der zuliissige Gcsamtdruck =  42 t, 
sodafs eine Tragkraft von rd. 30 t blcibt. Es ist mitliin 
das selir giinstigc VerbaUnis von Eigengewicht zur 
Nutzlast 1 : 2 , 5 6  bei ■ Bremswagcn erzielt. Durcli Vcr- 
wendung zweicr drciachsiger Untergestelle wiiro es mogli cli, 
Talbot-Wagen bis zu 60 t Tragkraft fiir Erztransporte 
herzustellen. Die inRIieinland und Westfalcn auf viclcn 
altcren Wcrken vorhandenen kurzeń Drehsclicibcn und 
Schiebebiilmen wiirdc jedoch der Einfiilirung solclier 
Wagen sehr im W ege stclien. Der dreiaehsige 30 t- 
Wagen hat dagegen einen Radstand von nur 4,4 m, der 
in Vcrbindung mit der Anordnung freier Lenkaclisen dem 
Befahren kurzer Drchseheiben und Ansclilufsgleise lcein 
Ilindernis cntgcgenstellt. Die Wagenliingc ist 10 m, 
sodafe.ein Zug von 20 Selbstentladcrn zu 30 t nur 200 ni 
lang wiirde, wahrend 40 gewdhnliche Wagen zu 15 t 
einen Zug von 264 m Lange bilden.

Der trichterformige Wagenkastcn ist selir lioch gelegt, 
damit er an die First der Gleitbleche anschliefst und ein 
Abflicfsen des Ladegutes sowolil nach der einen wic nacli 
der anderen Seite moglieh ist. Die in den seliragen 
Kastenwiinden angebrachten Tliiiren oflnen sich unter 
dcm Druck der Ladung, sobald sie durcli die an den 
Stirnseiten der Wagen belindlichen Hebel freigegeben 
werden. Der Daumcnwcllenvcrschlufs, der 'durch die 
Hebel bethatigt wird, ist sehr cinfach und wirkt sichcr, 
sodafe ein selbsttbaliges, unbeabsiehtigtes Oeffncn auf der 
Strecke ausgeschlossen ist.

Den Trichterwagen mit Bodenklappen und dcm 
Eselsriickenwagen mit zweiseitiger Entladung gegeniiber 
liat die Talbotsche Bauart den Vorzug, dafs die Ent
ladung sowolil gleiclizeitig nach beiden Seiten ais aucli 
nacli einer Seite der Gleise crfolgen kann. Die Wagen 
sind also iiberall dort anwendbar, wo Kastcnwagen oder 
Bodenentlecrer in Gebrauch sind, aber auch dort, wo 
die Entleerung nach einer Seite erfolgen mufs wic fiir 
die Entladung in Schiffe, Kesselhauser, Erzbehalter u. s. w.

Die Zeitdauer fiir die einseitigc Entladung ein- 
schliefslich Oeftnen und Sehliefsen der Tliiiren dauert 
crfahrungsgemafs z. B. fiir 25 000 kg Kies rd. 3 Minuten, 
fiir 15 000 kg Stuckkohle rd. 4 Minuten. Im ubrigen 
ist es moglieh, einen ganzen Zug von der Lokomotive 
aus mittels einer Druckluftvorriclitung, die durch eine 
besonders ausgestcllte Zeichnung yeranscliaulicht wird, 
zu entladcn.

L o k o m o t i v e n ,  S p i l l s ,  S c h i e b e b i i l m e n .
Dampflokomotiven fiir Gutcrziige und fiir Rangier- 

zweeke sind in der Kollektivausstellung der vereinigtea
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Waggon- und Lokonio(ivfabriken von der Aktien-Gesell- 
schaft fiir Lokomotivbau Hohenzollern, der Maschinenbau- 
anstalt Humboldt und von der Lokomotiyfabrik Jung in 
Jungenthal ausgestellt. Von diesen sei gemiifs der in 
der Einleitung fesłgelegten Begrenzung des StofTes nur 
eine feuerlose Lokomotivc besprochen, wie solelie auf 
Zeclien Yielfaeh fiir den Verseliiebediens't gebraucht 
werden. Es ist dies eine von der Aktiengesellschaft 
Hohenzollern ausgestellten Lokomotive. Um die Loko- 
motive, dereń Kessel zum grofsten Teil mit Wasser 
gefiillt ist, zu heizcn, wird sie mitlels einer Rohr- 
vcrschraubung, dereń Anschlufsstutzen sich auf der 
Stirnseite des Kessels befindet, an eine feststeliende 
Dampfkesselanlage angesehlossen. Der Dampf strijmt 
in den Kessel der Lokomotive iiber, bis das Wasser 
auf dic Temperatur und Spannung des Dampfes gebracht 
ist, wozu nach Angabe der Firma beim Neuanheizcn 
etwa 30 Minuten, beim Nachheizen 10 bis 15 Minutcn 
Zcitdaucr erforderlieh sind. Nunmehr ist die feuerlose 
Łokomotive durch die in der grofsen Wassermasse ihres 
Kessels aufgespeichertc Energie befahigt, mehrere Stunden 
Verschicbcdienst zu verrichten, ehe eine neue Ileizung 
notig wird.

W ie grofś die Leistung fiir eine Fiillung ist, liiingt 
von dem Wasserinhalt des Kessels und der DiiTercnz 
der Anfangs- und Endtemperatur des Wassers ab, dic 
ihrcrscits durch dic Anfangs- und Endspannung des 
Dampfes bedingt ist. Die Anfangsspannung, mit wclcher 
dic Lokomotiven arbeiten, ist sehr verschieden und liegt 
bei den von der Aktiengesellschaft Hohenzollern aus- 
gefiihrten Lokomotiven zwischen 4 und 17 Atm. Samt- 
liche Maschinen sind so cingerichtet, dafs sic noch mit 
einer Atm. Ucbcrdruck den Betrieb, fiir welchen sie 
bestimmt sind, aufrechterhalten und sich noch mit 0,4  Atm. 
IJeberdruck sclbst bewegen konnen. Fiir eine Anfangs
spannung von 9 Atm. Ueberdruck und eine Endspannung 
von 1 Atm. Ucbcrdruck, ergiebt sich beispielsweise eine 
TemperaturdilTerenz des Wassers von 60° C, sodafs pro 
kg Wasser 60 W .-E. frei werden. Da die Verdampfungs- 
warmo pro kg durchschnittlich etwa 500 Kai. betragt, 
so kann also mit Riicksiclit darauf, dafs ein Teil des 
Wassers verdampft, etwa J/g des Wassers in Dampf 
yerwandclt werden. Hicrbei sind aber dic Warmever- 
lustc durch Ausstrahlung nicht beriicksichtigt.

Dic Dampfcylinder sind innenliegend angeordnet, 
sodafs sie, was bei iiircn grofsen Abmessungen wesentlicli 
ist, besser vor Abkiihlung gcschiitzt sind und die Achslager 
infolge der giinstigeren Belastung mehr geschont werden.

Infolge des Wegfalles der Feuerung wird dic Loko- 
motivc im iibrigen sclir cinfach und ist wenig reparatur- 
bedurftig. Besonders giinstig verhalt sich der Kessel, 
der keiner Reinigung und Ausbesserung bedarf. Dic 
Lokomotivcn haben daher die ununterbrochene Vcr- 
richtung des V('rschicbedicnstes durch mehrere Jalire 
Jiindurch aufzuwcisen.

Betreffs der Leistung dieser Lokomotiven ist zu be- 
merken, dafs die ausgestcllte Lokomotive „Grube 
Vergifsmeinnicht“ 22,5 t Dienstgewieht bat und im stande 
ist, 35 bcladene Wagcn von 550 t Gesamtgewicht 2 km 
wcit zu befordern.

Aufscr den feuerlosen Lokomotiven hut die Firma 
auch yielfaeh feuerlose Dampfschiebebiihnen und Koks- 
ausdriickmaschinen gebaut. Diese sind auf der Aus- 
stellung durch Photographicn veranschauliclit.

Die fiir dic gefeuerten Lokomotiven ungiinstigen 
Verhiiltnisse des Verscbicbcdien6tes haben in neuerer 
Zeit yielfaeh dazu gcfiihrt, fiir Rangicrzwcckc elektrisehe 
Lokomotiven heranzuzichen. Eine solehe elektrisehe 
Rangierlokomo(ive fiir Normalspur ist von der Bcnrathcr 
Maschinenfabrik A.-G. auf dcm Platzc vor ihrem Payillon 
ausgestellt. DieMaschine, die auf Taf. 99 in den Fig. 7 u . 8  

dargestellt ist, leistet 45 PS. und liat eine Zugkraft von 
1000 kg am Haken gemessen. Bei volIer Belastung 
fahrt sic mit 10 — 12 km/Std. und zieht 100— 120 t 
Bruttolast, wiihrend ihr Dienstgewieht 9 t betragt.

Dic Konstruktion ist im wesentliclien aus den Figuren 
zu ersehen. Die Zug- und Stofsvorriehtungen ent- 
sprechen den Vorschriften der preufsischen Staatsbahn. 
Das Fiihrcrhaus bat Schiebefcnster und wird durch 
Gliihlampen erleuchtct. An Apparatcn enthiilt es den 
Steuerschalter, die Sandstreuer, das Handrad fiir die 
Spindelbremse und auf besonderem Schaltbrett Aus- 
schalter und Sichcrungen.

Zum Antrieb dicnen 2 langsam laufende, federnd 
aufgehiingte Kapselmotoren mit Ilauptstromwicklung, 
welche die Achscn mittels yollstandig eingekapseltcr 
Stirnradgctriebc drehen. Um dic Acbsencntfernung der 
Gctriebe festzulegcn, sind an den Motorcn Lager ange- 
gossen, welche die Achsc umfassen und dem Motor 
eine pendelnde Bewegung gestatten. Um mit niedriger 
Geschwindigkeit zu fahren, werden dic Motorcn hinter- 
einander, fiir hohc Gescliwindigkcit parallel geschaltct. 
In der Ausfiihrung entspricht der Steuerschalter genau 
den Kontrollern der Strafsenbahncn. D ie durch ihr ver- 
mittelten Sehaltungen zeigt das Schema (Textfig. 1) 3 und 5 
sind Laufstcllungen, dic anderen Uebergangsstellungen.

Lokomotiyen dieser Art und Grofse stchen u. a. auf 
dem Stahlwerk Iloescli, Dortmund, und bei der Bcn- 
rather Anschlufsbahngescllschaft im Betriebc; es sei 
aber bemerkt, dafs die Benrather Maschinenfabrik diese 
Lokomotiyen fiir Leistungen von 30 — 400 PS. ais normale 
Ausfiihrungcn bant.

Aufscr der normalspurigcn Rangierlokomotiye sind 
von der Firma noch 2 Grubenlokomotiven fiir 700 mm 
Spurweite ausgestellt, dereń grofsere 100 PS., die 
kleinere 26 PS. leistet. Wegen bcider kann aber auf 
friihcre Veroffentlichungen in dieser Zeitsclirift ver- 
wiesen werden,*)

*) Gliickauf 1902 Nr. 6 u. 7. Dio Foitsclirittc der Lokomotiv- 
forderung. Von Bergassossor Baum,
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Ncbcn den Mascliinen der Benrather Maschinen- 
fabrik, die siimtlich fiir Oberleitungsbetrieb beatimmt 
sind und yerlialtnismafeig liolie -Leistungcn aufweisen, 
ist eine von der Firma Arthur Koppel, Bochum, aus- 
gestellte Akkumulatorlokomotive, die 600 mm Spurweite 
liat und fiir Feld- und Industriebahnzwccke geeignet

ist, von Interesse. Diese Lokomotive, deren Leistung 
der Akkumulatoren wegen nur gering ist, entwiekolt
5 PS., ihr Dienstgewicht belriigt 2800 kg, und sie 
zieht eine grofste Bruttolast von 12,5 t mit 7 km/Std. 
Geschwindigkeit. Die Akkumulatorenbattcrie ist in 
dem hinteren Kastcn eingebaut und bestelit aus 
44 Zellen mit troekner Fiillung. Anstatt der frei- 
beweglichen Schwefelsaure eiithalten die Zellen zwischen 
den Bleiplatten eine filzartige Isolationsmasse, die im 
stande ist, hinreichend Schwefelsaure aufzusaugen. 
Um die Batterie zu laden, wird sie an ein Netz von 
110 VoIt angeschlossrn; bei vollig orschopfter Batterie 
dauert die Ladung etwa 4 Stunden. Dor hochste zu- 
liissige Entladestrom ist 50 Amp , beim normalen Ent- 
ladestrom von 20 Amp., entsprechend einer Leistung 
von etwa 2 PS., hiilt die Batterie etwa 6  Stunden aus.

Ebenfalls in der Ausstellung von Arthur Koppel 
wird iibrigens eine Benzinlokomotive der Deutzcr Gas- 
motorenfabrik im Betrieb vorgefiihrt, welche schon 
friiher in dieser Zcitsehrift beschriebcn worden ist, 
sodafs auf diese Veroflentlichung*) hiermit kurz vcr- 
wiesen werden kann.

Im Ansclilufs an die Lokomotiven seien kurz die 
ausgestellten Lokomotivkrane bchandelt, dic viel(ach 
auf Eisenhiittcn Verwcndung finden. Diese Krane 
stellen die Vereinigung eines Drelikranes mit einer 
Lokomotivc dar und dicnen sowohl dem Yerladegeschaft

*) Gluckauf 1902 S. 75.

ais dcm Verschicbedicnst. Allerdings sollen sie nicht 
eine Rangierlokomotive ersetzen und dazu verwendet 
werden, die Wagen zu vcrtcilen und zusammen zu 
fahren sowie die abgehenden Ziigc lertig zu stellen, 
sic schaffen aber die einzelncn Wagen an die Beladc- 
oder Entladcstelle, bediencn sie dort und verschieben 
sic wieder auf den Wcrksglcisen.

Eine solche elektrische Kranlokomotive fiir Obcr- 
leitungsbetrieb in vorziiglicher konstruktiver Durchbildung 
ist von der Benrather Maschincnfabrik A.-G. zur Schau 
gebracht. Der Unterwagen ist vol!lg lokomotivmafsig 
gebaut, insbesondere entsprechen die Zug- und Stofs- 
Yorrichtungen, sowie dic AchsbUchscn den Yorschriften 
der Staatsbalin, ferner wird jede Achse durch einen 
15 pferdigen Elektromotor angetrieben, sodafs die Zug- 
leistung derjenigen einer 30 pferdigen Lokomotive ent- 
spricht. Im Unterwagen ist der Ktinigzapfen eingebaut, 
um den sich die Kransiiule nebst den Tricbwcrken und 
dem Fiihrerhaus dreht. Der Fiihrer stelit unter dem Aus- 
lcger und um ihm bei jeder Stellung des Auslegcrs freien 
Ausblick zu gewahren, ist das Fiihrerhauschen in seinem 
obercnTeil Yiillig mit Verglasung ausgestattet. DicGrund- 
form des Oberwagens ist achteckig gcwahlt, um den durch 
das Staatsbahnprofil bestimmten yerfiigbaren Raum 
moglichst auszunutzen. Ueber dic Leistungcn und Ab- 
messungen des Kranes geben folgendc Żabien Aufschlufs: 
Die Spurweite der Lokomotive ist normal 1435 mm, ihr 
Radstand 2500 mm. Der Kran liat 5000 kg Tragkraft 
und 5 m Ausladung. Das Ilnbwerk wird durcli einen 
1 4 pferdigen Motor angetrieben; die Lastgeschwindigkeit 
ist 11,5 m/min. Die beiden Fuhrmotoren von je 15 PS. 
vcrleihen der Lokomotive 7,2 km/Std. Fahrgeschwindig- 
keit. Eine Umdrehung des Kranes erfordert 30 Sek.

Ein zweiter normalspuriger Lokomotivkran fiir 
clektrischen Antricb ist von der Diisseldorfer Maschinen- 
bau-A.-G. vorm. J. Losenhausen, Diisseldorf-Grafenberg, 
ausgestellt. Dieser Kran ist aber nicht fiir Stromzu- 
fiihrung bestimmt, sondern mit Akkumulatoren aus- 
geriistet. Ob Stromzufiihrung oder Akkumulatoren gc
wahlt werden, hiingt von den besonderen Ycrhaltuissen 
ab; auf jeden Fali zwingt der Akkumulatorenbetrieb 
dazu, die Leistungcn moglichst cinzuscliranken.

Auch der ausgestellte Akkumulatorenkran ist der 
begrenzten Leistung der Batterie wegen nur mit 
schwachen Elektromotorcn ausgeriistct, ebenso ist der 
Unterwagen nicht in der W cise lokomotivmafsig aus- 
gebildet, wic dics bei dcm Kran der Benrather Maschinen- 
fabrik durchgcfiihrt ist.

Der Aufbau des Kranes ist aus Tafcl 100, Figur 1 
ersichtlich. Drehbar ist nur der Kranschnabcl nebst 
dem Ilubwerk angeordnet, wahrend das Drehwerk auf 
dem Unterwagen eingebaut ist, ebenso der Kranfiihrer 
die Drehung nicht mitmacht. Nur die eine unter dein 
Fiihrerstande befindliche Achse wird angetrieben, Die
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andere Seite des Unterwagens wird durch dic Akku- 
mulatorenbatteric eingcnommen, zu dereń Sclionung 
iibrigens die unter ilir bcfindliche Achse abgesondert ist.

Ilub-, DreJi- und Fahrwcrk sind unabliiingig von 
einander und werden durch je einen Kapselmotor mittelst 
Schneckenradiibertragung angctrieben. Mit dcm Dreh- 
werk ist ein Spillkopf durch eine Reibungskupplung 
verbunden, der bei 35 m/min. Seilgeschwindigkeit 
250 kg Zugkraft besitzt. Der Antrieb des Fahrwcrkes 
kann ausgeschaltet werden, um den Kran von Hand ver- 
scliieben zu konnen.

Die Ilauptabmessurigen und Leistungen des Lokomo- 
tivkranes sind:

Tragfahigkcit 2500 kg, Ausladung 4500 mm, Spur- 
weite 1435 mm, Radstand 2300 mm.

Die Akkumulatorenbatterie besteht ans 60 Zellen 
und hat bei 40 Amp. Entladestrom eine Kapazitiit 
von 120 Amp.-Stunden. Die Ladespannung ist etwa 
120 bis 170 Volt, dic Entladespannung etwa 120 bis 
110 Volt. '

Der Hubmotor leistet 5 PS. und dic ITubgeschwin- 
digkeit ist 6  m/min. Der Schwonkmotor leistet 2,5 PS. 
der Fahrmotor 8  PS. Die Fahrgeschwindigkcit betriigt
2,4 km/Std., die Zugkraft 450 kg.

Im Zusammcnhang mit den Lokomotiven und Loko- 
motiykranen seien einige Rangiervorrichtungen besprochen, 
die auf Zechen und Iliittenwerken Anwendung finden.

Von der Benrather Maschinenfabrik sind zwoi elek- 
trisch betriebene zweihauplige Spills, eins fiir 1500 kg 
Zugkraft und 40 m/min. Seilgeschwindiglceit und ein 
zweites fiir 1000 kg Zugkraft und 60 m/min. Seil- 
geschwindigkeit ausgestellt. Beidc Spills sind mit einem 
12pferdigen Motor ausgeriistet. In der Stcuerung unter - 
scheiden sic sich derart, dafs in dem einen der Steuer- 
schalter eingebaut ist und seinc Walze mittels Steck- 
schliissels gedreht wird, wahend der Stcuerschalter des 
anderen Spills aufeerhalb desGehiiuses an einer geeigneten 
Stelle aufgestellt wird. Wegcn Konstruktion dieser 
Spills kann auf den Ausstellungsbcricht iiber „Elektrizitat 
in Berg- und Iluttenwesen" von R. Gotze vcrwiescn 
werden.*)

Georg Heckel, St. Johann-Saarbriicken, fiihrt in der 
bergbauliclien Kollektivausstellung die Modellanlage ciner 
Rangierforderung fur Eisenbahnwagen mit Seil olinc 
Ende und eine mit cndloscm Scil betriebene Schiebc- 
biihne vor. Neben den Gleisen laufen in halber Manns- 
liohe die beiden Trummer eines cndlosen Seils, dessen 
Antrieb auf der einen Seite der Rangiorstreckc liegt,
wiihrend auf der anderen eine Spannvorrichtung fiir das
Seil angeordnet ist. Unter einer Gleiskrcuzung wird 
das Seil hindurchgcfiilirt. D ie Schiebebiihne wird durch
dasselbe Seil angetrieben, das zu diesem Zweek unter
dereń Gleis abgelcnkt wird.

*) Gliickauf 1902 S. G10.

Das Seil lauft dauernd mit etwa 0,5 m/sek. Ge- 
schwindigkcit um. Die zu rangierenden W ag en worden 
mittelsMitnehmerschlosscs und Kuppclseiles angeschlagen. 
Das Mitnelmiersehlolś wirkt klcmmend und ist unter 
Belastung lijsbar.

Die Ilcckelsche Rangierforderung erscheint an Ver- 
laderampen oder unter Scparationsanlagen, wo nur kleine 
Verschicbungen vorzunehmen sind, vorteilhaft. Den 
Schiebebiilinen mit Haspel oder Spili fiir das Fiirdcrseil 
gegeniiber hat sic den Yorzug, dafs das Seil nicht bis 
zu den rangierenden Wagon gezogen werden mula, 
sondern dafs an jeder Stelle der Glcisc eine Kraft zur 
Verfiigung steht. Ausgefiihrt ist eine Anlage fiir die 
Rhcinischen Stahlwerke, die in 10 Stundcn etwa 
1 0 0  Wagen zu rangieren im stande ist, und eine zweite 
fiir die Grubcn Algringen & Witten von Gebr. Stumm, 
die fiir eine Versandmenge von 900 t tiiglich dient und 
eine friihere, mit 2 Pfcrdcn betriebene Forderung crsetzt.

In dem Gebiiude der KoniglichcnEisenbahndircktionen 
Koln, Elberfcld und Essen ist ein vorziiglich ausgefiihrtes, 
im Betriebe gezeigtes Modeli eincr elcktrisch betriebenen 
Schiebebiihne von Interesse, das von der Koniglichen 
Ilaupteiscnbahnwerkstatt Witten ausgestellt ist. Der 
Strom wird durch Oberleitung gcfiihrt. Die Konstruktion 
ist so getroffen, dafs von der Schiebebiihne aus diellobcl- 
bockc eincr dancbcnstchenden Lokomotivhebebiihne an
getrieben werden konnen.

Vc r l  a d e e i  nr i c  h t u n g  en.
Verladeeinrichtungen fiir dic Grundstoffc unserer 

grofstcn Industrien, fiir Kohlen und Erze, sind auf der 
Ausstellung der Bcdeutung entsprechend, welche die 
mechanische Ilandhabung von Kohlen und Erzen auch 
in Dcutschland gewonnen hat, in grofsem Umfange und 
vielgcstaltig ausgestellt, im wesentlichen sind es allerdings, 
wie cs in der Natur der Sache liegt, Modelle und 
Zeichnungen, dic uns die cinzclnen Bauartcn und Aus- 
fiihrungen veranschaulichen. Von Interesse ist es zu 
vcrfolgen, wie weit der amerikanische Einflufs das Gcbiet 
der mechanischen Vcrladung beherrscht, dereń Einfiihrung 
und Vcrvollkommnung in Amerika durch die natiirlichen 
Verhaltnisse des Landes bedingt und , gefordert wurde. 
Einige deutsche Firmen verwenden unmittelbar oder 
mittclbar dic amerikanischen Konstruktionen wiihrend 
andere Firmen sclbststandig ihren W cg gegangen sind. 
Bei der Einzelbesprochung sei auf diesen Punkt zuriick- 
gekommen.

Von hcrvorragender Wiclitigkeit sind die Ein- 
richtungcn, um Kohlen oder Erze aus den Schiffen zu 
entladen, auf grofsen Lagcrplatzcn zu verteilen und nach 
Bedarf wieder in Eisenbahnwagen einzuladen. Diesen
3 Zwccken dicnen in erster Linie die sogenannten Ver- 
lndebriicken. Das Ladegut Avird mittels Kiibel oder 
Selbstgieifer dem Schiff oder dem Lagerplatz entnommen, 
auf der den Platz iiberspannenden Briicke verfahren 
und wieder abgestiirzt. Triebwerke sind fiir das Heben
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und das Verfahren der Last anzuordncn, in der Regel 
sind aucli die Briickcn verf'alirbar, sodafs noch ein drittes 
Triebwcrk hinzutritt. Bei diesen Verladebriicken werden 
hohe Arbeitsgcschwindigkeiten verwendet, um liolie 
Leistungen zu erzielen. Nocli hohere Geschwindigkeiten 
und Leistungen weisen allerdings die sog. selbsttliiitigen 
oder Schwerkraftbahnen auf, die an einen Elevator oder 
Ilebeturm angeschlossen werden, und die Kohlen oder 
Erze auf dem Lagerplatz verteilen. Diese Balinen 
entbehreii eines besonderen Triebwerkes, sie sind schwach 
geneigt, und die durcli den Hohenunterscliied zur Wirkung 
kommende Scliwerkraft bildet die Triebkraft. Diese 
Balinen sind jedocli nicht dazu geeignet, die Kohlen 
oder Erze wieder aufzunehmen und zu verladon, auch 
arbeiten sie, solange die Aufschutthohe noch gering ist, 
mit grofser Sturzhohe, sodalś sie verwendet werden, wo 
es sich darum handelt, Schiffe in kiirzester Frist zu l 
entladen und wo die Steighdhe fiir das Materiał zuliissig 
ist. Zum Wiederverladen, wofiir dann eine liingere Frist 
zur Verfiigung steht, kiinnen besondere Vorrichtungon 
angeordnet werden, auch lafst sich die selbstthiitige Bahn 
durch Hinzufiigung von Triebwerken fiir diesen Zweek 
cinrichten. Aufser diesen in Gitterwerk ausgefiihrten 
Vcrladebriicken und Schwerkraftbahnen werden auch, 
wo es sieli um grofse Entfernungen handelt, Drahtseil- 
bahnen zur Verteilung des Ladegutes auf dem Lagerplatz 
verwendet.

Von amerikanischen Konstruktionen auf diesem 
Gebiet sind in Dusseldorf die Iluntschen Konstruktionen 
durch die Firma J. Polilig A.-G., Koln-Zollstock vertreteń, 
wahrend die Ausfuhrungen derFirmaAdolf Bleiehert&Co., 
Leipzig-Gohlis, die durcli Abbildungen in der Ausstellung 
des Ingenieurs Ileinr. Macco, Siegen, reranschaulicht 
werden, vielfach den Brownschen Konstruktionen ent- 
sprechen. Von den deutsclien Firmen, die den Ban von 
Verladebrucken selbstiindig entwickelt liaben, i3 t liaupt- 
sachlich ‘die Benrather Maschinenfabrik A.-G. zu nennen, 
die ihre Bauten durcli Zeichnungen und Photographien 
ausgefiihrter Anlagen zur Darstcllung gebracht hat

Die Firma J. Polilig A.-G. hat in ihrem Pavillon 
eine grofse Reihe von Zeichnungen und Abbildungen, 
die Seilbahnen und Huntsche Verladeeinriclitungen 
darstellen, zur Schau gebracht Aufserdem ist ein im 
Betriebe vorzufuhrendes Modeli eines Huntschen Elevators 
nebst anschliefsender, selbsttliiitiger Bahn ausgestellt. Ilier 
seien nur diese Modellanlagen sowie die Iluntsćhe Verlade- 
briicke besprochen, wahrend dii; Seilbahnen der Firma 
sowie die Iluntschen Forderketteu spater behandelt 
werden sollen.

Das Modeli ist den von J. Pohlig A.-G. fiir das 
Eisenwerk, Kraft in Kratzwieck bei Stettin gelieferten 
Verladebahnen nachgebildet. Auf diesem Werke stehen
5 solcher Elcvatoren nebst anschliefsenden Scliwerkraft- 
balinen in Betrieb. Die Figuren 1 und 2 auf Tafel 96 
zeigen die Anlage in der Zeichnung. Der Elevator

besteht aus einem eisernen Turmgeriist, aus dem ein 
Ausleger mit selirager Laufbahn hervorragt. Auf dieser 
fiihrt eine Laufkatze, an der dąs Fordergefiilś, je nach 
der Art des zu verladenden Materials ein Selbstgreifcr oder 
ein von Hand zu fiillender Kiibel, mittels loser Rollc an 
einer Seilschlinge, deren loses Trunim zur Forderwinde 
gefiihrt ist, aufgehangt ist. Beim Aufwinden des Seiles 
wird das Fdrdergefafs erst senkrecht bis zur Laufkatze ge- 
hoben und dann mit dieser zusammen sclirag bis zu einem 
im Elevator angeordneten Fiillnimpf emporgezogen, in den 
es sich selbstthiitig entleert. Dann lauft die Laufkatze 
nebst dem Fordergefiilś wieder selbsttliatig zuriick; die 
Laufkatze schliigt auf einen Prellbock auf und der Kiibel 
sinkt weiter bis zum Scliiff lierab. Das Gewicht des 
Forderkiibels ist durch ein Gegengewicht ausgeglichen, 
dessen Seil die Fdrdertrommel in entgegengesetztem 
Sinne umschlingt.

An den Elevator schliefet die selbstthatige Bahn an, 
in deren Wagen die Kohlen oder Erze aus dem Fiill- 
rumpf mittels Schiebers abgczogen werden. Der Wagen 
ist ein sogenannter Eselsriickenwagen mit daehformigem 
Boden und beiderseitig um wagerechte Angeln aus- 
schwingenden Tliiiren, die einen gemeinsamen Ilebel- 
verschlufs liaben und durch einen einstellbaren Ansehlag, 
den sog. Entladefrosch, an einer beliebigen Stelle der 
Bahn selbsttliatig geofTnct werden kdnnen. Ist der Wagen 
gelullt, so wird er auf die Ablaufbahn geschoben, die auf 
der ersten kurzeń Strecke starker, dann aber nur sehr 
wenig geneigt ist. Kurz vor der Stelle, wo er entladen 
werden soli, fafst der Wagen ein auf den Schienen 
liegendes Joęli und treibt es vor sich ber. Mit diesem 
Jocli ist aber mittels endlosen Seileś ein Gegengewicht 
verbunden, das nun gehoben wird, wobei der Wagen 
seine lebendige Kraft abgiebt. Schliigt dann der Wagen 
gegen den ebenlalls auf dem endlosen Seile aufgesetzten 
Entladefrosch, so entleert er sich. Ist seine lebendige 
Kraft aufgezchrt, so senkt sich das Gegengewicht und 
treibt den Wagen wieder zur Beladcstclle zuriick. Die 
Ncigungsverhaltnisse der Bahn musseti also so gewablt 
sein, dafs zur Ueberwindung der Reibungswiderstande 
das zur Verfiigung siehende Arbeitsvermogen der Ladung, 
das Produkt ihres Gewichtes mai der Niveaudifferenz, 
ausreicht. Um die Stofswirkungen mogliehst zu ver- 
mindern, ist das Gegengewicht iibrigens so aufgehangt, 
dafs es zuerst langsam gehoben wird, also eine geringe 
Riickwirkung ausiibt, wahrend mit der abnehmenden 
Geschwindigkeit des Wagcns der Riickdruck d<;s Gegen- 
gewichts wachst. Umgekehrt. crteilt das Gegengijwiclit 
beim Senken dem zuriickfahrenden Wagen erst einen 
sehr kraftigen Antrieb und sinkt dann mit verlangsamter 
Geschwindigkeit in seine Anfangslage zuriick.

Die Elevatoren sowolil wie die landseitigen Stutzen 
der selbstthatigen Balinen, die 6 8  m lang sind, sind 
fahrbar, sodafs die Entladebahnen den ganzen Platz 
bestreichen lconnen. Die stiindliche Leistung rechnet
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sieli, wonn man bis zu 40 Iluben in der Stunde fiir den 
EIevator annimnit, bei 1500 kg Kiibelinhalt zu 60 t.
Die Forderwinde der EIevatoren wird durch einen
40pferdigen Ełektromotor angetrieben, die Triebwerke 
fiir das Verfabren des Elevators und der Babn sind mit 
einem 8 - und einem 4pferdigen Ełektromotor aiugeriistet. 
Dic Ausleger der Elevatoren sind, um sie aus dem
Bereich der Schiffe zu bringen, von Iland nacb der
Seite einzuschwenken. An Bedienungsmannschaften sind 
ein Maschinist fiir die Forderwinde und ein Mann zum 
Fiillen und Anstofsen der Wagen der selbsttliatigen Balin 
erforderlieb.

Eine abnlicbe Anlagc ist fiir den Scbalker Gruben- und 
Huttenverein, Abt. Yulkąn, Duisburg, gebaut. Hier sind 
zwei Elevatoren mit ansebliefsenden selbsttliiitigen Babnen 
yorbanden, die ebenfalls den Lagerplatz befabren konnen. 
Dic Form des Platzes notigte dazu, eine der Babnen in 
2 Halften zu bauen, welelie an dem einen Ende des 
Lagerplatzes vereinigt werden konnen. Die Forderwinden 
dieser Anlage werden durcli Dampfkraft betrieben und 
von diesen Dampfwinden aus wird auch dic Fort- 
bewegung der Elcvatoren und selbsttliatigen Bahnen 
abgeleitet. Die Ausleger der E|evatoren sind bei dieser 
Anlage mascbinell drebbar, sodalś sie abweclisclnd in 
vcrscbiedenen Abteilungen des Scbiffes arbeiten konnen. 
Man kann so zum Fiillen der Kubel mebr Leute an- 
stellen und die Leistung des Elerators auf 50 Kubel 
pro Stunde entsprecliend 75 t Eisenerz steigern, sodafs 
ein RheinschiiT mit 1500 t Erz durcli beide Elevatoren 
in 16 Stunden entladen werden kann.

Die Huntsche Verladebriicke linterscbcidet sieli von 
der eben besproebenen Verladevorriclitung selir wesentlich 
dadurch, dafs dic Laufkatze, mit dem angehiingten Forder- 
kiibel iiber die ganze Briicke mittels maschincllen An- 
triebes verfabren wird, der Kubel an jedem Punkte 
seiner Balin bis zu einer beliebigen Absturzhohe gesenkt 
und zur Wiederaufnahme der Kohlcn und Erze ver- 
wendet werden kann. Das Ilubwerk fiir den Kiibel 
und das Fahrwerk fiir die Laufkatze ist mit einem gernein- 
samen Windwcrk vereinigt, das in dem oberen Teil des 
am Ufer stebenden Turmgeriistes aufgestellt ist. Dieses 
Windwcrk hat 2 Trommeln auf einer Aclise, dic aber 
unabhiingig von einander bewegt werden konnen. Die 
Seilc bcider Trommeln fiilircn, das eine vorn herum, 
das andere hinten herum, zum Fordergefafs. Werden 
die Trommeln glcichsinnig mit gleicber Gescbwindigkeit 
gedreht, so wird der Kiibel senkrecht gehoben, bei ent- 
gegengcsetzter glcich scbneller Drehung der Trommeln 
wird die Laufkatze wagerccbt verfaliren, drehen sich 
scbliefslich die Trommeln verschiedcn schncll, so rcsultiert 
eine scliriige Bewcgung des Kiibels. Die Ausleger 
dieser Briicken sind hochklappbar oder einziehbar, um 
die Briicke an den Scbiflen entlang verfaliren zu konnen.

Von den Verladebriicken der Benratber Maschinen- 
fabrik A.-G. sei eine der nouesten Anlagen heraus-

gegrillen, um die von dieser riihrigen und erfolgreichen 
Firma durcligebildete Bauart zu veranschaulichen, und 
fiir diesen Zweck die elektrisch betriebene Verladebriicke 
der Usine de Desargentation Societe Anonyme in Hoboken 
bei Antwerpen gewahlt, die in den Fig. 1 u. 2 der 
Taf. 97 dargestellt ist. Die Briicke, die 2500 kg Trag
fahigkeit bat, dient, wie die oben beschriebene Huntsche 
Verladebriicke, dem Liiscben der SchilTe, dem Lagern und 
Wiederverladen der Kolilen und Erze, sie ist aber so
wohl von der Huntschen Konstruktion wie von den Ver- 
ladebriicken der Brown Hoisting Co. grundsatzlich da
durch untersebieden, dafs die Briicke keine iiber das 
Ufer hervorragenden Teile hat, der Ausleger vielmehr 
an der Laufkatze angreift und dafs die Triebwerke fiir 
das Heben der Last und das Verfaliren der Laufkatze 
in der Laufkatze selbst eingebaut sind und der Fiihrer 
mit der Last mitfalirt. Bei dieser Anordnung wird aller- 
dings die Laufkatze schwcrer, andererseits fallen die 
Reibungsverhiste des mittelbaren Antriebes durcli Seile 
fort, sodafs sieli im Stromvcrbrauch kcin allzu grofser 
Unterscbied lierausstellen diirfte.

Geben wir naher auf die Konstruktion der Verlade- 
briicke ein. Die Briicke ist verfahrbar; jede Stiitze 
mht mit 4 Radem auf einer einzigen Laulschiene. 
Diose Fabrwerkc sowie die Triebwerke der Laufkatze 
werden durch Drchstrommotorcn angetrieben, die an ein 
Netz von 300 V. Spannung und 42,7 Pcrioden ange- 
scblossen sind. Die angewendeten Gcschwindigkeiten 
sind bedeutend. Die Fahrgescbwindigkeit der Briicke 
ist 30 m/min., die Hubgescbwindigkeit der Last 36 m/min., 
dic Fahrgescbwindigkeit der Laufkatze 87 m/min. Bei 
anderen Vcrladebriickcn derselben Firma sind diese 
Geschwindigkeiten allcrdings noch wesentlicb iiber- 
schrittcn.

Die Laufkatze ist fiir Selbstgreiferbetrieb eingeriehtet, 
wodurch ein besonderes Windwcrk fiir das Oeflhen und 
Schlicfsen des Selbstgreifers bedingt ist. Die hier an- 
gewendete Greifcrkonstruktion ist in den Fig. 11 u. 12 der 
Taf. 100 dargestellt Der Greifer fallt mit geoffneten 
Schaufeln in die Kolilen oder Erze und grabt sich ein, 
dann werden dic Schaufeln geschlossen und die Greifer 
gehoben. Zu dcm Zweck ist der Sclbstgreifcr doppelt 
aufgchangt, einmal an der sog. Hubkette (eine Kette 
wurde verwendet, weil sic nicht den Uebelstand besitzt, 
sich zu vcrdrchcn), die mittels Flaschenzuges die 
Schaufeln des Greifers zu schliefscn suebt und dann an 
den sog. Entleerungsscilen, die an den Schaufeln auf 
der anderen Seite des Drehpunktes angreifen und sie 
zu bffnen suchen. Ist die Hubkette gespannt, so ist 
der Greifer geschlossen, sind die Entlcerungsseile ge
spannt, so klaffen die Schaufeln auseinander.*) Die

*) Es sei bemerkt, dafs die Konstruktion und Wirkungsweise 
dieser Art Selbstgreifer sehr gut an einem ahnlichen Selbstgreifer, 
der zu dem vo» der Duisburger Masehinenfabrik J. Jaeger ausge- 
stellten Dampfdrehkran gebort, ersiolitlich ist.
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Win dworko fiir die Hubkette und dio Entloerungsseilo 
sind mm vercinigt, indem dic Kettentrommel die Seil- 
trommel antreibt. Dio Yorbindung ist aber boliebig 
losbar, sodalś man bcim Anbeben die Kotto beim Senken 
dic Entleerungseile straff zieben und dadurcli den Selbst- 
greifer scbliofsen und ołfnen kann.

Aufscr dieser Ladebriicke sind von dor Firma nocb 
eine Reilie andorer in Zoichnungen ausgestellt, im be- 
sonderon seien die fiir die Kohlenlagerplatze des Hafons 
Rheinau ausgefuhrten licrvorgeboben.

Um umnittelbar die Kolilen aus Scliiffcn in die Eisen- 
bahnwagen zu vcrladen odor aucli, um sic einer Ver- 
ladebriicke zuzuheben, werden vielfach sebnell arboitende, 
fahrbare Drobkrane mit Selbstgrcifern verwendet, wie 
dies aucli oinigc Zoichnungen der Benratlier Mascliincn- 
fabrik zeigen.

Einen soleben Drehkran fiir Dampfbotrieb bat die 
Duisburger Maseliinenfabrik J. Jacger ausgestellt, der 
3500 kg Tragkraft und 18 m Ausladung liat. Der 
Selbstgreifcr, auf den selion obon verwiesen war, fafst 
2 cbm. Die Triebwerke des Krans sind der Besicli- 
tigung beąuem zuganglich gemaclit, indem eine Wand 
des Fiihrerhauschens durcli oine Glasscbeibe ersotzt ist. 
Einigo auf dieser angebracbte Photographicn veranschau- 
lichen iibrigens aucli einige von der Firma ausgefiibrte 
Verladevorriehtungen. Ferner bat die Diissohlorfor 
Masebinenbau- Aktien -Gesellschaft vormals J. Losen- 
bausen, Diisseldorf-Grafenberg, einen Dampfkran von 
4000 kg Tragkraft, 12 m Ausladung und 20 m Hub- 
liolie nebst Selbstgreifer von 2 cbm Inlialt, sowie oinen 
fahrbaron elektriscb botriebenen Portaldrehkran von 
4500 kg Tragkraft und 12 m Ausladung nebst grofsom 
Sclbstgreifer, der im Betricbe vorgefiihrt wird, zur Sclum 
gebracbt.

Grundsatzlicb sebarf von den bislier besproebonen 
Verliideyorrichtungon sind dic Fordcrketten untorscliieden. 
Arbcitoten jene nur mit einem Fordergelafs, abor sohr 
holien Gescbsvindigkeiten, so fordern die Becher- oder 
Mcsserkettcn das Ladegut, os bandelt sich im wesent- 
lichen wieder um Kohlen, in gleichmafsigem Strome und 
bediirfen daher nur geringer Arbeitsgescbwindigkeiten. 
Die Becherketten insbesondere haben den Vorteil be- 
quemer Ueberwindung von Ilohenunterschieden und 
grofsor Anscbmiegsamkeit an die ortlichen Verhaltnisse. 
Sie finden daher vielfaclic Anwendung zur Forderung 
und Verteilung von Kohlen in Spcicbcrn, Wascbon, 
grofsen Kesselhausern u. s. w., also hauptsachlich dort, 
wo os sich im wcsentlichen um oine glcichmafsige 
Forderung bandelt.

Auf der Ausstellung ist die aus 3 Zwoiflammrobr- 
kesseln bestehende Dampfanlage des Veroins fiir die 
Interesson dor rliciniscben Braunkohlen-Industrie zu 
Koln durcli die Firma J. Pohlig, A.-G , Koln, mit einer 
Bechcrkotte Hunt’scher Konstruktion, oineni sogenannten 
Hunt’schen Conveyor ausgeriistet, der zur Lagerung nnd

Vcrteilung der Kolilen und dor Asclie dient. Die Fig.
1— 3 der Taf. 98 stellen die Anlage dar. Die Kobie wird 
in Eisenbahnwagen angofahren, die von Iland in einen 
Erdfiillrumpf entladen worden. Aus diesem werden sie 
durch einen scnkrechten ScIiieberyerschluCs und eine 
gcncigte Rinnc auf eine aus der Fig. 1 ersichtliche 
Fiillvorrichtung, oine Trichterkette, abgezogen, die die 
Kobie an dic Becherkettc abgiebt. Diese bosteht aus 
einer doppelten Laschenkette, in der dic Becher frei 
schwingend iiber ibren Schwerpunkt aufgehangt sind. 
Sie fiihrt die Kobie iiber die aus Fig. 1 und 2 er- 
sichtlichen, Iiintcr dcm Kossel liogonden Ilochbebaltcr und 
stiirzt sie nach Belieben in einen von ihnen, indem dic 
Becher durch einen einstellbaren Anschlag gekippt 
wordon.

Dor mittlere Hochbchaltor ist in 2 Kammern geleilt, 
dereń innere Kobie aufnimmt, wabrend in der aufeeren 
die Asehc gelagert wird. Um dic Kolilen und die Asebe 
der richtigcn Kammer znzufiihren, ist iiber der Scheide- 
wand eine Klappe angoordnet, durcli welclie die niclit 
zu fiillende Kammer abgesperrt wird.

Die Ascbc fallt aus dor Aschongrube dor Kessel, 
deron abschlicfsbare OelTnung dem Fiillmmpf fiir dic 
Kohlen gegeniiberliegt, auf die oben erwahnte Fiill- 
vorrichtung und wird durch diese auf die Becherkettc vor- 
teilt, die sie zum Hochbchaltor fordert Aus diesem 
wird sic durch eine aufklappbare Rutsche in dic Eisen- 
bahnwagen abgcstiirzt.

Ueber die Ilauptabmessuiigen, die Leistung und den 
Kraftbedarf geben folgende Żabien Aufschlufs: Dic 
Kctte ist 58 m Iang und liat 16 m Hubhblie. Dic 
Becher haben 50 1 Inlialt. Dic Leistung dor Forderkette 
betriigt 3 0 — 35 t pro Stunde. Dor Antrieb ist elektriscb 
und orfordort bei vollcr Belaśtung etwa 5 PS. Durcli 
Verwendung grofserer Becher und starkerer Ketten lafst 
sieli dic Leistung wesentlieb stoigern; ausgcfulirt sind 
Anlagen bis zu 120 t stiindlicher Leistung

Das ganze Geriist ist in Eisenkonstruktion ausgofiihrt, 
nur die Yersclialung des Fiillrumpfes und dic Dielung 
sind aus Holz.

Aelinlichc ausgefuhrte Anlagen fiir die Bokohlung 
von Lokomotivon und fiir die Forderung von Kohlen 
in Gaswerken und Kcsselliausern sind von der Firma 
J Pohlig A.-G. durch die in ihrem Pavillon ausgcstelltcn 
Zeicbnungen ycranschaulicht.

Neben den Becherketten spielon die Messer- oder 
Kratzerkettcn, bei denon die Kratzer, pflugschaarartige 
Eisenbleche, innorbalb einer Rinne gcfiihrt werden und 
das Materiał vor sich her treiben, eine Rolle. In Amorika 
sind diese Ketten besonders durch die Link Belt Co. 
ausgobildet, dereń Konstruktionen auf der Ausstollung 
durch ibren Vertrcter, die Maschinenfabrik Willi. Freden- 
hagen, Offenbacli-Main, in einem besondoren PaviIlon 
yorgefiihrt werden. Yon den anderen Darbietungen 
dieser Firma seien die Gurtforderer erwiibnt. Da aber die
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Firma keinerlei Unterlage zur Verlugung gestellt liat, ist 
davon abgesehen, naher auf ilire Ausstellung einzugehen.

Boi Besprechung der VerIadevorrichtungen fiirMassen- 
giiter sei absclilie&end noch der von dcm Ingenieur 
Hermann Marcus, Koln, in der Gruppe I der Industrie- 
halle ausgestellten ais „Propeller-Rinncn" bezcichneten, 
patentierten Forderrinnen gedacht, die wie die Becher- 
und Kratzerketten in das Gebiet der kontinuirlichen 
Forderung gehoren und ' die wegen ihrer cigenartigen 
Konstrukfion und Arbeitsweise vielfaches Interesse 
erweelcen. Die Anlage, die im Betriebe vorgefiihrt wird, 
bestcht aus zwei nebeneinanderliegenden hin- und her- 
bewegten Rinnen von entgegengesetzter Neigung, die ein 
in die andere ausschutten, ein Fali, der in Wirkliehkeit 
sclbstverstandlieh nicht vorkommt. Die Rinnen verkorpern 
die Umwandlnng der Wurfschaufel zur Maschine. Ihr 
Ilingang erfolgt wahrend des grtifseren Tciles des Hubes 
mit zunehmender Geschwindigkeit, doch so, dafs die Bc- 
schleunigungskrafte kleiner ais der Reibungswiderstand 
des Fordergutes bleiben und dieses in geschlossenem Stronie 
durch die Rinne mitgenommen wird, wobei es lebendige 
Kraft aufnimmt. Der Hubwechsel der Rinne wird dagegen 
mit so starker Vcrzogerung durchgefiihrt, dafs die in dem 
Fordergut aufgespeicherte lebendige Kraft frei wird und 
das Fordergut in der Forderrichtung auch wahrend des 
Riickganges der Rinne fortschreitet. Seine Geschwindigkeit 
nimmt dabei infolge des zu iiberwindenden Reibungs- 
widerstandes allmahlich ab, sodafs es kurz vor Beendigung 
des Riickganges zur Ruhe kommt und mit der Rinne 
zusainmen eine kloine Ruckwiirtsbewegung macht. Der 
Vorschub des Fordergutes wahrend eines Ilin- und Riick- 
ganges ist also gleich der mit der Rinne zusammen 
wiihrend des Hinganges zuriickgelegten Strecke und dem 
freien Weg, den es infolge seiner lebendigen Kraft macht 
abzuglich des kleinen mit der Rinne gemeinsamen 
Riickweges. Das zahlenmafsige Verhaltnis des gesamton 
Fiirderweges fiir einen Hin- und Riiekgang der Rinne 
zu ihrem Hube ist abgesehen von der Steigung und der 
Bewegungsart der Rinne vom Verhaltnis der Reibungs- 
Koeffizientcn der Ruhe und der Bewegung fiir das 
betrelTcnde Fordergut abhangig. Je kleiner der Reibtings- 
koeffiźient der Bewegung im Verliiiltnis zu dem der 
Ruhe ist. um so grijfser wird der ireie Weg des Forder
gutes, um so gunstiger liegen also die Verhaltnisse. 
Um einen Anbalt zu haben, kann man fiir mittlere 
Verhaltnisse den periodischen Yorschub gleich oder 
etwas. grofeer ais den Hub der Rinne annehmen.

Ais Bcwegungsgesetz der Rinne ergiebt sich, wie 
olinc weiteres einleuchtet, dafs der Eingang, so lange das 
Fordergut von der Rinne miigcnommen wird, mit gleich- 
miifsiger Beschleunigungerlolgcn mufs, dereń Grofse zweck- 
miifsig so zu bemessen ist, dafs die durch sie bedingte 
Beschleunigungskraft sich dem Widerstande der ruhenden 
Reibung des Fordergutes nahert. Dann wird in dcm 
Fordergut das Maximum an lebendiger Kraft aufgespeichert.

An diese gleichformig beschleunigte Bewegung schliefst 
sich eine starkę Verzogerung und dann der Riiekgang 
an, dessen Verlauf weniger wichtig ist, der aber auf 
jeden Fali bald, nachdem das Fordergut zur Ruhe ge- 
kommen ist, beendet sein mufs, um das Fordergut nicht 
wieder zu weit mit zuruckzunehmen. Wie. der Antrieb 
der Riemcn konstruiert ist, um dies Bcwegungsgesetz 
zu erfiillen, geht aus der Textfig. 2 hervor. Eine Kurbel 
A E  treibt mittels eines Gelenkstiickes EC den Kopf C 
der die Rinne antreibenden Fliigelstange, der durch

den Lenker B C excentrisch in den Kurbelmittelpunkt A 
gefiihrt wird. Das Geschwindigkeitsdiagramm der er- 
zeugten Bewegung ist in Fig. 2 ebenfalls entwickelt 
und zeigt, dafs die Bedingungen fiir die giinstigste 
Wirkung annahernd erfiillt sind.

Die Umdrehungszahl des Riemenantriebes ist ab
hangig von den Reibungsverhaltnissen des Fordergutes 
und dem Hube der Rinne, bleibt aber in sehr mafsigen 
Grenzen. Eine Vcrgrofserung des Hubes bedingt eine 
Vcrminderung der Umdreliungszabl: da aber unter
gleichen Beschleunigungsverhaltnissen nach dem be- 
kannten Gesetze der Mechanik die Zeitdauer eines 
Hubes proportional der Quadratwurzel seiner Liinge ist, 
ist die Umdrehungszahl nur im Vcrhaltnis der Quadrat- 
wurzeln der Hiibc zu verringern. Mit ein und derselben 
Rinne liitst sich also durcli Vergrofserung des Hubes unter 
sonst gleichen Verhaltnissen eine Vermehrung der Leistung 
im Verhaltnis der Quadratwurzeln der Hube erzielen.

Die AusiUhrung der ausgtstcllten Rinnen, die 
palcntiert sind, stanimt von einer Liccnznehmerin 
der Kolnischen Maschinenbau-A.-G., Koln-Bayenthal. 
Die Rinnen sind 12 in lang und haben eine Steigung 
von 1 : 12. Bei 60 Umdr./Min. fordem sie stundlich 
30 t Kolilen und bediirfen einer Betriebskraft von 1 ‘/ 2 PS. 
Die Verwendbarkeit dieser Rinnen ist aufserordentlich 
yielseitig; einige Anwendungen werden durch ausge- 
stellte Zeichnungen veranschauliclit. Im Betriebe befinden 
sich schon Rinnen von 80 m Liinge und 50 t stiindlicher 
Leistung.

Aufscr den Verladcvorrichtungen fiir Massengiiter 
spielen auf den Iliittenwerken die grofsen Yerladekrane
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zur Bedienung der Profileisenlager eine Rolle. Solche 
Krane, die auch in Amerika vielfach angewendet werden, 
haben neuerdings auf einer Reihe deutscher Hiitten- 
werke Eingang gefunden. Auf der Ausstellung liat dic 
Duisburger Maschinenbau-A.-G. vorm. Bechem & Keet- 
mann ein im Mafsstab 1 : 30 ausgefuhrtes Modeli eines 
fiir die Societe Metallurgiąue Dnicprovienne du Midi 
de la Russie ausgofiihrten elektrisch betriebenen Verlade- 
kranes von 3500 kg Traglahigkeit und 8 6  m Katzenweg 
zur Schau gebracht. Das Krangerust ist ais doppelarmiger 
Krantriiger ausgebildet, dessen Stiitzjocbe auf einer Bahn 
von 8  m Spurweite laufen Die Joclie haben 16 m lichte 
Weite, damit die Łaufkatze mit dem grofsten Profileisen 
durch sie hindurchfahren kann. Die Triebwerkc fiir das 
I-Ieben der Last und das Verfaliren der Last sind im Gegon- 
satz zur amerikanischen Konslruktion auf der Łaufkatze 
eingebaut. Die angewandten Arbeitsgcschwindigkeiten 
sind bedeutend und betragen fiir das Lastheben 12 m/Min., 
fiir das Faliren der Łaufkatze 90 m/Min und fiir das 
Fahren des Kranes 75 m/Min.

Ais Verladevorriclitungen in weiterem Sinne sind 
schliefelich noch eine von der Firma Georg Heckel, 
St. Joliann-Saarbriicken im Modeli aufgestellte maschi- 
nclle Seilfordcrung zur Bedienung ein<;r Koksofenanlage 
und eine von Arthur Koppel, Bochum, in Betrieb vor- 
gcfiihrte mascbinelle Forderung auf schiefer Ebene zu 
betrachtcn. Ueber die Ileckclsche Aulage ist bereits friiher 
bcriclitet.*) DieForderanlagc von Koppel bestelit aus einem 
schmalspurigen, zweitrummigeń Aufzug fiir Feldbahn- 
wagen, dessen Bahn mit 18° Steigung ansteigt, sodafs 
Unterwagen mit wagercchter Plattform angeordnet sind. 
An der unteren Station legen sich die Unterwagen 
gegen ein Holzbuffcr und dic Schiencn auf ihrer Platt
form schlicfscn genau an die senkrecht zum Aufzuge 
liegenden Zuliihrungsgleise an. Die sieli gegenscitig 
ausglcichenden Unterwagen werden durch Drahtseile 
von einer unter der oberen Station aufgestellten 
Reibungswinde, dic aber von oben mittels eines Hand- 
rades gesteuert wird, bewegt. Um auf der oberen 
Station die geforderten Wagen auf das Ansehlufsgleis 
abfahren zu konnen, ohne die Unterwagen genau ein- 
stellen zu miissen, ist eine bewegliche Uebcrgangsrampe 
angeordnet. Ais Sicherheitsvorrichtung dient eine Einfall- 
bremse, die, wenn der Aufzug im Gange ist, mittels 
eines Trittliebels gelost gehalten werden mufs, und eine 
an den Unterwagen angebrachte Fangvorrichtung, die 
die Wagen bei Seilbruch vor dem Absturz scbiitzt. 
Die zu fordernde Nutzlast betragt 1000 kg, die Forder- 
geschwindigkcit 0,5 m/Sek.

D r a h t s e i l b  ab nen.
D ie Drahtseilbabnen, in dereń Bau und koastruktiver 

Ausbildung Deutscliland den ersten Platz cinnimmt, wie 
die aufserordentlich zahlreichen Lieferungen nach dem
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Auslande beweisen, blicken auf eine Entwicklung von 
mebreren Jahrzehnten zuriick. Ihre Aufgabe ist in der 
Regel, Massengiiter vom Gcwinnungsort zum Verbrauchs- 
oder VerIadeort zu schaffen; in neuerer Zeit werden 
Hralitseilbahnen aber auch hiiuiig dazu verwendet, im 
Anschlufs an nieehanische Eritladeeinrichtiingen Massen
giiter auf Lagerplatzen von grofsen Abmessungen zu 
verteilen oder Schlacken und Bergehalden aufzuschiitten. 
Sie bilden also sowohl ein Glied des Transport- ais des 
Verladewesens.

Bei der normalen Seilbalin mit kontinuierlichcm 
Betrieb bilden zwei parallele in weiten Abstiinden durch 
holzerne oder ciscrnc Pfeiler unterstiitzte Tragseile die 
Laufbahn fiir die Ilangewagen, die durch ein Seil ohne 
Ende bewegt werden. Diese Cenfralisiorung des An- 
triebes sowie die Unabhangigkeit vom Gelande, die 
Mogliehkeit, steil ansteigendes und abfallcndes Terrain, 
Sclilucliten und Wasserlaufe ohne besonderen Kralt- 
aufwand und ohne besondere Anlagekosten zu iiber- 
winden, haben der Drahtseilbahn ein selir ausgedehntes 
Anwendungsgebiet gesiehert. Fiir starli angebaute und 
ausgenutztc Gegenden, wie z. B. fiir den rlieinisch- 
węstfalischen Industriebezirk bilden sie zuwcilen das 
einzige Mittel, benachbarte, aufeinander angewiesene 
Werkc direkt zu verbinden.

Auf der Diisseldorfer Ausstellung ist der deutselie 
Drahtseilbahnbau durch die beiden alten und bekannten 
Firmcn .T. Pohlig A. - G. ,  Koln - Zollstock und Adolf 
Blęichert & Co., Leipzig - Golilis vcrt.retcn. Łeiztere 
Firma bat durch Ileinr. Macco, Siegen, in der Gruppe II 
(HiittenwesenJ der Hauptindustriehalle dii1 Modellanlage 
einer Drahtseilbahn mit solbstthatiger Kurvcnuinfiihrung 
nebst Einzclteilen sowie Zeichnungen ausgestellt, wahrend 
die Firma J. Pohlig A.-G. in ihrem eigenen Pavillon 
eine Reihe Zeichnungen ausgefiihrter Dralitseilbahmui 
zur Schau gebracht liat und aufserdem eine vollstiindigc 
Drahtseilbahn im Bctriebe vorfiihrt.

Eine fiir die Vcroffentlichung geeignete Zeichnung 
der Pohligschen Drahtseilbahn stand leider nicht zur 
Verfiiguiig. Der Antrieb und die Entladestation befinden 
sich auf der einen, die Beladestation auf der anderen 
Seite Ais Tragseile sind die von der Firma cin- 
gcfiihrten „Simplex" - Seile gewahlt, die den patent- 
verscłilossenen Seilen iilineln, aber nur aus einer Lage 
von Faęondrahten bestehen und einen hohlen Kern 
haben. Auf der Beladestation sind die Seile fest vcr- 
ankert, wahrend sie auf der Entladestation um Rollcn 
gefiihrt und durch gefiillte Eisenkessel belastet sind, 
damit sie die notwendige Spannung erhalten. Da sich 
die Simplexseile ihrer geringen Biegsamkeit wegen nicht 
um Rollen fiihrcn lassen, bestelit iibrigens das letzte 
Stiiek der Tragseile aus einem gewohnlichen Drahtseile, 
das mit dem Simplexseile durch eine Mulic vcrbunden 
ist. Die Tragseile selbst sind ungleich stark; das eine, 
das die leeren Wagen zuriickfiihrt, ist schwacher ais
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Fig. 3.

2 Klemmbacken, dic durch cinc steilgangi<>e Schranben- 
spindel gcoflfnet und gcschlossen werden. Ilierzu geniigt 
eine Drehung von 120 °, sodafs der Hebel, dessen 
Belastungsgewicht die Prefswirkung ausiibt, nach beiden 
Seiten um 60 0 aus seiner Mittcllage schwingt. Die 
Kupplung ist fiir verschiedcne Seilsfarken brauchbar, 
zur urspriinglichen Einstellung dient das feine,Gewinde 
der Schraubenspindel. Ob das Zugseil ais Ober- oder 
Unterseil angeordnet ist, ist auf die Konstruktion der 
Kupplung olme Einflufs, dagegen ist, wie die Textfig. 4 
(Unterseil) und 5 (Obcrscil) zeigen, die Verbindung 
der Kupplung mit dem Laufwerk und dem Wagen- 
gehiinge davon abhiingig Die Kupplung arbeitet, wie 
schliefeiicli hervorzuheben ist, selbstthiitig. Beim Einlaui

Fig. 4.

Fig. 5.
der Wagon gefiillt oder geleert und wieder auf die Bahn 
geschoben, wobei der Kuppelhebel selbstthalig nach

in die Station wird der Kuppelhebel (Fig. 3) selbst- 
thiitig umgelegt und die Kupplung geoffnet Dann wird

das andere, das die vollen trągt. Um auf den Stationen 
die AYagen von dem einen Tragseil auf das andere zu 
briugen, werden sie mittelst einer Ueberlaufzunge auf 
das Umfiihrungsgleis, eine lialbkreisforinige Ilangeschiene 
gelcitet, wiihrend das Dralitscil durch einen Ablenkschuh 
abgelenkt wird.

Der Antrieb besteht aus einem Drehstrommotor, der 
mittelst mehrfacher Raderubersetzung die steliende Welle, 
eine grofse mit Leder besetzte Scheibe treibt, die das 
Zugseil mitnimmt. Um die«es zu spannen, ist die Gigen- 
scheibe auf der Ladesta(i< n, auf einem wagerecht. ver- 
scIiiebbarenSchlitten angeordnet, der durch ein Belastungs
gewicht angezogen wird. Das Zugseil ist nicht ais 
Unterseil angeordnet, sondern lauft oberhalb neben den 
Tragseilen, und wird entweder von den Wagen gotragen 
oder geht iiber Rollen, die auf den ITolmen der Stiitz- 
pfeiler eingebaut sind. Der Unterseilanordnung gegeniiber 
ist hiei der Vorteil erreicht, dafs auf den Stationen der 
Raum unter dem Seil fiir den Verkehr frei bleibt.

Um die Wagen mit dem Zugseil zu Iuippeln, ver- 
wendet dic Firma ausschliefślich Klcmmkupplungen, 
wiihrend man friiher, um starkę Steigungen zu iiberwinden, 
die Seilt! mit Knotcn besetzen mufste. Die auch unter 
den schwierigsten Verhaltnissen, insbesondere bei 
Schnecfall und Eisbildung bewiihrte Kupplung der Firma 
sowie ihre cinzelnen Teile sind im Pavillon ausgestellt. 
Sie besteht, wic Textfig. 3 zeigt, im wcsentlichcn aus
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der andern Richtung umgelegt wird und die Kupplung 
geschlossen wird.

Bei der ausgestellten Seilbalin ist die Entladestation 
insofern von besonderem Intereese, ais sic vollkommen 
selbsttliatig arbeitet, d. Ii., dafs dic Wagen sowolil 
selbsttliatig entladen wie von einem auf das andere 
Tragseil ubcrgefiihrt werden. Die Wagcnmulden sind 
zu diesem Zweck excentriscli aufgebiingt und werden 
in ilirer wagerecliten Lage durcli eine Sperrung gehalten. 
Diese wird, wenn der Wagen iiber dcm Entladctrichter 
angelangt ist, durcli einen Anscblag gelost, sodafs der 
Wagen kippt und sieli entleert. Dann wird er um die 
Treibscheibe mit Iieruingcnomnicn, was bei der Anordnung 
des Oberscils und der liier angewondeten Kupplung 
koinerlei Schwicrigkeiten maclit und kelirt zur Bolade- 
station zuriick. Die liier getroffene Anordnung ist von 
besonderem Wert fiir Bergc- und Sclilackenabsturzbalinen, 
deren Wagen auf der Strecke an einstellbaren Punkten 
entleert werden und dic Station, oline einer Bcdienung 
zu bediirfcn, durclifaliren kiinnen.

Beim Einlauf in die Beladestation werden dic Wagen 
selbstthiitig entkuppelt, durcli einen Mann auf die U 111- 
fiihrungshangeschiene zu einem Fiillrumpf mit Schicber- 
verschlufs gescliobcn, dort gefiillt und wieder auf die 
Babn gescliobcn, wobei sic wieder selbsttliatig an das 
Zugseil angesclilagcn werden.

Aufscr den excentriscli aufgehangtcn Wagen zur 
selbstthatigen Entleerung sind iibrigens nocli eine Reiiic 
anderer Wagen fiir die vcrschiodenstenZwecke ausgestcllt.

W ie yielscitig und in welcliem Umfango Drahtseil- 
bahnen angewendet werden, leliren dic im Pavillon aus- 
gcstelltcn Zeicbnungen und Abbildungen ausgciulirter 
Anlagen. Es sci eine 40 ni holic Bergeabsturzbahn 
liervorgeboben, die auf Schacht Prosper II der Aren- 
bergschen Bergwerksgesellschaft zum Aufschiittcn lang- 
gestreckter Haldcn dient, ferner ist die Drahtseilbahn 
der Mount Lyell Mining und Railway Co. Ltd. in 
Tasmania bemerkenswert, die Steigungcn von 1 :2  zu 
iiberwinden hat. Von Interesse ist scliliefslich dic 
mehrfach dargestcllte Yerbindung von Drahtscilbahnen 
mit Iluntschen Entladevorrichtungen und eine Drahtscil- 
bahn zum Kokstransport auf die Ilochofen fiir den Ilorder- 
Bergwcrks- und IIiittenvcrein.

Ueber dic Lange der Drahtscilbahnen ist zu bemerken, 
dafs die Firma J Pohligs A.-G. Balinen bis zu 20 km 
Lange mit Teilstrecken bis zu 10 km Lange ansgefiihrt 
hat. Tragseilverankerungen und Spannvorrichtungen 
miissen jedoch in grćifsten Abstiinden von 3 km ein- 
geschaltet werden. Die Tragseile selbst sind bei grijfseren 
Liingen aus einzelnen Stiicken zusammengesetzt, die 
mittels Muffen verbunden sind. Solche Seilmuflen 
sowohl fiir Drahtseile aus runden Driihten, ais auch fiir 
Simplcxseile sind im Pavillon in aufgeschnittenem Zu- 
stand zur Schau gebracht Die Abstiindc der Unter- 
stiitzungąpIeilcT sind normal 3 0 — 100 m, bei Uebcr- 
schreitung tiefer Thiiler und breiter Wasserlaufe sind 
aber schon Spannweiten von 800 und 1100 m aus- 
gefiihrt.

Fiir die Leistung der Drahtseilbalinen ist ais oberste 
Grenzc bei 1000 kg Wageninhalt und 3 m sekundlicher 
Geschwindigkeit etwa 120 t pro Stunde anzunehmen, 
sodafs die Wagon in Abstiinden von 20 Sekunden auf- 
einander folgen. Fiir grijfsere Leistungen werden zweek- 
miifsig Doppelbahnen ansgefiihrt, deren Tragseile auf 
gemeinsamen Stutzen ruhen. Dic oben erwalmte An- 
lagc der Mount Lyell Mining & Railway Co. Ltd. 
fordert bei 2,2 m Geschwindigkeit tiiglicli in 22 Stunden 
1320 t, stiindlich also 60 t.

Ueber die Anlagekostcn interessieren einige von der 
Firma gcmaclite Angaben. Fiir kleinere Leistungen und 
bei Vcrwendang holzerner Stutzen und Stationen lafst 
sich eine Drahtseilbahn fiir 12 000 bis 15 000 pro 
km herstellen; Drahtseilbalinen dagegen, die 60 t stiind
lich und mchr fordem und mit eisernen Stutzen und 
Stationen ausgeriistet sind, crfordern pro km einen 
Kostenaufwand von 30 000 bis 50 000 JL D ie Be- 
triebskosten schwanken aufserordcntlich, je nacli den 
ortlichen Verhaltnissen und Bctriebsbedingungen und 
bclaufen sich cinschliefslich der Betrage fiir Instand- 
haltung, Yerzinsung und Abschreibung auf 4 — 20 Pfg. 
pro t/km.

Die Besprecliung der Pohligschen Ausstellung ab- 
schliefsend, sei noch der durch Abbildungen vertrctenen 
Hangebahnen gedacht, dic fiir den Yerkehr in Fabriken 
und auf Lagerplatzen bestimmt sind. Ihre Wagen an 
Schienen von 2 his 2 y 2 m Ilohcnlage und werden von- 
liand oder mittelst Seilantriebes bewegt.

Die in der Siegener Kollektivausstellung in der 
Ilauptindustriehalle im Bctriebc vorgefiihrte Modcll- 
anlage, die das Drahtseilbahnsystem d<;r Firma Albert 
Blcichert &. Co., Leipzig-Gohlis, veranschaulicht, ist im 
Malśstabe von 1 : 1 0  hergestellt. Sie enthiilt Kurven 
jeder Art, nach rechts und nach links gekrummt, auf 
wagerechter und auf ansteigender Strecke gelegen, deren 
Scheiben, oline dafs die Wagen vom Zugseil zu liisen 
sind, umfahren werden. Taf. 100 Fig. 8  zeigt die Anlage 
in Ansicht und im Grundrifs. Im tiefstcn Punkt der Seil- 
bahn ist eine Beladestellc vorgesehen, die durch zwei 
ausruckbare und zwei ausschaltbare Kuppelschienen 
mit einigen IlandgrifTcn an dic Strecke angeschlossen 
werden kann; auch diese ausschaltbare Station ist genau 
wirklichen bewiihrten Verhaltnissen nachgcbildct.

Das Zugseil ist ais Oberseil angeordnet. Dic 
Kupplung ist eine selbstthiitige, „Automat" benannte 
Kleinmkupplung. Ihre Konstruktion und Wirluingswcisc 
zeigt ein in natiirlicher Griifse ausgcstelltes Bahnstiick, 
das fiir die selbstthatige Kupplung und Entkupplung der 
Wagen eingerichtet ist und unmittelbar von der Station in 
eine Neigung von 45° empor steigt; allerdings ist hier das 
Zugseil alsUnterseil angeordnet,dieKuppelungstimmtaber 
grundsatzlich mit der fiir Oberseil angewendeten iibcrcin.

Die Klennnkupplung fiir Oberseil nebst dem Lauf- 
werke des Wagcns und dem anschliefsenden Teil des 
Gehanges ist in Taf. 100 Fig. 1 — 6  dargestellt, wahrend 
Fig. 9 dieser Tafel einen vo!lstiindigcn Wagen mit Unter- 
seilkupplung auf starker Steigung zeigt. Die Kupplung
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Fig. 1. Frlktionsfordermaschine mit elektrischem Antrieb.

hat zwei lange Klemmbacken, dereń eine fest mit dem 
Laufwerk verbunden ist, wahrend die andere ais Winkcl- 
hebel ausgebildet ist und durch das Gcwicbt des Wagens 
gegen das Seil geprefst wird. Das WagengcMnge greift, 
wie aus der Tafelfig. 1 ersichtlich, mittelst des Bolzens 
M an dem Gleitstiick K  an. das seinerseits unmittelbar 
auf den Ilebelarm II der Klemmbacke wirkt. Das 
Hebelrerhiiltnis ist so gewablt, dafs dic erzieltc Reibung 
geniigt, die griifsten Steigungen zu iiberwinden; der 
Backenausschlag ist dabei so bemesscn, dafs Ungleich- 
łieitcn in der Seildeeke die sichere gleićhmafsige Wirkung 
der Kupplung nicht beeintrachtigen.

Taf. 100 Fig. 7 veranschaulicht die Einrichtung am 
Stationseinlauf, um die Wagen voin Zugseil selbstthiitig 
abzukuppeln. D ic auf dem Bolzen M sitzenden Rollen S 
werden auf allmiiblich ansteigende Schiciien geleitet, 
sodafs sic das Gcwicht des Wagens tragcn, wahrend der 
Hebel II der Klemmbacke entlastet wird und die 
Kupplung das nacb oben abgclenktc Zugseil frei giebt.

Beim Auslauf aus der Station vollzicbt sich der um- 
gckehrtc Vorgang. Die Kuppelrollen werden auf schwach 
gcneigten Schienen abwarts geleitet und das Zugseil 
wird gleicbzeitig zwischen die Backen gefuhrt, von denen 
es, wenn die Kuppelrollen wieder frei werden, gefafst 
wird. Durch die Wahl der Steigung der Kuppel- 
schienen hat man es in der Hand, dio Kupplung und 
Entkupplung allmahlich vor sieb gehen zu lassen, sodafs 
Geschwindigkeiten bis herauf zu 3 m/sek. anstandslos 
angewendet werden.

Einige ausgefubrte Anlagen sind durch ausgestellte 
Zeichnungen und Abbildungen veranschaulicht. Erwalmt 
sei. dafs die Firma von der argenlinischen Regierung 
beaufiragt ist. liir die Verbindung der Mcxikana Gruben 
mit der Eisenbahnstation Chileeito eine Seilbahn von 
35 lun Lange zu bauen. Dic Balin, die sich aus 8  Tcil- 
streckon zusammensetzt, beginnt auf 4618 und endigt 
auf 1082 m Ilohe, sodafs 3536 m Gesamtgefalle vor- 
liandcn sind, wiihrend das stiirkste Gelalle 4 0 °  betriigt.

Die elektrisch betriebene Friktionsfordermasehine der Elekfrizifiits-Aktieiigesellseliaft
ronu. Schuckert u. Cie.

In der  S o n d e r a u s s t e lh in g , w e l c h e  d ie  E lek tr iz i l i i ts -  
A k l ic n g e s e l l s c b a f t  vorm S ch u c k e r t  und Cie.  eelesrentlich  
d e r  D iisse ldorfer  A u s s t e l lu n g  in i lirem P u v iI lo n  ani R h e in -  
w erft  verai)sta lte t ,  wird  e in e  F ord ern iasc l i in e  vorgefuhrt,

w e l c h e  in der  Banart,  der  Durch fuli run:; d es  elektr ischcn  
Antr iebs  und der  S le u e n in ^  w e s e n t l ic l ie  N eu eru n gen  ze ig t .

D ie  nae.li dem  l in tw urfe  d es  Ilcrrn Ri-rgdfrektor Tr. Buscl i-  
niann ai isge luhrte  M asch ine  ( s .  F ig .  1 )  ist  fiir d ie  Forderung
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von zwei Wagen zu je  ( 0 0  kg Nut/las', bei 15 m Ge- I Sie wird durcli einen langsain laufenden Gleichstrom- 
sehwindigkeit und einer Teufe von 4 0 0  in bestimmt. | motor von der in Fig. 2  dargestellten Baunrt betrieben.'
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F ig . 2. Gleichstrommolor fiir Fórdermasclńnen 2 0 0  PS.

U m  b o l ic ie  T o u r e n z a l i lo n  der S e i l sc l ie ib e n  zu erre ichen  
und ditinit k le in e r e  Motoren v erw e n d en  zu k o n n e n ,  wiih lte  
m an statt der T r o m m e ln  oder  S c h e ib e n  von grofscm D urch-  
m esser  so lc l ie  von geringeret i  D im e n s io n e n :  d ie  drei F r ik i ion s -  
s c h e ib e n  w e is e n  e inen  D urc l im esser  von  3,5 in au f  und  
s ind  fiir e in  F la c l i s e i l  von  16 X 70 qm m  Querschnitt  
b em ess en .

D a giiii8tige B etr iebsresn lta te  von e in er  F r ik t io n s lo rd er -  
m a sc h in e  m it  2430 mm S c h e ib e n d u r c l im e s se r  fiir R undse i l  
von 25 mm D urcl im esser  aus 2 min slarken  Stnlildriihten  
v o r l ieg en ,  so  k on n ten  o b ig e  S c l ie ib en d ure l im esser  bei  V e r -  
w e n d u n g  eines dunndri i l i t igen ,  w e ic l ie n  F la c l i s e i le s  a n g e -  
w e n d e t  w e r d e n .

D ie  b e id e n  -unteren S c l ie ib en  erlialten j e  e in e  d o p p e ltc  
B ac ke nb re in se ,  w e lc l i e  g em ein sch a f t l ich  von  e inem  in der  
Mitte b e f in d l ic h e n  D r u c k lu ftc y l in d e r  aus bethiitigt w erd en ,  
dessen  S te u e r u n g  v o m  F iih rcr s la n d  aus b e d ie n t  w ird .  D ie

n o l ig e  D ruckluft  w ird  in e in em  k le in e n ,  e lek tr iscb  b e -  
tr ieb en en  L u f lk o m p iesso r  erzeugt ,  w e lc h e r  mit  e in em  W i n d -  
kesse l  und a l le n  fiir e in en  s ic lieren Betr ieb  erforderlichen  
A pparaten  v erseh en  ist. D i e  B rem sbacken  konnen  aufserdem  
m itte ls  e in e s  F a l lg e w ic l i t e s  a n g e z o g e n  w erd en .  D ieses  wird  
a u sg e lo s t  ers lens beim  U eb ertre ib en  durch den S ic l ierheits -  
apparat,  z w e i t e n s ,  w e n n  der Starkstromantomat aussclialtet ,  
o d er ,  w e n n  in fo lg e  irgen d  e in er  S torung der Strom ausb le ib l ,  
durcli e in en  E lek lro inngneten ,  und drittens auch  vom  
Fiihrerstand  aus d irckt  m itte ls  e in es  Fufstrittes. Beim  
E in fa l len  d ieses  F a l lg e w ic l i t e s  w ird  g le ic l iz e i t ig  der Strom 
a b g esc l ia l t e t ;  m itte ls  e in er  Knarre w ir d  d a sse lb e  w ie d e r  
a u fg e w u n d e n ,  doch  ist d ies  erst m o g lic l i ,  w en n  d ie  Storung  
in der  S trom lie ferung  belioben  ist.

D er d ie  Steuerung des  L u ftdruckcy l inders  beeinfiussende  
B rem sbebel  ist derart  mit  d em  H ebel  des  Steuerapparates  
verr iege lt ,  dafs ein  A n la ss e n  der M ascbine erst nach LOften
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konstruktion nebstWarniiiigssclielle undUebertreibeYorrichtutig, 
einem Apparat fiir die Konlrolle gleiclimiifsiger Geśchwindig-  
keits-Zu- u ud •Abnalutie, einem Kontrollapparat fiir Be- 
grenzung der Maximalgescliwindigkeiten bei Materialfijrderung 
und bei Seilfahrt und einem Retardierapparat zur Beein- 
flussung der Steuerung bei nicht geniigend verzogerter 
Gesciiwindigkeit in der Nillie der Hiingebank.

D ie H a n d h a b u n g  des e ig e n t l ic h e n  S te u e r h e b e ls  entspriclit  
d e m  B etr iebe  der D a in p f lo r d e r m a s c h in e , d .  li. d er  Hebel  
sch l i ig t  aus se in c r  v e r l ik a le n  S te l lu n g  ( N u l l s t e l lu n g  nach'  
vor-  und riickwiirts)  aus,  en tsp r e c h e n d  den  be id en  Dreli-  
r ich tungen  der  S ch e ib e n .

Der Antrieb erfolgt durch zwei auf die Welle der 
oberen Scheibe fliegend aufgesetzte Gleichstrommotoren. 
Jeder dieser Motoren entwickelt 2 0 0  PS. und ist, den 
Anforderungen des Forderbetriebes entsprechend, bcsonders 
kriiftig konstruieit.

U m  b e im  A n la u f  zu grofse S troinslarken  zu v erm eiden ,  
w erd en  d ie  M otoren m it  yersli irktem M a g n e t fe ld e  ange lassen ,  
w e lc h e s  dann  mit dcm  Ste igen  d er  T o u r e n z a h l  w ie d e r  
g e s e h w a c l i t  w ird .

Von besonderem Interesse ist die Sclialtungsart der 
elektrischen Fordermaschine, da auf dieser gerade die 
grofsen Vorzlige des Systems beruhen. Es ist vermitlels 
dieser Sclmltung nioglich, sowolil jede beliebige Seilge- 
scliwindigkcit vou 0 bis 15 m dauernd einzuhalten, ais 
aucli von einer Gesciiwindigkeit zur anderen stofsfrei iiber- 
zugehen.

Zu diesem Zwecke findet ein stets durchlaufendes 
Umfonner Aięgregat. yerweiidung, dessen eine Maschine den 
F3rdermotoren vorgeschaltet ist. Wie aus dem Schaltnngs- 
scliema Fig. 4 eiMchtlicli ist, wird durch Nebenschlufs-

der  B rem sen  m o g l ic h  ist. E s  s ind som it  a l l e  V o r s ic h ts -
m afsrcgeln  getrofferi, um e in e  B e sch i id ig u n g  der  M otoren  
zu  y e r m e id e n .

l^ig. 3. Friktionsfordermaschine mit  elektrischem Antrieb.

Zur w e iteren  S ieh eru n g  des B etr ieb es  ist  d ie  F o r d e r 
m a sch in e  mit  e in em  S ch li i terschcn  S ich erh e i t sa p p a ra t  ver-  
sc l ie n .  D ieser  besteht aus  T eufenzef i jer  in R u n d sc l ie ib e n -

Fig. 4. Sclialtungsscliema fiir Fordermotoren mit Anlafsmaschine.
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Regulierung dieser Vorschaltmaschine die Spannung an den 
Klemmen der Fordermotorenanker variiert und zwar von 0 
bis zur doppelten Netzspannung. Die Vorschallin!ischine 
arbeitet zuerst der Spannung des Netzes enlgegen, sodafs 
die Spannung an den Klemmen der Fordermoloren Nuli ist. 
Durch die Bedienung des Anlnfshebels wird diese Gegen- 
spannung allmiihlich verringert und die Geschwindigkeit 
der Motoren stcigt mit der Erhohung ihrer Ankerspannung, 
wahrend die Feldmagnete konstant voin Nelz aus erregt 
sind. Die Polaritiit der Vorschaltmaschine wird beim 
Zuriickgehen ihrer Spannung auf Nuli utngekehrt, darauf 
das Feld wieder verstarkt, bis die Motoren bei dem Doppelten 
der Netzspannung ihre volle Geschwindigkeit erreicht haben.

Die Regulierung erfolgt also nur im Nebenschlufs Der 
Steuerapparat wird infolgedessen sehr leiclit, andererseits 
aber, und dies ist der IIauptvorteil der Schaltung, (indet 
ltein Knergieverlust in Widerstiinden statt. Die elektrisehe 
Fordermaschine arbeitet also bei jeder beliebigen Ge
schwindigkeit im hochsten Grade okonoinisch. Fiir die 
ausgestellte FUrdennaschine ist ein Dampfyerbiauch von nur 
15 Itg pro Nutzpfeid und Stunde garanliert.

D ie  S e i lg e s c h w in d ig k e i t  en lsp r ich t  g en a u  der j e w e i l i g e n  
S te l lu n g  d e s  S te u e r h e b e l s ; m it  dem  W eiterauslegen  desseljben 
erh oh t  s i e  s ich  sofort, w iihrend andererseits  beim  Zuriick-

legen des Hebels eine voizugliche Bremsung stattflndet. Diese 
Geschwindigkeilsanderungen gehen vollkommen stofsfrei vor 
sich und sind in ihrer Beziehung zur Bewegung des Steuer
hebels unbeeinflufst von der Belastung der Korbę.

Am FUhrersland ist eine Mefssiiule aufgestellt mit einem 
Haupt-Strom- und Spannungsmesser, an welchem der Fiihrer 
koutrollieren kann, ob sein Betrieb normal arbeitet. Im 
iibrigen ist die Fiihrung der Maschine die denkbar einfachste 
und alles ist vermieden, was die Aufmerksamkeit des 
Fiihrers ablenken konnie. Dieser hal nur den Steuerhebel 
und den Breinshebel unter Beobachtung des Teufenzeigers 
und Geschwindigkeitsmessers zu bedienen

Auf der Ausstellung wird die Fordermaschine im Betrieb 
vorgefUhrt, wenn auch nicht unter normaler Belastung, was 
unausfuhrbar wiire, so doch derart, dafs die priizise und 
sichere Sleuerung der Maschine, sowie die Wirkungsweise 
der ganzen Anlage gezeigt werden kann.

Zum Schluls sei bemerkt, dafs die Ausfuhrung des 
elektrischen Teiles der Fordermaschine unabhiingig ist von 
der Gestaltung des mechanischen Teiles, sodafs also Forder- 
maschinen jeden Systems, sowoiil mit Trommeln, wie mil 
Kopeschciben sich in gleicher Weise fiir elektrisehe Ein- 
richiung eignen.

Technik.
M a g n e t i s c h e  B e o b a e h t u n g e n  z u  B o c h u m .  D ie

w e s t l i c h e  A b w e ic h u n g  der M agn e ln ad e l  vom or l l ich en  
M erid ian  b e tru g :

1902 rim 8  Uhr um 2 Uhr nm 6 Uhr um 2  Uhr
vorm. naclim. Yorin. nachm.

Monat Tac * 1 s Tag 8 «£ s
Juli 1. 12 35,5 1 2 43,1 17. 12 37,4 12 42,8

2. 12 36,5 12 4 2 ,7 18. 12 34,2 12 42,2
3. 12 35,6 12 44,4 19. 12 36,9 12 44,1
i. 12 35,5 12 4 3 ,8 20. 12 35,3 12 45.3
5. 12 34,3 12 42,4 21. 12 35,1 12 44,1
6. 12 35,2 12 44,6 22. 12 33,8 12 42,7
7. 12 35,8 12 44,4 23. 12 35,5 12 4 4 ,4
8. 12 34,4 12 44,9 24. 12 36,0 12 44,1
9. 12 36,7 12 43,2 25. 12 35,9 12 45,2

10. 12 35,0 12 44,7 26 . 12 34,8 12 44,1
11. 12 35,9 12 42,9 27. 12 34,3 12 42,8
12. 12 34,9 12 45,5 28. 12 35,8 12 42,2
13. 12 34,1 12 43,0 29. 12 35,8 12 42,3
14. 12 34,4 12 46,1 30. 12 37,2 12 43,7
15. 12 35,3 12 42,2 31. 12 35,5 12 44,0
16. 12 35,3 i 12 42,4

Mittol 12 35,42 i 12 43,69
13 5

Mittel 12 *  39 ,55 “ =  hora 0. —

S e h a c h t a b t e u f e n  m i t t e l s  G © f r i e r v e r f a h r o n .  A u f  
dem  Z c c h e n p la t z e  von S ch ach t  Prosper I  der A ren h ergsch en  
B e r g v e r w a i iu n g  ist  raan g eg en w iir t ig  mit  d em  N ied erb r in g en  
e in es  S c h a c h te s  beschi i l t ig t .  Z ur S ich eru n g  des  Z e c h e n b a h n h o fs  
und der H a u p tfo rd erm a sch in e ,  in dereń  unm itte lbarer  Niilie das  
Abteufen vo r  s ich  g eh t ,  ha l  s ic h  d ie  Z e c h e n v e r w a l tu n g  zur  
A n w e n d u n g  d es  Gel'rierverfahrens en tsch lossen ,  n achdem  die  
V ersucli8bohrung b is  zu e iner T e u fe  von  1 2 ,4 0  in S c h w im m -  
san d sch ich ten  n a c h g e w ie s e n  hatte .  D ie  G efr ierper iode  tialun

am 14. Mai ihren Anfang und wurde am 26. Juni be- 
endet. Bei 7 m Teufe mufste das Abteufen eingestellt 
werden, da die Frostmauer infolge Undichtigkeit eines 
Gefrierrohres sich ais nicht stark genug erwies. Am
1. August wurde das Abteufen wieder aufgenommen und 
am 6. d. Mts. der Mergel in einer Teufe von 1 3 ,8 0  in 
erreicht. Das Abteufen wird zurzeit im Mergel weiler 
fortgesetzt und es soli bei etwa 16 m Teufe mil der Aus- 
mauerung des Schachtes begonnen werden. Die Mauerungs- 
arbeiten werden im Laufe der nachsten Woche begonnen 
werden.

Mineralogie und Geologie.
G e o l o g i s c h e  L a n d e s a u f n a h m e .  Dem vor kurzem 

erschienenen Bericht iiber die ThiUigkeit der Geologischen 
Landesanstalt zu Berlin im Jalire 190 1  entnehmen wir, 
dals in der Provinz W e s t f a l e n  die Aufnahme der Bliitter 
A l t e n b e k e n  und L i c h t e n a u  fortgesetzt, die der Bliitter 
K a m e n ,  W i t t e n ,  H o l i e n  l i m b u r g  und K l e i n e n b c r g  
begonnen wurde. Ferner wurde die Revision des Blattes 
I s c r l o h n  in Angriff genommen. Aufserdem fand eine 
grofsere Anzahl von Orientierungstouren durch das M i t t e l -  
u n d  O b e r d e v o n  d e s  S a u e r l a n d e s  sowie eine geo-  
logisch- hydrologische Untersuchung des U r s p r u n g s -  
g e b i e t e s  d e r  P a d e r ą u e l l e n  zu Paderborn 
statt. Zu dem letztgenannten Zwecke wurden Teile der 
Bliitter P a d e r b o r n ,  E t t e l n  und F i i r s t e n b e r g  i. W. 
aufgenommen. In der Rheinprovinz wurde die Aufnahme 
des Blatles L e n d e r s d o r f  fortgesetzt, die des Blattes 
H e r z o g e n r a t h  zu Ende geluhrt. Es wurden aufserdem 
untersucht die Grundwasserverhiiltnisse 1. einiger Gemeinden 
iler Kreise M a l m e d y  und M o n t j o i e ,  2. der Umgebung 
von S a a r b r u c k e n  zwecks einer Wasserversorgung der
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K o n ig l ic h e n  Gruben des  S aargeb ie tes  und der K o n ig l ic h e n  
E isen b ahn d irek t ion  Saarbriicken.

Aus dem fiir das Jahr 1 9 0 2  aufgcstellten Arbeitsplan gelit 
hervor, dafs die Kartiening der Provinz Westfalen eifrig fort- 
gesetzt werden soli. In Aussicht geuominen sind Teile der nach- 
bennnnten Bliiller: Hagen, Holienliraburg, Balve, Iserlohn, 
Menden, Witten. Hordę, Altenbeken, Lichlenau, Kleinenberg, 
Driburg, Willebadessen und Peckelsheim, welche teils fertig- 
gestellt, teils neu begonnen werden sollen. Im Gebiete des

f iska l ischen  B ergbaues  bei  Ib b enb iiren ,  a u f  d e n B l i i t t e r n T e c k le n -  
burg  und M eit ingen  so l i  e in e  g e o lo g i s c h  -  agro n o m isch e  
K art ieru n g  stattf inden, w e l c h e  s o w o h l  den  B edurfn isscn  des  
B ergb aues  w ie  denon  der L a n d w ir tsc l ia f t  R ec l im in g  triigt. 
In der  I l l ic in p ro v in z  so l le n  d ie  Bliitter E s c h w e i l e r  und  
L e n d e r sd o r f  fer l ig g este l l t ,  d ie  Bliilter Dureń und A a ch en  
fortgesetzt  und mit der A u fua l im e  d er  Bliitter L in z ,  K on igs-  
w in ter ,  A h r w e i le r ,  G o d esb er g ,  I th e in b a ch ,  B u sk irch en ,  Z i i lp ich ,  
Y e t tw e i s  und Erb b e g o n n en  w erd en

Yolkswirtscfiaffc und Statistik.
E r g 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 s  i m  O b e r b e r g a m t s b e z i r k e  H a l l e  a .  S .  i m  1. u n d  2 .  V i o r t e l -  

j a ł i 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  Y o r j a h r e s .
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Steinkohle . . 1. i 2  603 557 1 783 47 1 3 123 4 98 2  454 47 —  521 —  671 —
2. i 2  454 3 94 1 839 39 1 2 274 521 i 4 0 8 43 -  180 +  431 —  4

5 057 951 3 6'?2 5 397 1 019 3  86 2 - 700 -  240 —  4

Brannkohle 1. 2 72 6 765 984 1 470  238 5 132 379 36 ('09 274 7 425 023 1 553  809 5 675 731 37 113 —  659 039 -  54-3 352 -  204
2. 269 6 796 U 2 1 462  125 5 399 671 35 376 275 6 8 2 2  947 1 449  771 5 431 693 3 8 1 6 3 -  26  835 -  32  022 - 3 7 8 7

1 1 13 562 096 2 952  363 10 532  050 14 U 7  970 3 003  580 11 107 424| | -  685 8 7 4 -  575  374 - 3 9 9 1

B r e n n m a t e r i a l i e n - V e r b r a u c h  d e r  S t a d t  B e r l i n  f u r  d a s  H a l b j a h r  J a n u a r / J u n i  1 9 0 2 .

Steinkohlen, Koks und liriketts

Eng- West- Sacli- Ober- Nieder-
zusammen

Hoh- Preufs. u. Sachsische

lische falische sisclie schlesische schlesisclie misclie Briketts Kohlen

Braunkohlen und Briketts

in Tonnen

I. H nip  f a n g  der im W eichbilde ron Berlin liegenden Stationen:
a. Eisenbalmen .
b. Wasserstrafsen

7 9 8  1 40 430  
160 137 | 30 686  

4215  Amerlkanisclie

10 515 361 403  
188 804

99  4 2 2  
3  345

5 1 2  568  
387  187

7 039  
3 627

4 1 7 3 1 9  
1 340

4 558  
1 2 0 9

428  916  
6 1 7 6

Summę des Empfanges

11. V e r s  a n d de
a, Eisenbahnen . . .
b. Wasserstrafsen . .

160 9 3 5 |  7 1 1 1 6  
42 1 5  Amerikanisclie 

r im Weichbilde von 

2  04 2  | 30  
5 7 6 6  1 

165 Amerikanisclie

10 515

Serlin liege 

10

550  207

nden Statio 
35  393  
1 7 1 6 5

102 767  

n e n :
2  563  

300

8 9 9  755

4 0  038  
23 386

10 666  

29

4 1 8  659

6 529  
1 060

5 767  

2 9 3

435  092

6 851  
1 060

Summę des Yersandes 7  7 9 8  | 30  
165 Amerikanisclie

10 5 2  558 2  8 6 3 63  424 29 7 589 293 7  911

Blelb. im Halbjahr Jan. 
bis Juni 1902 iri Berlin

4 0 5 0  Amf  
153 137

rikanische
7 1 0 8 6 10 505 4 9 7  649 99  904 836  331 10 637 411 070 5  47 4 4 2 7  181

Im gleichen Halbjahre 
1901 blieben In Berlin 191 2 4 4 79  907 2 2 8 1 5 4 2  503 125 380 941 315 21 735 510  634 6 940 539 309

Mithin ( +  Zunahm e, 
—r Abnahme) . . .

+  40 5 0  Amerikanisclie 
-  38  107 | -  8  821 +  8  2 2 4 -  4 4  854 -  25 476 -  104 9 8 4 | -  11 098 —  99 5 6 4 —  1 4 6 6 -  112 128

III. E m p f a n g  der nicht im Weichbilde von Berlin liegenden Stationen, abzuglich des Versandt>s:
a) auf der Eisenbahn.

Z u s a m m e n ......................... 6 904 29  065 663 156 0 1 7 5 7  090 24 9  739 4  355 104 683 6 391 115 429
Halbjahr Jan ./Juni 1901 15 516 43  779 2 0 8 192  486 52  266 3 0 4  255 8  2 4 8 12 3  28 8 6 577 1 3 8 1 1 3
M ithin (  +  Zunahme, 

—  A bnahm e) . . . -  8  612 —  14  714 +  455 —  36 469 +  4  8 2 4 - 5 4  516 - 3  8 9 3 -  18  605 -  186 -  2 2  684
b) auf dem Wasserwege.

Z u s a m m e n ......................... 4 1 3 9 4 4  775 — 156 22 4 2 9 1 5 2 0 5  308 1 628 — 50 1 6 7 8
Halbjahr Jan./Juni 1901 32  054 1 1 3 2 5 — 100 315 795 1 4 4  489 2  949 — 538 3 487
Mithin ( +  Zunahme,  

—  Abnahme) . . . +  9 340 -  6 550 — +  55  909 +  2 1 2 0 +  6 0 8 1 9 - 1 3 2 1 __ - 4 8 8 - 1 8 0 9
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W e s t f a l i s e h e  S t e i n k o h le n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s  in  
H a m b u r g ,  A l t o n a ,  e t c .  (Mitgeteilt durch Anton Glintlier 
in Hamburg.) Die Mengen westfalischer Steinkohlen, 
Koks und Briketts, welche wiilirend des Monats Juli  
19 0 2  ( 1 9 0 1 )  im hiesigen Verbrauclisgebiet laut amtlioher 
Bekanntmachung eintrafen, sind folgende:

T onnen & 1000 kg

1902 1901

In Hamburg P l a t z .............................................
D nrchgangsveisaiid nacli A ltona-K lelerB alm  

„ „ Lubeck-Hamb. „
„ ,, Berlin-H am b. „

69 868,5  
47  973  

9 544  
7  567,5

97 131,5  
44 965  

6 303,5  
3 502,5

Insgesam t 134 953 151 902,5
Durchgangsversand nach der Oberelbe nach

B e r lin .....................................................................
Zur Ausfulir wurden verladen . . .

23 353,5  
3 739,5

2 2 7 0 7 ,5  
7 437,5

E n g l i s c h e  K o b l e n e in f u h r  i n  H a m b u r g .  Im Monai 
Juli 1 9 0 2  kamen heran von:
Northumberland und

Durham . . . 1 2 0  5 5 4  t gegen 123 196 t in 1901
Midlands . . .  34  9 4 7  t „ 4 5  4 4 5  t
Schottland . . 5 5  7 5 5  t „ 56  4 01  t
Wales . . . .  
an Koks . . . . 2 8 7  t 6 0 0  t

»
» »
u »
»

2 2 3  8 0 9  t gegen 2 3 8  8 6 2  t in 1901
Westfalen 137 50 3  t

zusammen 361 3 1 2  t gegen 3 9 2  2 8 4  t in 1901 .
Es kamen somit 30  9 7 2  t weniger heran ais in der

selben Periode des Yorjahros. Die Gesamtzufuhren von
Grofsbritannien, Westfalen und Amerika betrtigen in den 
ersten sieben Monaten des Jahres 1 9 0 2  2 5 6 2  9 5 7  t gegen
2 4 7 3  4 0 5  t im gleiclien Zeitraum des Vorjahres, mithin 
1 9 0 2  89  5 5 2  t mehr.

Das Gcscbaft verlief im ganzen selir ruliig, jedoch 
stelite sieli im letzten Drittel des Monats ein etwas leb-
hafterer Bedarf ein, sodafs die Preise im allgemeinen sieli
befestigen konnten, wenn aucli nennenswerte Erhohungen 
nicht erzielt wurden.

S e e f  racl i  t e n  blieben in manchen Richtungen noch 
flauer ais in den Vormonaten.

F iu  f s f r a c h t e n  konnten eine vortibergeliende kleine 
Steigerung nicht behaupten und sind zur Zeit wieder auf 
einen aufserordentlich niedrigen Stand zuriickgedrangt.

(Mitgeteilt von H. W. H e i d m a n n  in Hamburg.)

P r o d u k t i o n  d e r  d e u t s c h e n  H o c h o f e n w e r k e  im  
J u n i  1 9 0 2 .  (Nacli Mitteilung des Vereins Deutscher 
Eisen- und Sfahl-Industrieller.)

B e z i r k
M o
s  a  fe

&

Produktion 
im Juni 

1902  
t

Kheinland -  Westfalen, ohne Saar- 
bezirk und ohne Siegerland . . 18 14 933

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
17 35 320

Puddcl- 9 31 024
Roheisen 1 3 285

und
Konigreich S a c h s e n .......................... — —
IIannover und Braunschweig . . 1 —

Spiegeleisen. Bayern, Wurttemberg u. Thiiringen 1 950
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg 4 13 211

Puddel-Roheisen Summa 51 98 723
im Mai 1902 54 94 622
im Jimi 1901 61 1 1 1 2 1 0

B e z i i k

W
er

ke
(F

ir
m

en
) Produktion 

Im Juni  
1902  

t

Bessemer-

Roheisen.

Rheinland -  Wnstfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

SiegeHand, Lahnbezirk und Hessen-

Hannover und Braunschweig . . 
Bessemer-Roheisen Summa  

Im Mai 1902  
Im Juni 1901

. 4

1
1
1
7
7
7

23  425

479  
4 759  
6 230  

34  893  
33 471  
36 284

Rheinland -  Westfalen, ohne .Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
10 169 618

— —

Thomas- S c h l e s i e n .................................................. 3 15 972
IIannover und Braunschweig . . 1 18 926

Roheisen. Bayern, Wurttemberg u. Thiiringen 1 8 1 5 0
Saarbezirk, Lothringen u. Lujteinburg 16 2 2 2  642

Thomas-Roheisen Summa 31 435  308
im Mai 1902 33 446  937
im Juni 1901 36 368 169

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
13 65 283

Glefserei- 3 12 961

Itolieisen 6 5 2 9 0
1 6 850

u Gufswai en IIannover und Braunschweig . . 2 3 4 1 0
1. Schmelznng Bayern, Wurttemberg u. Thiiringen 2 2  308

Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg 10 30 047
Gielśerei-Roheisen Summa 37 126 149

im  Mai 1902 40 135 390
im Juni 1901 

Z u s a m m e n s t e l l u n g .

38 117 383

Puddel-Roheisen und S p ie g e le i se n ............................... 9 8 7 2 3
Bessemer- Roheisen . . . . 3 4  893
Thomas-Rolieisen ........................................................ 435  308
G i e l ś e r e i - R o h e i s e n ...................................... 126 149
Produktion im Juni 1902 . . 695 073
Produktion im 71 0  420
Produktion im Juni 1901 ......................... . 633 046

G e s a m t e i s e n p r o d u k t i o n  i m  D e u t s c h e n  R e ic h e .
^Nacli Mitt. d. Yereins Deutscher Eisen- u. Stahlindustrieller.)

Puddel-
Roheisen

und
Spiegel
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I n T o n n e n
Januar . . 108 338 36  212 371 821 140 317 656 688
Februar . . 95 715 29  059 344  990 127 570 597  334
Marz . . 103 386 29 445 4 1 4 1 5 4 134 364 681 349
April . . . 95 701 27 912 422 917 126 382 672 912
Mai . . . , 94 622 33 471 446 937 135 390 710 420

98  723 3 4  893 435 308 126 149 695 073
Jan. b. Juni 1902 596  485 190 992 2  436 127 7 9 0 1 7 2 4 013 776

1901 728  776 238  931 2  226  574 7 59  498 3 953 779
» » ’> 1900 782  251 2 3 2  008 2  3 0 2  270 735 028 4  0 5 1 5 5 7

Ganzes Jalir 1901 1 356 794 464  03614 452  950 1 512 107 7 785 887
*7 V 1900 1 612  664 495  790 |4  826  459 1 487 929 8 4 2 2 8 4 2

D e r  B e r g b a u  u n d  d ie  E i s o n h u t t e n  -  I n d u s t r i e  
L u x e m b u r g s  i m  J a h r e  1 9 0 1  Der Bergbau des Grofs- 
herzogtums Luxeinburg ist selir stark von der nun schon 
2  Jalire wahrenden wirtscbaftlichen Krisis betroffen worden. 
Im vergangenen Jahre sank die Gewinnung von Eisenerz,



Nr. 32. -  792 - 9. August 1902

dio sieli iii 1900 aul‘ 6 1 7 1 ‘229  t belaufen hatte, auf 
4 4 5 5  179  t, wies also einen Ruckgang um 1 7 1 6  0 5 0  t 
oder ungefiihr 33  pCt. auf. Die Arbeiterzaiil sank von 
6 2 0 7  iii 190 0  auf 4 7 1 4 .  Die iiacbstebeiide, dem Monitcur 
des Intćrets Matćriels vom 27 .  Juli entiioiiimene Tabelle 
zeigt die Entwicklung der Luxemburgischen Bergwerks- 
produktiou seit dem Jalire 1 8 9 5 :

Jalir Produktion Gesamtwert Preis per t
(Menge in t) Frcs. Frcs.

1 8 9 5 3 9 1 3  0 7 6 9 5 9 0  4 4 3 2 ,4 5
1896 4 7 5 8 7 4 1 11 8 5 2  5 2 8 2 ,4 9
1897 5 3 4 9  00 9 13 9 8 0  5 5 0 2 ,61
18 9 8 5 3 4 8  951 12 9 3 4  186 2 ,6 0
1899 5 9 9 5  4 1 2 16 2 2 5  2 8 0 2 ,7 0
1900 6 171 2 2 9 17 2 8 3  2 8 9 2 ,8 0
1901 4 4 5 5  179 11 7 7 0 0 4 6 2 ,6 3

In iihnlicher Weise hatte auch die Eisenhtittenindustrie 
des Grofsherzogtuins unter der Ungunst der wirtscbaftliclien 
Verbiiltnisse zu leiden. Von 2 8  Ilocbofen waren im ab- 
gclaufenen Jahre nur 25  im Betriebe. Die Produktion von 
Roheisen sank ;nn 5 4  5 4 1  t; gleichzeitig ging die Arbeiter- 
zahl von 3 2 7 4  auf 2 7 7 1  zuriick. Gegen das Ende des 
vergangenen Herbstes war der Tiefpunkt der Konjunktur 
erreieht und die Bestellungen, insbesondere die des Aus- 
landes, gingen wieder zablreicber ein: die Besserung hat 
seitdem angelialten.

Die Entwicklung der Luxcmburgischen Gufseisenproduk-
tion se it  d em J a b r e  1895 z e ig t  nael is tehendt i T a b e l l e :

Jahr Produktion Gesamtwert Preis per t
(Menge in t) Frcs. Frcs.

18 9 5 6 9 4 8 1 3 32 171 5 4 0 4 6 ,3 0
1896 8 0 8  8 9 8 41 455  5 0 5 5 1 , 7 4
1897 S 7 2  4 5 7 4 9  3 1 7  4 7 7 5 6 ,5 3
18 98 9 4 5  8 6 6 5 2  4 6 3  475 5 5 ,4 6
189 9 9 8 2  9 3 0 55  7 4 0  3 1 9 5 6 ,7 0
1 9 0 0 9 7 0  8 8 5 7 4  2 3 4  178 7 6 ,4 6
1901 9 1 6 4 0 4 66  2 7 7  3 2 0 7 2 ,3 2

Aucb die Eisengiefsereien erfubren iin letzten Jahre 
eine Verminderung ihrer Produktion von 11 2 9 4  auf
9 981 t. Der Kohinaterialienverbrauch belief sich auf
10 6 8 0  t gegen 1 1 9 7 8  t im Vorjalire. Die Arbeiterzaiil 
stieg von 3 5 2  auf 4 4 5 .  Nur die Stahlerzeugung iiat die 
aufwiirts steigende Richtung der letzten Jahre beibebalten.
1901 erzeugten die Luxemburgischen Stahlliutten 2 5 7  0 5 5  t 
gegen 184  7 1 4  t im Vorjahr. Die Arbeiterzaiil erfuhr fast 
eine Verdoppelung, indem sie von 9 6 6  auf 1 7 5 4  stieg.

Dr. J .

S c ł i r a m m a s c h i n e n  i m  K o h l e n b e r g b a u  G r o f s b r i ta n -  
n ie n s .  Nacb den kuizlieh erschienencn Berichten der 
britischen Bergrevierbeamten waren im letzten Jahre in den 
britischen Kohlengruben 2 6 0  Scbriimmasebinen im Betrieb, 
wobei allerdings zu beachten ist, dafs die Bericlue fiir 
Midland, Newcastle und die sudlichen Distrikte, auf die 
scbiitzungsweise 1 2 0  Schrammascliinen entfielen, keine 
beziigl. Angaben enthalten. Gegen das Vorjahr bat die 
Anzahl der Maschinen eine Zunahme um 3 4  erfahren, 
dagegen liel die Ausbeute vou 2 5 0 0  401 t auf 2  2 1 6  7 1 0  t. 
Yorkshire zabite in 1901 8 5  Schrammascliinen ( 8 3  in 1 9 0 0 ) ,  
der Liverpool-Distrikt 65  gegen 4 6 ,  trotzdem ging hier 
die Ausbeute von 5 0 0  0 0 0  auf 4 0 0  0 0 0  t zuriick. Dieses 
ungiinstige Ergebnis veranlafst den betrefFenden Bergrevier- 
beamten in seinein Bericbte zu der Bemerkung, dafs die

Verwendung von Schriimmaschinen wolil bei hohen Lobnen 
ilire Vorziige haben mogę, dafs aber die Maschinen in 
ihrer jetzigen Konstruktion bei niedrigen Lobnen schwerlich 
den Wettbewerb mit der Handarbeit erfolgreich durchfiihren 
konnten, In Schottland stieg die Zahl der Maschinen auf
49  ( 4 5 ) ,  StalTord zeigte eine Zunahme um 2 Maschinen 
bei einer um 4 0  0 0 0  t grotseren Ausbeute, dagegen ging 
in Durham und dem Manchesterdistrikt trotz vermehrter 
Maschinenver\vendung die Ausbeute zuriick. Der „Colliery 
Guardian" vom 18. Juli, dem die vorstehenden Angaben 
entnommen sind, fiihrt dieses unbefriedigende Resultat auf 
die geringere Nachfrage nach Kohlo zuriick, die zur Folgę 
gehabt habe, dafs viele von den Maschinen, die in schwachen 
Flotzen arbeiteten, fiir liingere Zeit aufser Betrieb gesetzt 
wurden, da sich diese letzteren mit Gewinn nur in guten 
Zeiten bearbeiten liefsen. Dr. J.

D ie  S t r e i k s  d e s  J a h r e s  1901 i m  B e r g b a u ,  H i i t t e n -  
u n d  S a l i n e n w e s e n  u n d  i n  d e r  T o r fg r a b e r e i .  Seit
1 8 9 9  werden im Deutsclien Reiche die im Gewerbebetriebe 
Yorkommenden Streiks und Aussperrungen zum Gegenstand 
fortlaufender Erhebungen gemacht. Gegenstand der behord- 
lichen Feststellungen bilden in erster Linie Zahl, Griinde 
und Daner der Streiks, die Orte, an welchen die Gewerbe- 
arten, in welchen sie zum Austrag gekominen sind, iliren Sitz 
haben, die Ziffern derin Mitleidenscbaft gezogenen Betriebe und 
Personen, der Inhalt der gestellten Forderungen, der Ausgang 
derAusstiinde etc. Nach den soeben vorliegenden Nacbweisungen 
des Kaiserl. Statistischen Amtes fiir 1901 haben im ab- 
gelaufenen Jabre im Bergbau, Hiitten- und Salinenwesen 
und in der Torfgraberei 21  Streiks stattgefunden, davon 
wurden 25  Betriebe mit einer Arbeiterzaiil von 6 1 9 8  be- 
troffen und 13 Betriebe zu volligem Stillstand gebracht, 
die HBch.stzahl der wahrend der Dauer des Streiks gleich- 
zeitig streikenden Personen betrug 2 1 1 8 ,  wozu noch 56 2  
infolge des Streiks gezwungen Feiernde traten. In der iiber- 
wiegenden Mebrzahl waren Lohnstreitigkeiten dieUrsache; in
9 Fiillen handelte es sich um Aufrecliterhaltung und in
10  Fiillen um Erhohung der bisherigen Lohne. In 3 Fiillen 
hatten die Streikenden einen vollen Erfolg, in 8 einen teil- 
weisen und in 10  gar keinen. In 6 Fiillen lag eine Unter- 
stiitzung der Streikenden durcli Berufsvercinigungen vor. 
Von den aufgefiihrten Streiks kamen 17 auf Preufsen, darunter
7 auf die Provinz Sachsen, einer auf das Konigreich 
Sachsen und 3 auf Braunschweig. Auf den Steinkoblen- 
bergbau entfiel nur 1 Streik, dagegen wurden 18 Braun- 
kohlengruben im Jahre 1901 durch Arbeiterausstiinde 
betroffen.

M u n z p r a g u n g .  Auf den deutsclien Miinzstiitten sind 
im Monat J u l i  1 9 0 2  gepriigt worden: 7 181 4 6 0  JL.
in Doppelkronen, 2 0  0 0 0  JL. in Kronen, 3 0 8  7 2 0  JL. in 
Fiinfinarkstiicken, 2  2 7 8  7 9 6  JC. in Zweimarkstiicken, 
2 4 2  9 0 7 ,5 0  J L  in Zehnpfennigstlicken, 1 4 8  6 0 0 ,5 0  <JL in 
Fiinfpfennigstucken und 11 4 4 1 ,9 5  J t .  in Einpfennigstiicken. 
Die Gesamtauspriigung an Reichsmiinzen, nach Abzug der 
wieder eingezogenen Stiicke, bezifFerte sich Ende J u l i  
dieses Jahres auf 3 82 1  4 6 5  9 1 0  JL  in Goldmiinzeii, 
5 8 8  4 7 9  3 4 8 ,8 0  JL  in Silbermiinzen, 69 4 8 5  0 4 1 ,3 5  J L  
in Nickclmiinzen und 15 7 6 6  4 7 9 ,9 5  JL. in Kupfermunzen.
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Verkelirswcsen.
K o h l e n - ,  K o k s -  u n d  B r i k e t t v e r s a n d .  Vom den  

Z cchen ,  K ok ere ien  und Brikettw erken  des  R uhrbezirks  sind  
vorn 23 . bis 3 1 .  J u l i  19 0 2  in 8 A rbeitstagen  1 18  187  
und au f  d e n  A rbeitstag  du rch sch n it l l ic l i  14  7 7 3  D o p p e l -  
w agen  zu  10  t mit  K o h len ,  Koks und Briketts beladeti  
und au f  der  E isen b ahn  versandt  w ord en  gegen  121 9 9 5  
und auf  den  A rbeitstng  15 2 4 9  D o p p e lw a g e n  in d em se lb en  
Z eitrau m  des  Vorjahres bei  g l e ic h e r  A n zah l  Arbeitstage.  
Es w urden  dem nach  vom 2 3 . bis 3 1 .  J u l i  des J a h res
1 9 0 2  a u f  den  A rbeitstag  4 7 6  und hu g an zen  3 8 0 8  D .- W .  
oder 3 ,1  pCt. w e n ig e r  gefBrdcrt und z u m  Versand gebracht  
ais im g le ic h e n  Z e itraum  des  V orjahres .

Der Versand an Kohlen, Koks und Briketts stellte sich 
auf der Eisenbahn vom 16. bis 3 1 .  Juli 1 9 0 2 .
im Ruhrbezirk auf 2 1 3  145 U. -W.  gegen 2 1 7  9 9 7  i. V
im Saarbezirk auf 33  8 9 7  „ „ 34  597  „
in Obersclilesien auf 81 9 6 9  „ ,, 8 3  709
und in den  drei B e z irk en
zu sam m en  auf 3 2 9  011  D .- W ■ g eg en  3 3 6  3 0 3  i . V

u n d  war d e m n a c h :

im K uhrbezirk » • • 4 8 5 2 D . - W .  oder 2 ,2 p a .
n iedriger

im Saarbez irk  . , . . 7 0 0 ■,> » 2 ,0 »
n iedr iger

in O bersc l i les ien  . . , 1 7 4 0 » V 2,1 9)
nied r iger

und in den  drei Bezirken
zusam m en ■ 7 2 9 2 D . - W .  oder 2 ,2 pC .

nied r iger  ais in d erse lb en  Z e it  des  V orjahres .

Im g a n z e n  M onat J u l i  des J a h r e s  1 9 0 2  s te l l te  sich  
d er  V ers a n d  an K o h le n ,  Koks und Briketts au f  der E isen b ahn
im R u lu b e z i r k  au f  4 1 6  4 3 0  D . - W .  g eg en  4 2 6  67 0  i. V . ,
im Saarb ez irk  „  62  3 5 0  „  „  65  4 1 0  „
in O bersc l i le s ien  „  1 5 6  4 8 4  „ „ 161 15 2  „
und in  den  drei  B e z irk en

z u sa m m e n  au f  6 3 5  2 6 4  D . - W .  g eg en  6 5 3  2 3 2  i. V . ,  

u n d  w a r  d e m n a c h :

im R u lu b e z ir k  . 10 2 4 0 D . - W .  oder 2 ,4 p C t ,
im S aarbez irk 3 06 0 »  » 4 ,7
in O bersc l i les ien 4 6 6 8 » » 2,9 V
und in  d e n  drei  B ez irken

z u sa m m en  . . . . 17 9 6 8 D .- W .  oder 2,8 pCt.
n ied r ig er  a is  in d erse lb en  Z e it  d es  Vorjahres.

D ie  G esam tfor de ru ng  b e z w .  der Gesam tversand an 
K o h le n ,  K oks und Briketts  in d en  ersten s ieben  Mon men  
des J a h r e s  1 9 0 2  betrug  :
im K u h rb ez irk  2  6 8 6  2 5 7  D . - W .  g e g e n  2 8 0 4  0 9 6  i. V .,
im Saarb ez irk  109 6 3 0  „ „ 4 1 0  G67 „
in O bersc l i le s ien  9 3 8  4 7 6  „ „ 1 0 2 3  0 4 9  ,,
und in den  drei  B e z irk en

zu sa m m e n  4  0 3 4  3 6 3  D . - W .  g eg en  4 2 3 7  2 1 2  i. V ,

und w a r  d e u m a c h :

im K u h rb ez irk  . . . 117 8 3 9  D . - W .  od er  4 ,2  pCt.
im S aa rb ez irk  . . . 4 3 7  „ „ 0,1 „
in O b ers c l i le s ien  . . 8 4  5 7 3  „ „ 8 ,3  „
and iu d en  drei  Bezirken

z u sa m m en  . . . .  2 0 2  8 4 9  D - W .  od er  4 ,8  pCt.
niedriger a is  in d erse lb en  Z e i t  d es  V orjah res .

W a g e n g e s t e l l u n g  im  R u h r k o h le u r e v ie r e  li i i  die 
eit vom 23  bis 31 Juli 1902 nach Wagen zu 10 t.

lis sind Dio Zufuhr nach den

Datuin vorlangt gestellt Rheiiiliaf|:n betrug:

Monat t'at>

im Essener 
und

KlberlHddr Kużirkc

aus dem 
llfzlrk nach Wagen 

zu 10 t

Juli 23. 15 051 15 051
24. 15 343 15 343 K.-.seri Riihrort 15 018

r, 2(5. 15 218 1 5 2 1 8 •ł Duisburg 16 634
■l 26. 14 839 14 839 V Hochfeld 2 1 7 9
*) 27. 1 387 1 387 Elberluid Itulirort 91

28. 13 256 13 256 n Duisburg 12
29
30.

14 372 14 372 i) Hochfeld 101
>1 14  523 14 523 Zusatnmon 34 035
» 31. 1 4 1 9 8 1 4 1 9 8 Essen Dortm.

Zusammen; 1 1 8 1 8 7 118 187 Hafen 120
Durchschnittl. : 
Yerhaltniszahl:

14 773  
16 288

f. and. Giiter 10

Yercine und Ycrsainmlungcn.
B e r i c h t  d e s  V e r e i n s  f u r  b e r g b a u l i c h e  I n t e r e s s e n  

z u  Z w i e k a u  i i b e r  s e i n e  T h a t i g k e i t  i m  V e r e i n s j a h r e  
1 9 0 1 / 1 9 0 2 ,  erstaitet in der  P le i ia rv e rsa m m lu n g  voin
2 1 .  J u n i  1 9 0 2 .  Das a b g e la u fe n e  Geschiiftsjnhr w ar fiir 
den V cre in  im V e r g le ic h e  zum  V orjah re  insofern ein  ruh iges ,  
ais nur 8  S i tz u n g en ,  u n d  zw ar  6  S i tz un gen  der e in z e ln e n  
Sek tion en  und 2 P le n a r v e r sa m m lu n g e n  n o t ig  waren  —  es  
w ar aber  darnin durchaus n ich t  er e ig n is lo s .  Es h a t  s ic h  
im G eg en te i l  im B erichts jahre unter M itw irk u n g  d es  V e r e in s  
ein  w ic h t ig e s  E r e ign is  v o l l z o g e n ,  w e lc h e s  voraussicht.l ich  
fiir J a l ire  h inaus von  w c s e n t l i c h e r  B e d e u tu n g  fiir d ie  
e in z e ln e n  W erk e  se in  w ird .  Es ist d ies  d ie  im ab g e la u fe ne n  
Geschiift8jalire erfolgte  B i ld u n g  des F o rd er -  und V o r k a u fs -  
verb an d es  der Z w ic k a u er  und L u g a u -O e ls n i t z e r  S te in k o h le n -  
w er k e .

N a c h d e m  unter dem  2 2 .  O ktober 1901 durch  ein  an  
den V cre in  gcr ich te te s  S ch re ib en  des  H e r m  Stadtrat H e itz ig  
d ie  erste  A u regu n g  zur Bildun"  e in er  P r e is -  und Korder-  
k o n v en t io u  g e g eb en  w orden  war, liat s ich  der V ere in  in 
se iner  P le na r v ersa in m lun g  v o m  2 2 .  N o v e m b e r  e in g e h e n d  
mit der F rage  bcschiift igt  und im  P r in z ip  d ie  B i ld u n g  e iner  
Y e r e in ig u n g  in irgend  e iner  Form  fiir w u n se h e n s w e r t  erkliirt. 
D iese  ist se i ther ,  unter M itw irk u ng  der aus der  M itte  der  
V ere in s m itg l ied er  g ew a l i l t en  V ertreter des  h ie s ig en  S te iu -  
k o h le n b e ig b a u e s ,  zu s ta n d e  g e k o m m e n .

W ied er l io l t  hat sie li  der V ere iu  m it  der  L o su n g  der  
Frage beschaft ig t ,  in w e lc h e r  W e is e  e in e  auch  den  e i n z e ln e n  
M itgl iedern  n i i tz l iche  L o h n -  und P ro d u k t io n ss ta t i s t ik  gefi i l irt  
und stets au f  dem L au fen d eu  erhalten  w erd en  kon n te .  
N a c h  w ie d e r h o lte n  Beratungeii und nach A u sa r be itu n g  
mehrerer  E ntw urfe  zu d iesen  S la t is t ik en ,  ist  es en d l ich  
g e lu n g e n ,  ein  a l len  W iii ischen  und B edenk en  R e c h n u n g  
tragendes  F orm ular auszuarbeiten ,  und es steht  zu lioffen,  
dafs es nunm ehr ge l in g en  wird , e in e  fortlaufende L o l in -  
und P roduktionsstat ist ik  zu fiihren, w e lc h e  dem  Vcre in  
j e d e r z e i t  abgeschlossen  zur V erf i igung  stehen und fiir se ine  
Z w e c k e  geniigen  w ird .  w enn sich auch b ed a u er l ich er  W e is e  
nicht  s i im tliche  W e r k e  des  R evierś  zur  L ie ferung  der notigen  
U nter lagen  bereit  finden lassen  w o l l t en .

In se ine r  S i tz un g  vom  2 4 .  S ep te m b er  des  B e r ic h ts ja h r e  
hatte  s ich  d ie  tec l in ische  Sektiou  des  Y e r e iu s  m it  eiuetfl
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Sclireiben des Thalsperren-Ausschusses zu beschiiftigen, in 
wcicliem das Gesuch an den Verein gerićlitet war. fiir die 
Vorarbeiten zur Planung von Thalsperren im Flufsgebiete 
der Muldę einen angemesseuen Beitrag bcizusteuern. Da 
die Sektion niclit zu der Uebcrzeugung gelangen konnie, 
dafs der Bergbau ais solcher Veranlassung habe, den Bau 
von Tlialsperren zu unterstUtzen, so wurde das Aneuchen 
des Thalsperren-Ausschiisses abgelehnt. Weiter hatte sich 
die technische Sektion in der Sitzung vom 5. Februar 1 9 0 2  
mit einem Gesuehe des Zwickauer Bergschulkomites zu 
beschiiftigen, in welchem der Verein fiir bersbauliche 
Interessen, unter Hinweis auf die mifslichen finanziellen 
Verhiillnisse der Zwickauer Bergsclnile; um die Zusicherung 
eines jilhrlichen Beitrages zu dieser Schule gebeten wird. 
Die technische Sektion łiat nach eingehcnder Beratung der 
Sache beschlossen, bei der Plenarversainmlung zu beantragen, 
der Bergschule, abgesehen von den Beitriigen der einzelnen 
Kontribuenten, von Vereins wegen einen Beitrag von jiihrlich 
1 0 0 0  zu gewśihren. Die diesjiihrige Plenarversammlung 
wird dalier hieriiber zu beschliefsen haben.

Die im vorigcn Jalire in Anregung gebrachte und auf
Grund der Verliandlungen mit Herrn Medizinalrat Karg fur
Anfang dieses Jalires in Aussicht genoinmene Abhaltung 
von Unterrichtskursen iiber die ersle Hilfeleistung u. s. w. 
bei Unfiillen durch elektriscbe Slrome, ist durch die 
Erkrankung des Herrn Dr. Hentschel, der fiir die Abhallung 
dieser Kursę in Aussicht genommen war, bislier nicht zur 
Ausfuhrung gelangt, docli wird in allernachster Zeit mit
dem ersten Kursę, zu welchem von seiten der Vereins-
mitglieder 150 Beamle und Arbeiter angemeldet worden 
sind, begonnen werden konnen

Marktberielite.
R uhrkohlenm arkt. Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagen auf den Staatsbahnen tiiglich, durchschnitt- 
lich in Doppelwagen zu 10 t berechnet, gestcllt:

1901 1902 Verhiillniszahl
1 . - 1 5 .  Juli 16 046 15 637 16 288

1 6 . - 3 1 .  „ 15 624 15 225 16 288

Die durchschnittliche tagliche Zufuhr an Kohlen und
Kolcszu den Rheinhafen betrug in Doppelwagen zu 10 t in

Duisburg Ruhrort Hochfeld
Diese  drei 
l lafen zus.

1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 | 1902
i . — 7 .  Juli  
8 . - 1 5 .  „ 

1 6 . - 2 2 .  „ 
2 3 . - 3 1 .  ,

998
1141
1104
1380

1036
980

1197
2081

1609
1846
1815
2206

1518
1493
1466
1889

282
240
196
279

262
29 8
364
285

2 8 8 9 j 2816  
3227: 2771  
3115 3027  
3 8 6 5 1 4255

Insgesamt 462 3  j 5294 7476 6366 979 1209 13096 |12869

Dor Wasserstand des Rheins bei Caub war im 
Juli ani

2. 4 .  8 . 12. 16. 2 1 .  2 4 .  2 8 .  3 1 .
2 4 9 .  2 ,4 6 .  2 ,5 6 .  2 ,4 4 .  2 ,5 2 .  2 ,4 6 .  2 ,5 0 .  2 ,5 3 .  2 ,3 0 .

In der Gesamtlage des Kohlenmarktes hat sich gegen 
den Vornioiiat kaiim etwas., geandert. Bis Mitte Juli 
etwa war der Absatz . wolil inlolge der Erledigung der

Inyenturgeschafte etwas reger ais im Juni. Die ,vielen 
Feierschichten linden in der griifseren Zahl der Arbeits- 
tage — 2 7  gegen 2 5  im Vormonat —  ihre Erklarung, 
doch mufs hier darauf anfincrksam gemacht werden, 
dafs in friiheren, selbst normalen Jahren vor Bestehen 
des Syndikates in diesem fiir den Kohlonhandel besonders 
ungiinstigeii Monate noch viel haufiger gefeiert werden 
mufste, ais es im Berichtsmonate der Fali war. Die 
in Aussicht sfehenden Winterpreise bewirkten kaum 
einen lebhafteren Abruf und die Handler nahmcn bichtlich 
in Hausbrandkohlen eine abwartende Stellung ein. Es 
ist daher anzunehmen, dafs sich in besseren Hausbrand- 
sorten in den Herbstmonaten eine reeht lebhafte Nacli- 
frage entwickeln wird.

Die Abfulir nach den Hiifen ging in nornialem 
Umfange von statten; der Abruf nach denselben hatte 
sich im Juli eher etwas gebessert.

G a s k o h 1 e n wurden weiter regelmafeig abge- 
nommen.

Der Bezug von Gas f l ammkohl en  bliob im Juli 
gatiz unregelmafsig, von einer Seite wurde mehr ge- 
fordert, auf der anderen Seite wurden Lieferungen wieder 
aufbestellt. Der Absatz war im ganzen etwas schwacher 
ais im Juni

Der F e t t k o h l e n m a r k t  bot dasselbe Bild wic im 
Vormonat, da der Absatz der groberen Nufssorten nacli 
wie vor zu wiinschen iibrig liefs, wahrend sich in 
kleineren Niissen etwas melir Naclifrage zeigte.

K o k s k o h l e n  driickten nicht mehr in dem Mafse 
auf den Markt, wie dies friiher der Fali war, da sich 
die Zeclien der schlechten Lage angepafst haben und 
durch Veranderung der Betriebseinrichtungen weniger 
Kokskohlen erzeugten.

Die M a g c r k o h l e n z e c h e n  blieben weiter sChlechler 
beschaftigt ais die anderen Zeclien. In groberen An- 
thrazitniissen bob sich der Absatz etwas.

Die Lage des K oksm arktes hat sich im Monat 
Juli cr. nicht verandert; der Absatz sowolil in Iloch- 
ofenkoks, ais auch in Giefserei- und Brechkoks hat sich, 
wie in den Vormonaten, in derselben schleppenden 
Weise vollzogen.

Die Griinde liierfiir beruhen in dcm Umstande, daiś 
der Roheisenmarkt uniibersichtlich bleibt, indem wohl 
die grofsen Stahlwerke ziemlicli beschaftigt sind, dagegen 
es den reinen Hochofenwerken noch immer an geniigender 
Beschaftigt! ng fehlt.

Im Juli 1 9 0 2  hat, vorbehaltlich rechnungsmafsiger 
Feststellung, der Absatz betragen . . . 5 5 2  4 5 0  t
gejren den gleichen Monat des Vorjahres . 5 3 0  187 t

mehr 2 2  2 6 3  t.
W as die Staiistik pro I. Semester 1 9 0 2  betrifft, so 

betrug der Absatz im Syndikat inki. Privatkokereien
3 0 6 3  0 5 7  t, davon 2 2 6 4  7 2 8  t =  8 0 ,3 0  pCt. Hoch- 
ofenkoks. Ins Minette-Revier gingen 1 3 2 5  0 8 7  t Iloch-
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ofenkoks. Gegen den gleichen Zeitraum des Vorjahrcs 
wurden

weniger abgesetzt . . 557 445 t =  15,4 pCt. insgos.,
davon an Hochofenkoks . 432 795 t — 16 pCt.

„ Giefscreikoks . 132 607 t =  27 pCt.
„ Breclikoks . . 48 700 t =  24 pCt.,

wahrcnd der Seeexport, welcher 156 406 t befragt, eine 
Zunahme von 64 756 t aufweist.

Der Gesamtabsatz an Briketts betrug im Juli 
147 782,5 t gegen 139 400 t im gleichen Monat des 
Vorjalires.

Essener Borse. Amtlicher Bericht vom 4 August 1902, 
aufgestellt von dor Borsen-Kommission.

Kohl en ,  Kuks und Br i ket t s .
Pieisnotierungen im Oberbergatnt9bezirke Dortmund.
Soile. Pro Tonno loco Werk

I. G a s -  u n d  F l a i n m k o h l e :

a) GasIBrderkohle.........................  11 ,00— 12,50
b) GasflammfOrderkohle . . . 9 , 75— 11,00 „
c) FlammfSrderkohle . . . .  9 ,25— 10,00
d )  S t t i c k k o h l e .....13 ,25 — 14,50
e) Halbgesiebte.
f)  N u f s k o h le  g e w .

» »
n » » HI

IV» » » Ly
g )  N u lsg r u sk o h le  0 — 20/30  mm

0 - 5 0 / 6 0  „
h )  G r u s k o l i l e ........................................  4 ,5 0 —  6,75

II. F e t t k o h l e :
a )  F o r d e r k o h le  .
b) Bcstinelierte Kohle
c )  S tt ick k o h le
d) Nufskohle gew. Koni

» » »
» » »
» » »

e )  K o k s k o h le

Korn 1)
« Ul

u}
III
I V

1 2 , 5 0 — 13,25  

1 2 ,5 0  — 1 3 ,5 0

1 1 , 2 5 - 1 2 , 0 0  
9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  
6 ,5 0 —  8 ,0 0  
8 , 0 0 -  9 ,0 0

9 , 0 0 -  9 ,7 5
1 0 . 7 5 - 1 1 , 7 5
1 2 . 7 5 - 1 3 , 7 5

1 2 . 7 5 - 1 3 , 7 5

1 1 ,0 0 — 1 2 , 0 0  

9 , 7 5 — 1 0 ,7 5  
9 , 5 0 — 1 0 ,00

»
»
»

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

a) F o rd e rk o h le ..................................  8 , 0 0 — 9 ,0 0
b) Forderkohle, melierte . . 1 0 ,0 0 — 10,50
c) Forderkohle, aufgebesseite, je

nach dem Sfuckgelialt . 11 , 00  — 12 ,50
d) S l i i c k k o l i l e ...................................1 3 ,0 0 — 14,50
e)  Anlhrazit Nula Korn I . . 17 ,50  — 19,00

„ „ „ II . . 1 9 ,5 0 — 2 3 ,0 0
f) F t t r d e r g r u s .................................. 7 , 0 0 —  8 ,0 0
g) Gruskolile unter 10  mm . . 5 , 0 0 — 6 ,2 5

IV. K o k s :
a) Hochofenkoks . . .  . 1 5 ,0 0  „
b) G i e l s e r e i k o k s ............................  1 7 ,0 0  — 1 8 ,0 0  „
c) Breclikoks I und II . . 1 8 , 0 0 — 1 9 ,00  „

V. B r i k e t t s :
Briketts je nach Qualitat. . . 1 1 ,0 0 — 1 4 ,0 0  „

Markt im allgeineinen unveriindert, fiir Hausbrand etwas 
angeregter. Niiclistc BSrsenyersammlung findet am Montag, 
den 11. August 1 9 0 2 ,  nachmitlags 4 Uhr, im „Berliner llof" 
Hotel Hartmann, statt.

B o r s e  z u  D i i s s e l d o r i .  Amtlicher Kursbericht von,
7. August 1 9 0 2 ,  aulgestellt vom Borsen-Vorstand unler
Mitwirknng der vercideten Kursinakler Mduard Thielen
und Wilhelm Mockert, Dllssehlorf.

A. K o h l e n  und Ko k s.

1 Ga s -  u n d  FI amin kol i  l e n :

a) GaskohlefiirLeuchtgasbereitung 1 1 , 0 0 - 1 3 , 0 0  ../£
b) Generatorkohle . . . . . 1 0 , 5 0 - 1 1 , 8 0
c) Gasflammforderkohle 9 ,7 5 — 1 1 ,0 0 1)

2. F e 11 k o li 1 e n :
a) FSrderkohle . . . 9 , 0 0 -  9 ,8 0
b) beste melierte Kohle . . . 1 0 , 5 0 - 1 1 , 8 0
c) K o k s k o h l e ........................... 9 , 5 0 - 1 0 , 0 0 »

3. M a g e r e  K o h l e :
a) F o rd erk oh le .................................. 8 , 0 0 -  9 ,80 ))
b) melierte K o h l e ........................... 1 0 , 0 0 - 1 2 , 5 0 ))
c) Nufskohle Korn II  (Anthrazil) 1 9 , 5 0 — 2 4 ,0 0 »

4. K o k s :
a) G i c f s e r e i k o k s ........................... 1 7 , 5 0 - 1 8 , 0 0 i)
b) H o c h o f e n k o k s ........................... 15 ))
c) Nufskoks, gebrochen 1 8 - 1 9  ' f)

5. B r i k e t t s ......................................... 1 1 , 0 0 - 1 4 , 0 0 »
B. E r z e :

1. Rohspat je  nach Qualiliit. 10 ,80
2. Spateisenstein, gerBsteter . 15 ,00 »
3. Somorrostro f. o. b. Rotterdam — ))
4. Nassauischer Roteisenstein mit

etwa 5 0  pCt. Eisen —
5. Rasenerze franco . . . . — »

C. R o h e i s e n :

1. S p ic g e le i s e n  la.  10 — 12 pCt.
M a n g a n ........................................ 71 »

2. Weifsstrahliges Qual.-Puddel-
roheisen: — V
a) Rhein.-westf. Marken 60 »
b) Siegcrliinder Marken 60 V

3. Stalileisen . . . . . . 62
4. Englisches Bessemereisen cif

R o t t e r d a m .................................. 61 sh
5. Spanisches Bessemereisen,

Markę Mudela, cf. Rotterdam —
6. Dentsches Bessemereisen . 64 ))
7. T h o m a se is e n  frei V erbrauchs-

stelle ............................................... 5 7 ,5 0 V
8. P u d d e le i s e n ,  L u x em b .  Qual.

ab L u x e m b u r g ........................... 46 »
9. Engl. Roheisen Nr. III ab

R u h r o r t ......................................... 6 8 - 6 9
10. I.uxemburger Giefsereieisen

Nr. III ab Luxemburg 5 0 n
11. Deutsclies Giefsereieisen Nr. I 65 »
12. „ „ „ II — »
13. „ „ „ I I I 61 «
14. „  Hiimatit . 6 5 — 66 »
15. Sp an isch es  Hiimatit  Markę

Mudela ab Ruhrort — »
D. S t a b c i s c n :

Gewohnl. Stabeisen Flufseisen 115
Schweifaeisen 1 2 5 - 1 2 7 , 5 0 »
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li. B 1 e c li e :
1. Gewohnl. Bleclie aus Fltifseisen 1 3 0 — 140 dC.
2. „ „ „ Schwcifseisen —  „
8. Kesselbleclie aus Flufseisen 160  ,,
4. }J „ Schwcifseisen . —  ,,
5. F e i n b l e c l i e ......................................  — ,

Notierungen iiber Draht felilen.

Kohlen- und Eisenmnrkt fortgesetzt still; Eisenausfuhr- 
geschiifle ktinnen nur zu eriniifsigten Prcisen abgeschlossen 
werden. Niichsle Borse fiir Wertpapiere am Donnerslag, den 
14. August, fiir Produkte au, Donncrstag, den 2 1 .  August 1 9 0 2 .

/I A u s l a n d i s c h e r  E i s e n m a r k t .  Der s c h o t t i s c l i e  
Roheisenmarkt war zuletzt nacli den lokalen Feiertagen 
still, und die Warranlpreise zeigten einigermafsen weichendc 
Tendenz, wie es nach der allgeineinen Aufwiirtsbewegung 
vor den Feiertagen nicht anders zu erwarten war. Der 
Geschiiflsverkehr beschriinkte sieli zuletzt hauptsiiclilich auf 
Clevelandwarrants, in denen zu 50  s. 11 d. Cassa bezw. 
51 s. 2 d. iiber einen Monat gethiitigt wurde. Wenige 
schottisclie Warrants gingen zu 5 6  s 6 d. Cumberland 
Hiimątitwarrants blieben vernachliissigt. Eine gule Nach
frage bat sich in schottiscliem Hiimatitseilens der Stahlwerke 
entwickelt und es wird zu 6 2  s. an die westliclien Werke 
geliefert. Die gewbhiilichcn schottischen Roheisensorfen 
behanpten sich gut im Preise und die Erzeugung, wrclche 
jetzt wieder auf ilirem vollen Umfang gehalten wird, geht 
schlank ab; in einigeu Spezialsorlen herrscht sogar eine 
gewisse Knappheit. —  Auf dem Fertigeisen- und Stahlmarktc 
scheinen dic Aussichten ermutigend, wenn auch dic letzte 
Zeit das Arbeitsąuantum nur weniff verinehrte. Die Preis- 
haltung ist durcliweg feslcr, zum Teil auf Grund der 
gUnstigen Naclirichten von Amerika. Scliiirfer bemerkbar 
macht sich seit einiger Zeit wieder der deulsehe und 
belgisclie Wettbcwerb, wenigstens in Baumaierial und land- 
wirtscliaftliclien Maschinen. Die Stabeisenpreise kommen 
wegen der schwiioheren Haltung in Nordengland nicht in die 
llohe. SchilTsplatten behaupten sich auf 5  L  17 s. 6 d., 
Kesselbleclie auf 7 L. 10 s. Schiflskessel sind ziemlich 
gesuclit, weniger Lokomotivkessel.

Vom c i i g  1 i s c l i e n  Eisenmarkte lauten dic letzten Be- 
richte aus Middlesbrough gegen die Voiwochen ungiinstiger. 
Stiller geworden ist Puddelroheisen, flau namcntlich Hiimatit- 
rolieisen und dic meisten Zweige des Fertigeisen- und Stali 1- 
marktes, Stahlschienen ausgcnoiniiien. Vielo Werke linden es 
allmiihlicli schwierig, den vollen Betrieb aufreclit zu halten, 
und die Ursache ist vornehmlich in der anhallenden Flaue 
im SchilTbau zu suclien. Die Arbeitsmenge in Jctzterem 
bleibt etwa um ein Yiertel liinler der im vorigen Herbst 
vorliegenden zuriick; ziemlich gllhstig liegt noch immer 
C l o v e l a n d r o h c i s e n ,  namcntlich in Giefsereisorten, 
weniger auf Grund einer zuuehinenden kontinentalen Nach
frage ais auf Grund der gunstigen Marktverhiiltnisse in 
den Vereinigten Staaten. Die amerikanische Nachfrage 
errciclite in den letzten Woclien einen Umfang, wie man 
ihn seit 1 8 8 0  nicht mehr verzeichnen konnie und wie 
man ihn iihnlich fiir den laufenden Monat erwartet. Einige 
Sorten sind knapp, Yorriite hiiufen sich nicht an und die 
Lagerbestiinde riiumen ungewbhnlich schnell. Fiir prompte 
Liefcruiig behauptete sich Nr. 3 zuletzt fest auf 51 s. 3 d.t 
nur kleinc Mengen gingen zu 51 s. Nr. 3 steht auf 
5 3  s. 3 d., Giefsereiroheisen Nr. 4  auf 5 0  s. 3 d. und 
diese Sorten sind nicht weniger knapp. Siiirkeres Angebot

herrscht in Puddelroheisen; graues wird zu 49  s. 3 d., 
lneliertes zu 4 8  s. 6 <2., weifses zu 4 7  s. 9 abgegeben. 
H i i m a t  i t r o l i e i s e  u liegt an der Ostkuste nach wie vor 
reclit ungiinslig, und die Preise stelien in keiiicm Ver- 
hiillnis zu denen der Clevclandsorten. Eine Besserung isi 
nicht zu erwarten, so lange nicht der SchilTbau grolsere 
Auftriige an den Markt bringt. Gemischte Loose gingen 
zuletzt wieder auf 57  s. zuriick und dies trotz der steigenden 
Koks- und Erzpreise. —  Auf dem F e r t i g e i s e n -  und  
S t a h l m a r k t e  sind aus der letzten Zeit nur fiir Staltl- 
schienen Fortschritte zu yerzeichnen. Die Nachfrage in 
letzteren liat seit zwei Jahren etwa nicht inelir diejetzige  
Bedeutung gehabt und die Aussichten bleiben weiterhiii 
gut. Schwere Stahlschienen notieren jelzi 5 L. 10 S. Grob- 
bleciie und Winkel bleiben vernacliliissigt. Scliiffsplattcii 
in Stahl notieren 5 L. 15 s., in Eisen 6 L. 2 s. 6 d. 
SchifTswinkel in Stahl 5 L . 12 S. 6 d, in Eisen 6 L . 2  s.
6 d. In Stabeisen herrscht glcichfalls wenig Leben, docli 
haben die Preise sich schon seit liingcrer Zeit auf 6 £  5  s. 
behauptet. Der Friedensschlufs in Siidafrika bat den Mid- 
Iands schon eine Rcihe von Auftriigen eingebracht, im 
ganzen sind diese jedoeh den Produzenten noch wenig zu 
nulze gewesen.

Auf dem b e l g i s c h e n  Eisenmarkte ist die Nachfrage 
in den meisten Distriklen befriedigend; in Bahu-, Briicken- 
und anderem Baumaierial liegen gute Auftriige vor, und 
man erwartet fiir die nacliKten Woclien eine zunelnnende 
Regsamkeit. Die Preise haben sich die letzten Woclien 
hindurch behauptet. In einzelnen Zwcigen werden die 
Notierungen noch ais reclit unlolinend bezeichnet, so z. B. 
fur Feinblecho. Audi bringen Stiibe in Eisen und Stahl 
wenig Nulzen, wenngleich dic Preise fest sind und stellcn- 
weise sogar um ein Geringes erliolit wurden. Man glaubt 
mit der Zeit auf gunstigere Bedingungen rechnen zu konneti 
und geht daher auch nicht auf Abschliisse von liingerer 
Dauer ein. Im Ausfuhrgeschiift liegen Auftriige in Baliu- 
matcrial nach China vor. Grofsere Posten Balinwagcn 
sollen von den belgischen Bahnen bestellt werden.

In F r a n k r e i c h  blieb der Markt in der liauptsaclie 
still und vor Ende August ist neues Leben kaum zu er
warten. In den Ardennen allein herrschte in lelzter Zeit 
eine gewisse Regsamkeit und gute Auftriige liegen vor. 
Sclir still ist das Geschiift namcntlich im Nordeii, wo 
lediglicli von der Hand zum Mumie gekauft wiid.  Die 
Preise kommen nicht voin Flcck und sind in vielen 
Distrikten lediglicli nominell.

Der a m e r i k a n i s c h e  Eisenmarkt ist im wesenllichen 
fest. Die Nachfrage ist im ganzen Stiller und bis Seplcmber 
ist neue Regsamkeit kaum zu erwarten. Fiir diesjiihrige 
Lieferungen durften die Rolieiseupreisc noch steigen, wahrend 
fiir das niichste Jalir um ein Geringes unter den laufenden 
Siitzen uotiert wird Im ubrigen erwartet man fiir 1 9 0 3  
ziemlich bestimmt Fortdauer der diesjahrigen Regsamkeit 
und ilhnliche Notierungen. Iii Roheisen sind nur selir 
geringe Mengen fiir den Rest des Jahres verfiigbar. Die 
Einfuhrziffern nehmen zu. Die Erzeugung des ersten 
Halbjahres wird auf iiber 8  8 0 0  0 0 0  t geschiitzl. Nbrd- 
liclies Giefsereiroheisen Nr. 1 und 2 liiill sich auf 2 2 ,2 5  
bis 2 2 ,7 5  Doli., graues Puddelroheisen auf 2 0 ,5 0  bis 
2 1 ,5 0  Doli., stidliches Giefsereiroheisen Nr. 2  auf 18 Doli. 
Slahlkniippel haben sieli nicht behaupten konneii, da die 
Preise in keinem Verhallnis zu Roli- und Fertigeisen 
standen; zuletzt gingen die Notierungen auf 31 bis 3 2  Doli.
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zuriick. I" G r o b b le c h e n  g in gen  gulo  Auflritge e i n ; e in ige  
Werkti s in d  bis A p r i l  1 9 0 3  verseheu  und andere bemtthen  
sieli k e in e s w e g s  um neue  A b sch li is se .  Sehiffeplatten in 
Stalli no lieren unverandert  1,85 bis 1 ,90 Cenls, W inkcl  
1,85 bis 1 ,9 5  C en ls .  F e in b le c h e  b l ieben st i l l ,  nur durch  
die stark beschr iinkte  E r zeu gu ng  g e w in n t  der Markt e in ige  
Sle l igkeit .  Q » a l i ta t s s ta b e is e n  w u i d c  zu le tz t  auf 1,85 bis  
1,90 Cenls erholit .

V o m  Z i n k m a r k t .  V o n  P a u l  S p e i e r .  R o l i z i n k  
W eitere  siarko  K iiu fe  d es  A u s la n d e s  und in lensiveres  Kin- 
grei en dos I n lu i id k o n su m s  h ic lten  den  Markt in selir fester 
T e n d e n z ; es w u rd en  P o s te n  bei  s te igen d en  Kurseu auf  
proiripl und T e r m in  in U m sa tz  gebraclit .  D ie  gegęnwlir l ige  
Notieruiig ist 1 8 ,7 5  — 19 — 1 9 ,1 5  d i . pro k g  frei W a g g o n  
Breslau. F iir  w e i t e r e  grofsere E n g a g em en ts  liiilt inan sieli  
reserviertor,  der  Ma i k i  d i i i f i e  daher  in niichster Z e it  ein 
ruliigcres G epriige  tragen.

N ach der  S ta t is t ik  d es  obersch les ischen  Berg- und 
HiHlenmiinnisclien V e r o in s  betrug dio Produktion  im ersten 
Quaital <;r. 2 8  6 9 8  t g e g e n  29  0 2 9  t im v ie i ten  Quarlal 
und 2 6  3 6 5  t im ersten Quartal 1 90 1 .

A m  E m p fa n g e  a u s  D eutsc l i land  waren im crslen Halb-  
jahre b e te i l ig t  in D op p o lzen ln ern  u. a.

1902 1901 1900
Grofsbriiannien . .  . 171 2 5 3 45  148 70  8 5 0
O ęstere ic h -U n garn  . . 7 4  4 9 3 7 0  875 74  5 0 4
Kufsland . . 39 361 43  477 30 5 3 0
N ie d e i la n d e  . . 17 527 7 693 U  209
Frankreich 17 3 6 2 4 0 1 9 14 508
Italien , 12 7 86 10 76 6 10 596
Schw eden 7 68 6 4 855 5 886
Japan . 6 7 1 0 4  791 11 379

Ein gnuss b e d e u ie n d e s M e h r  g egen iiber  den  beiden Vorjahrcn  
ergiebt d ie  A usfu lir  nach  Grofsbriiannien . Der Ilauptver-

brauch ers lreckt s ich  dort  mit  auf  d ie  V e r z in k u n g  von  
E is e n .  Da Grofsbriiannien insgesamt iin ersten l la lb jah re
15 29 3  t m ehr einfuhrte ais im g le ic h e n  Ze itraum e des  
V orjahres ,  so  isl bei  e in er  Mehrausfuhr von D eutscl i land  
von 12 6 1 0  t der grofste T e i l  aus d ieser  Ausfuhrinenge  
ged eck t  w orden .

Z i n k b l e c h  b lieb  gut gefragl.  D ie  le tzte  E r ho h u n g  
war am 20.  Ju n i  mit  1 d l .  und ist der  g egen w iir t ige  
Grundpreis  45 d t .  d ie  100 K ilo  Frachtbasis  O b erh au sen .

A m  E m pfange  waren im ersten H albjahre  u. a. b e -  
te i l ig t  in D o ppelzen lnern

1902 1901 1900
Grofsbriiannien . . . 39 199 2 8  55 3 3 2  100
Diinomark . . . . 8 5 28 6 6 9 6 7 261
Japan . . . . 8  6 4 9 3 0 6 0 6 831
Italien . 6 3 2 2 4  685 6 0 2 3
Schweden . 3 0 5 5 3 0 0 8 4  4 3 6

D ie  Produktion  betrug im ersten Quartal in Ober-  
sc l i les ien  8 2 4 8  t gegen  8 9 5 0  im vierlen Quartal und  
8 1 4 7  im ersten Q uatia l  1 9 0 1 .

Z i n k e r z .  Unter B erU eksic l i l igung der  W ie d e r a u s fu h r  
v e ib l ie b e n  in D eutscli land  im ersten H albjahre  ca .  65  2 5 6  
D oppelzentner  g egen  2 1 4  4 9 4  D o p p e lz e n tn e r  im g le i c h e n  
Zeitraum e des Vorjahres. D er M inderbezug  betriigt d a n a c b
149 2 3 8  D o ppelzentner .

L i l h o p o n e  hatte erhohten  Absal.z nacli F ran kre ich  
und Grofsbriiannien.

Zinkstaub ( P o u s s i f e r e ) .  Der Markt verb l ieb  in 
ruhiger T e n d e n z .  Fiir P r im a  aus frischer P ro d uk t io n  w ird  
3 3 ,2 5  —34 d C . d ie  1 0 0  kg  in c l .  Fafs ab I l i it tensla lion  
gefordert.

D ie E in -  und Ausfulir  D eu tsch la n d s  betrug in D o p p e l -  
c e n tn e r n :

J! i n f  u h r A u s f  u Ir r

1901 1902 1901 1902

Junt Jan.-Juni Juni Jan.-Juni Juni Jan.-Juni Juni Jan.-Juni
Rohzink . . . .  . . . 15 078 90 643 20 440 113 302 4 5  236 198 593 62 433 355  059
Z.nkblsch . . . .  . . . 247 1 4 7 0 45 588 1 3 1 8 9 6 5 1 1 1 13 72S 85  683
Brucbzink . . . .  . . . 874 4 1 2 4 1 084 4  407 874 5 988 4  067 9 280
/ . h i k o r i .......................... . . . 13 711 409 288 62 660 3 1 8 9 1 6 37 401 194 794 36 795 25  306
Zinkweifs, Zinkasclie, Zinkstaub . 3 447 18 436 2 8 1 4 16 986 1 6 1 5 8 69 246 21 999 104 337
L i t h o p o n e ............................................ 162 154 6 150 7 1 6 5 31 857 8 1 0 7 39 938

M e t a l l m a r k t .  D ie  M arktlage war z iem lich  leb los,  
dic P re iso  g in g e n  t e i lw e i s e  zuriick.

K u p f e r  veriinderlich. G. H. L. 5 2 .  11. 3. bis Zr. 52. 
16. 3.,  3 M i. L .  5 2 .  16. 3 . bis L . 5 3 .  1. 8.

Z i n n  fest. S lra i ls  L .  127 .  2 . 6 . bis L. 127. 12. 6.,
3 Ml. L .  125 .  2 . 6. bis L . 125. 12. 6.

B l e i  ruliig .  S p a n .  L. 11. 2 . 6., Engl. L. 1 1 .  7. 6.

Z i n k  malt.  G e w .  Marken L . 18. 15. 0., bes. Marken

L. 1 9 .  0. 0.

Si 1 b e r b a r r e n  2 4 3/io.

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 f c .  (B o r s e  zu  N e w c a s t l e - o n - T y n e . )  Die  
in d er  • Ictzten Z e i t  b e m erk b a re  B esserung liat  zu gen om m en ; .  
die N a c h fr a g e  nach  K o h le ,  besonders  nach crslen Qualili iten,  
ist  gut  u n d  es ist  w u n so h en s w ert ,  dafs der geringe Yorrat

ein  grofserer wird. Es k o s le ten  b es le  northum brise l ie  stoam  
K ohle  l i s .  6  d .,  z w e i t e  Sor len  10 s .  b is  1 0  s.  9 d .,  
steam sm alls  5 S. bis 5 s. 6  d . G a sk o h lc  war fest;  d ie  
Preiso haben  k e in e  A e t id c n in g  erfahren. Fiir  B u n k erk o h le  
war der  Preis ,  w e lc h e r  s ic h  z u le lz l  z w i s c h e n  9 s. 3 d . 
und 9 s .  9 d. fiir un gcs ieb to  Sortcn b e w e g te ,  grofsen  
S ch w a n k u ng e n  unlerw orfen .  D er K o k s h a n d e l  w a r  aufserst  
rege.  D ie  N ot ierungen  betrugen fiir A u sfu h rk ok s  1 7  s. 6 d . 
bis 18 s  3 d . , fiir H ochofenkoks 15 s. 3 d . bis 15 s

6  d. f .o .b .

Im  F rachtverkehr ist  noch  k e in e  B esserung  e in g e tre ten .  
D er zur V e if i ig u n g  s te h e n d e  Schiffsraum ist  grofser ais d ie  
N achfrage  erfordert, w as  w o h l  der  Gruud se in  m a g ,  dafs  
auch  in der letzten W o c b e  t e i lw e i s e  e in  P re isr i ick g a n g  zu  
verze ic hu en  war. T y n e  b is  L on d on  3 S. l V a  d .,  T y n e  
bis Kronstadt 3 s. 6 d . bis 3 s .  d ., T y n e  b is  Genua

4  s. 3 d .  bis 4 s.  6  d.
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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 .  (Auszug aus dem Daily Commercial Ilepori, London.)

30 .  Juli 6. August

L. |
von
8. d. L- 1

bis

1 d. L.
von
8, d. L.

his
8. d.

Teer p. g a l i o n ................................................................................... --- — 1 % i 5/« -- — _
11 17 --- — — U l b — 11 17 6

Benzol 90  pCt. p. g a l i o n ......................................................... -- — --- — 8 — — ?<*/* --- — 8
,, 50  » tr j» . . . . . . . . . . --- — 7 7 --- — —

Toluol p. g a l i o n ............................................................................ --- — 8 --- — — — — 8 -- — —
Solvent-Naphtlia 90  pCt. p. g a l i o n ...................................... -- — 8 -- — 9 — — 8 -- — 9

-- 1 8 7 2 -- 1 9 — 1 8Va -- — —
-- — l 1/« -- — 1V« — — iy* -- 1‘A

Anthracon A 4 0  pCt. u n i t ......................................................... -- — 1V2 -- — — — lVs -- — l 3A
Anthracon B 3 0 — 36 pCt. unit  ............................................. -- — 1 -- — — — — 1 -- —

-- 50 — -- 52 6 — 50 — -- 6?, fi

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

KI. 5 a. Nr. 169 150. T. 4201. Vom 17. August 1901. 
T iefbohrgerat m it ausw echselbarem , d ie  aneinander- 
zu fiigen d en  E nden  je zw eier B ohrgorate ver- 
bindenden  Z w ischenstuck . Tiefbau-Werkzeugefabrik 
Niirnberg Heinrich Mayer & Co , Niirnberg.

KI. 20 a. Nr. 169 093. R. 10193. Vom 9. Januar 1901.  
M itnehm erzange fur S eiltrieb  m it Siclaorungsnaso 
u n d  Seilk im m e. Roclilingsche Eisen- und Stahlweike 
G. m. b. H., Carlsliiitte bei Diedcnhofen.

KI. 38 a. Nr. 168809. St. 5098. Vom 15. Januar 1902. 
B ergw erkssage m it au f u m gek n ick te  M etallb iigel-  
enden  g esteck ten  H olzgriffen , in  denen  zum  Zwecke  
b elieb iger B la ttd reh u n g  cy lindriache A n geln  in  
Schragbohrungon ge lagert sind. Joseph Slopper, 
Reinschi‘id-Vieriughausen.

KI. 63 b. Nr. 168 779. B. 18 322. Vom 18. Dezember
1901. Pordorw agon m it einem  a u f R o llen  ge- 
lagerten  K asten . Heinrich Brink jun.. Walilershausen.

Siibmissionen.
1 4 .  A u g u s t  d .  J . ,  nachtn. 1 Uhr. E x p c d i t i o n  

d e r  G e n e r a l d i r c k t i o n  d e r  Kg l .  S a m ml  u n g e n  fi ir 
K u n s t  u n d  W i s s e n s c h a f t ,  D r e s d e n .  Lieferung des 
fur die Gebiiude der Kgl. Sammlungen fiir Kunst und 
Wissenschaft auf die Zeit vom September cr. bis Mai 1 9 0 3  
erforderlichen Heizungsmaterials an ca. 8 0 0 0  hl Duxer 
Mittelbraunkohle.

2 0 .  A u g u s t  d .  J .  Kg l .  G y m n a s i u m  D r e s d e n  - 
N e u s t a d t  Lieferung des beim Kgl. Gymnasium zu 
Dresden Neustadt im Winterlialbjahr 1 9 0 2 /0 3  benotigten 
Heizungsmalerials an ca. 8 0 0  hl Burgker Nufssteinkohlen, 
3 0 0  hl Schlesischer Nufssteinkohlen, 8 0 0  hl Bohmischer 
Mittelbraunkohlen und 2 0  Ctr. Antliracit.

Biicherseliau.
G - r u n d z i i g e  d e r  S i d e r o l o g i e .  FUr HUttenleute, Maschinen- 

bauer u. s. w. sowie zur Brnutzung beim Unterricht 
bearheitet, Von Hans Freiherr vo n  J i l p t n e r .

Zweiter T e i l : Zusammenhang zwischen thermischer 
und mechauischer Bearbeilung, Konstitution und Eigen- 
scliaften der Eisenlegierungen. Mit 2 2  Tafeln und
16 Abbildungen im Text. Leipzig, Verlng vón 
Arthur Felix 1 9 0 1 .  VIII und 4 0 8  S. 8°.

Wie zu erwarten war, hal das Werk in fachmannischen 
Kreisen Anklang gefunden, wofiir die Thatsache der Yor- 
bercilung zweier Uebersetzungen (ins Englischc und ins 
Russische) beredtes Zeugnis ablegt. Der zweite Teil be- 
liandelt im 1. Buche den Zusammenhang zwischen ther- 
mischer und mechanisoher Bearbeilung, Konstitution und 
Eigenschaften der Eisenlegieiungen und beginnt mit einer 
Ergiinzung des erslen Bandes, bestehend in ciner aus- 
fiihrlichen Darslellung von Rozebooms Phasenlehre in ihręr 
Anwendung auf die Kisen-Kohlenstofflegierungen; dieser 
folgen die Betrachtungen von Osmond und La Chatelier 
iiber jenc Theorie, von der die Ansichten der genannten 
Forscher nicht unerheblich abweichen. Nocli weniger 
gekliirt ais die Beziehung zwischen Eisen und KohlenstofF 
ist der Einflufs anderer Elemente auf dic Konstitution der 
Legierungcn. Das zweite Buch beschilftigt sich mit den 
physikalischen Eigenschaften der Eisenlegierungen in ihrcin 
Zusammenhange mit der chemisclien Zusaminensetzung; 
das dritto behandelt die Beziehungen zwischen Konstitution, 
Bearbeilung und mechanischen Eigenschaften.

lDs ist wirki ich erstaunlich, welche Unmenge von StolT 
hier zusammengetragen, gesichtet und geordnet den Facli- 
genossen vorgelcgt wird. Dem Herm Verfasser geblihrt 
der wiinnste Dank aller, dereń Beruf sie veraniafst, sieli 
mit drm Gegenstandc seiner Arbeit zu befnssen, fiir die 

.Erleichterung, welche er ihnen beim Studieren verschalft.
Beckert.

Zeitselirifteiiscliau.
(W egen  der T itel-A bkilrznngen vergl. Nr. i . j  

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

U e b e r  d i e  D e c k g e  bi  r g s s c h  i ch t e n d e s  R u h r -  
k o h l c n b e c k c n s  u n d  d e r e ń  W a s s e r f i i h r u n g .  Von 
Middelschulte. Z. f. B. H. S. Heft 2. S. 3 2 1 / 4 5 .

Recent  d c v e  1 opment  of Southern c o p p e r  de -  
posi ts .  Von Harvey. Eng. Min. J. 19. Juli. S. 80/81.
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Das V o r k o m m e n  von Kupfererzen  im  D u c to w n - ,  V ir g i l in a  
Copper B e l t -  und Gold H i l l -D is tr ik t .

B e r g b a u t e o h n i k  ( e in s c h l .  A u fb e r e i tu n g  e t c . ) .

P r e f s l u f t a n l a g e n  i m B e r g b a u .  Bergb. 30 . Juli.  
S. 5 /6 .  Allgemeines iiber Prefsluftanlagen.

L e s  c r e u s e m e n t s  de  p u i t s  en m o r t s - t e r r a i n s  
a ą u i f b r e s  Von Habets. Rev. univ. Juli S. 6 2 /9 6 .  
Mitteilungen Iiber das Scbachtabteufen in Deutsohland unter 
Berticksichligung der Diisseldorfer Ausstellung.

N o t e s  on t b e  R e p u b l i c  d i s t r i c t ,  W a s h i n g t o n ,  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  to t be  m e t a l l u r g y  o f  i t s  
or e s .  Von Ralston. Eng. Min. J. 19. Juli . S. 7 4 /7 6 .  
Beschreibung des Vorkommens von Gold- und Silbererzen, 
Gewinnung und Atifbereitung.

C o a l  c u t t i n g  b y  m a c b i n e r y  in b r i t i s k  c o l l i e -  
r i e s .  Von Walker. Eng. Min. J . 19. Juli . S. 7 7 /7 8 .  
Die Scheibenschriimmaschine und die Methoden ibrer An
wendung.

T b e  a p p l i c a t i o n  o f  c o a l - c u t t i n g  m a c b i n e s  to 
d e e p  m i n i n g .  Von Garfortb. Coll.G. 18. Juli. S. 1 2 1 /1 2 3 ,  
(Schlufs.) 10 Textfig. Die allgemoinen Anfoiderungen, 
welcbe an eine Scbriimmascbine zu stellen sind, werden 
angefiilnt. Dieselben werden erfullt von der auch in West- 
falen cingefiibrten Schrainradmaschinn System Garfortb. 
Obgleicli bislier in England nur ein geriuger Teil der 
Kohlenproduktion mit HUlfe von Schrammascliinen gewonnen 
ist, so ist docb ais zweifellos anzunehmen, dafs eine er- 
beblicbo Aenderung in den niiclisten 10 Jaliren eintreten 
wird, weil die Schriiminaschinen iiber das Versucbsstadium 
liinaus sind, und ilire Vorteile erkannt sind. Ais Vorzug, 
der besonders fUr die tiefen Grubcn in Betracht komnit, 
wird angefUlut, dafs bei dem durch die Maschinen lierbei- 
Kefiihrten schnelleren Abbau unter Anwendung des Streb- 
baus mit breitem Blick, die Kolilen stiickreicher faUen und 
dalier wertvoller sind, weil die freigelegten StOfse weniger 
der Zertriimmerung durch den hohen Gebirgsdruck aus- 
gesetzt sind. Ais Beispiel fiir die Verininderung der Ge- 
fabren des Bergbaus wird erwiihnt, dafo in demselben Flbtze 
bei Schrammaschinenbetrieb auf 1 100  0 0 0  t gewonnener 
Kobie vier Ungliicksfiille kamen, wahrend die gleiche Anzahl 
von Unfiillen bei dem friihcren Handbeiriebe schon auf 
35 0  0 0 0  t kamen. Ais weiterc Vorteile werden genannt: 
1. Geringere Anzahl von Arbeitern wird bei der Ilereiu- 
gewinnung der Kobie gebraucht. 2 .  Dic Leistung pro 
Mann ist grofser und regelmiifsiger. 3. Geringere korper- 
liclie Anstrengung und giofsere Sicherheit der Arbeiter.
4. Bessere Qualitśit der Kobie. 5. Giofsere Produktion 
aus einem geringeren Kohlenfelde, wegen des Abbaus bisher 
von Hand nicht bauwiirdiger Kobie. 6. Ersparnis an 
Holakosten. 7 . Geringere Produktionskosten. 8. Geringere 
Beschiidigung hangender Flotze sowie der Oberfliiche infolge 
des gleichmiifsigen Niederziebens des Hangenden.

Q u e l q u e s  c o n s i d  d r a t i o n s  s ur  l e s  d ć g a g e m e n t s  
i n s t a n t a n d s  de  g r i s o n .  Von Ghysen. Rev. univ. 
Juli. S. 1 /6 1 .  Chemisclic Zusammenseizung der Schlag- 
wetter und Art des Voikommens in der Kobie Die 
Ursaohcn plotzliclier Gasausbriiche. Sicherheitsmafsregeln 
gegen dieselben.

T h e  t e s t i n g  o f  e x p l o s i v e s  f or  u s c  i n  c o a l -  
mi n e s .  Coli. G. 1. Aug. S. 2 4 9 .  Bericht des H. M. In-

speclor of Explosives Uber die Untersuchung von Sprengstoffen, 
die fur den Gebrauch in den Gruben zuzulassen sind.

M o r i s o n s  o p e n  f r o n t e d  m o r t a r - b o x .  Eng 
1. August. S. 145. Beschreibung eines Pochtroges, 
weleher an der Stirnseite eiufach und leiclit geoffnet werden 
kann.

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

D i e  I n d u s t r i e -  u n d  G e w e r b e a u s s t e l l u n g  i n  
D u s s e l d o r f  1 9 0 2 .  D i e  H e b e z e u g e .  V o n  Ernst.  
S. 1 0 9 9 /1 1 0 8 ,  Forts. von  S. 10 75 .  Z. D. In g .  26 . J u l i .  
V ierm otoren-L aufkran  fiir 3 0  t Tragkraft  und 2 1 ,3 4  m 
S p a n n w e i te  mit  e in er  H U lfsw inde fiir 5 t. M od el i  e in es
150 t -W er ftk ra n es  von  der Benrather M a seh inenfabr ik  im  
Au8ste l lungspark  der F abr ik .  2 8  T extf ig .  (F or ts .  fo lg t . )

D ie  H e b e z e u g e  a u f  d e r  D i i s s e l d o r f e r  A u s 
s t e l l u n g .  Von v. llanffstengel. Dingl. P. J. 2 6 .  Juli . 
S. 4 7 9 /8 3 .  (Forts.) 6 Abb. 2. Aug. S. 4 9 0 /9 8 .  21 Abb. 
(Forts. folgt.)

S i c h e r h  e i t s b r e m s e  fi ir F 8 r d e r m a s c h i n e n  (Patent 
Blosfeld). Z. f. B. H. S. Heft 2 .  S 3 9 8 /4 0 0 .  Die Bremse 
geslattet durch Schliefsen eines elektrischen Druckkontakles 
die Maschine jederzeit entweder vom Stande des Maschinen- 
fiihrers oder von der Scliale aus zum Stillstand zu bringen 
und tritt aufserdem selbstthiitig in Wirksamkeit, wenn die 
Scliale dic Iliingebank in unzulassiger Weise uberschreitel.

D ie  d y  n a in i s c li e n • V e r h ii 11 n i s s e d e r  S c h a c h t - 
f o rde r m a s  cli in e n. Von Prof. M. Herrmann. Dingl. 
P. J. 26 . Juli .  S. 4 6 9 /7 4 .  5 Abb. 4. Aug. S. 4 8 5 /9 0  
Einleitung. I. Bewegung der Forderschale umer Einwirkung 
des 'creibenden Momentes Mx. II. Lauf der sich selber 
uberlassenen Maschine.

I l e i f s  d a m p f  l o k  o in o t i v e  n. Z .  d .  D. V . G. W ie n .  
J u l i .  Ś. 8 5 /8 7 .  2  A b b . A nfiihrung von  V ersu ch serg«b -
nissen, s o w ie  der V orziige  der neucn  T y p e  den  N a fsd am p f-  
lok om otiven  g eg en u b er .

N e w  o r e  h a n d l i n g  m a c b i n e r y .  V on  F a w c e t .  
A m . M an. 17. J u l i .  S.  6 1 /3 .  U eb er  n eu e  V e r la d e -  
e inr ich tungen  in Ainerika.  M asch inen  zur E n t leeru n g  von  
Scbiffen und zur B e sc h ic k u n g  von H ocb ofen .

T h e  C h r i s  t e  n s e  n m o t o r  d r  i v e  n a i r c o  m p r e s  s o  rs .  
Ir. A g e .  17. J u l i  S . 1 0 /1 1 .  B e sch re ib u n g  der  T y p e  „ M “  
des Christensen  K om pressors;  der K om pressor  ist mit  e inem  
Motor direkt g c k u p p e l t .  Im Motor w ird  autom at isch  durcli  
e in e  e in fa ch e  V orr ich tu n g  der Gang d es  K om pressors  ge-  
regelt,  sodafs das  gew i in sc hte  M in im um  oder  M axiinum  der  
K om press ion  erz ie l t  w ird .

G a s  e n  g i n  e s .  V o n  N utting .  Ir. A g e .  17. J u l i .  
S. 2 4 /5 .  V c r g le i c h e  z w is c h e n  e iner  G asm aschine  von
15 HP. u n d  e inem  e lek tr ischen  M otor von 25  IIP. D ie
durcl ischn itt l ichen  B etr iebskosten  pro S tu n d e  be l ie fen  s ich  
bei ersterer auf  15,3 , bei le tzterem  a u f  3 6 ,5  Cents.  D ie
G asm ascbinen  w erden  nach A n sich t  des  V erfasser langsam
aber sicher  an erste S te l le  kornmen aucb  gegen u b er  den  
D am pfm aschinen .

C o r l i s s  w i n d i n g  e n g i n e  a t  S b e r w o o d  c o l l i e r y  
M a n s f i e l d .  C o l l . G .  2-5. J u l i .  S . 1 7 3 /5 .  B eschreibung  
e iner  Forderm asch ine .

M i n i n g  m a c b i n e r y  a t  t b e  W o l  v e r h a m p t o n  
e x l i i b i t i o n .  Coli.  G. 2 5 .  J u l i .  S . 1 78 . 2  T extf ig .  V e r -  
sc h ie d e n e  der ausgeste l lten  M aschinen  w erd en  beschr ieben .
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Ko na ervi  erung aufser B e t r i e b  s t e h e n d e r  
Dampf kes s e l .  Von Mlinster. Z. d. D. V. G. Wien. Juli. 
Forls. S. 87/8. Eintretende Uebelslaude an Kcsseln aufser 
Betrieb durch Nichtbeachlung der ortlichen und zeitlichen 
Verlialtnis8C.

Ueber  den t he r mi s c he n  Z u s t a n d  von E i s e n ,  
Kupf er  und Stal l i  ais Ke s s e l wa n d u n g .  Von Bryant. 
Z. d. D. V. G. Wien. Juli. S. 88/93. 8  Abb. Messungs- 
arlen. Graphische Darstellung der Versuchsergebnisse und 
Gegeniiberstellung der gefundenen Werte durch Tabellen.

Ex p o s i t i o n  u n i v e r s e l l e  de Pari s  1900. Les 
chaudi feres  il v a p e u r  f i xes  et  leurs a c c e s s o i r e s .  
Von Masson. Rev. univ. Juni. S. 308/59. 1 Taf. Riiliren- 
kesst‘1. Theorien, Einteilung. Beschreibung der Systeme 
Belleville, Steiiiinuller, Simonie und Lanz etc.

D ie Be d i e n u n g  der Wasserro l i rkesse l ,  Dampfk. 
Ueb. Z. 30. Juli. S. 553/4. Nach ktirzer Darlegung 
der Schwierigkeiten der gleichraiifsigen Beschickung der 
Feuerungen wird ein neuerdings bei der ilalienisehen 
Marinę eingeflihrtes Heiztabellensystem erliiutert.

G le i c l istro m - H o c l ispa nn un gsan lagen.  Von 
Kinzbrunner. Z. f. El. 3. Aug. S. 380/83. Einige Mit- 
teilungen iiber cnglische Centralcn, welche hochgespannten 
Gleiclistrom erzeugen.

Das Sys tem der d r a h t l o s o n  T e l e g r a p h i e  von 
Mar c oni  vom An b e g i n n  bi s  zu s e i n e r  g e g e n -  
w a r t i g e n  E n t w i c k e l u  ng. Dingl. P. J. 26. Juli. 
S. 475 /9 . (Forts.) 26 Abb. (Schlufs folgt.)

H i i t t e n w e s e n ,  C h e m is o h e  T e c h n o l o g i o ,  C h e m ie ,  
P h y s i k .

U e b e r  die  A u s n u t z u n g  von H o c h o f e n  gasen  
zu K r a f t z w e c k e n .  Gl. Ann, 1. Aug. S. 56 /57 . Zu- 
sammensetziing der Hochofengase und ihre Verwendbarkeit 
zum Betreiben von Gasmaschinen. Ausgefilhrte Anlagen 
und Versuclte mit Hochofengasmaschitien.

Das S ta lii - und Wal z w e rk Re n dsbu rg. St. u. E. 
i .  Aug. S. 805/12. 4 Taf. 5 Textfig.

T h e  P i c a r d  and S u l m a n  m e t h o d ^ o f  z i n c  
s i n e l t i n g .  Eng. Min. J. 26. Juli. S. 112/13. Die blei- 
lialtigen Zinkerzo werden mit 20 pCt. ihres Gewichtes an 
Koks und einem kohlenstoffhaltigen Bindemittel brikettierl, 
Bei der nachfolgenden Destillation sollen 70 pCt. des 
Zinks gowonnen werden und eine Korrosion der Retorten- 
wande dadurch verhindert werden, dafs das Blei und 
Schlacke in den Ruckstiinden der Briketts verbleibt.

R e c h e r c h e s  sur l es  ac i ers  au ni cke l  a hautes  
t e ne ur s .  Von Dumas. Ann. Fr. Tome. I. 5Livr. S .447/552 . 
Der uiehr oder weniger Mangan-Kohlenstoff- oder Chrom- 
haltige Nickelstahl ist dem gewBhnlichen Stalli ahnlich, 
solange diese Beimengungen eine gewisse Grenze nicht 
uberschreiten. Wird diese Grenze uberschritten, so bringt 
der Zusatz dieser Eleincnte gewisse physikalische und 
mechanisclie Eigenschaften hervor, die dem gewohnlichen 
Stahl felilen.

J a k t t a g c l s e r  vid en del  j ii r n- och s t a l y e r k  i. 
T y s k l a n d ,  Oes t err i ke  och E n g l a n d .  Von Melander. 
Jernkont. Annaler bili. 7. Reisebericht iiber verschiedene 
deufsche, osterreichische und englische Stahl- und Eisenwerke.

Ve r g a s u n g  und V e r k o k u n g  der S t e i n k o h l e .  
Von Gohrum. J. Gasbel. 26. Juli. S. 542/5 . 3 Abb.

The mi croscopl c  ef fects  of  s tress  of plat inum.  
Engg. 25. Juli. S. 127. 3 Abb.

Bi nde mi t t e l  fiir Bren ns tof fbriket t s .  Von Steger. 
Z. f. B. u. II. S. 2. Heft S. 311/20. Vorziigc und Nacli- 
teile der \erschiedensten Brikettierungsarten.

S c h me l z p u n k t b e s t i mmu n g s a p p a r a t .  Von Thiele. 
Z, f. ang. Cli. 5. Aug. Die Hauplvorteile des neuen 
Apparates scheinen in der Verwendbarkeit bei hohen 
Temperaturen und in der Einfachlieit und UnverwUstlichkeit 
der Vorrichtung zu liegen.

V o l k s w i r t s c h a f t  u n d  S t a t i s t i k .

Coal  mi n e s  i n s p e c t i o n  in 1901. Manc he s t e r  
D i s t r i k t .  Coli. G. 1. Aug. S. 229. Produktions- und 
Unfal 1 -Statistik. Die Jahresleistung pro Mann betrug, be- 
zogen auf die Gesamtbelegschaft, 259,14 t, bezogen auf 
die Belegschaft unter Tage, 322,13 t.

Ameri can coal  at Ma r s e i l l c s .  Coli. G. 1. Aug. 
S. 241. Bericht des englischen Generalkonsuls in Marseille 
iiber die Einfuhr amerikanischer Kohle.

Ru s s i a n  v. Bri t i sh Coal .  Coli. G. 1. Aug. S. 240. 
Kohle aus dem Donez-Gebiet kann im Mittelmeer nicht mit 
englischer Kohle konkurrieren; im Schwarzen Meer scheint 
ein Ruckgang der Einfuhr englischer Kohle bevorzustehen.

Ac c i de nt s  in the  use of b l a s t i n g  e x p l o s i v e s .  
Coli. G. 25. Juli. S. 180. Nach dem Bericht der Spreng- 
stoff-Inspektoren sind im Jalire 1901 46 Todesfiille und 
369 Verlelzungen gegen 49 Todesfiille und 259 Ver- 
letzungen im Jalire 1900 bei der Verwendung von Spreng- 
stoffen vorgekommen. Art und Anzahl der versoliiedenen 
Unfiille werden angefuhrt.

V e r s c h ie d e n e a .
G e s c h i o h t e  d e s  s c h l e s i s c h ć n  B e r g -  und  

H i i t t e n w e s e n s  in der  Z e i t  F r i e d r i c l i s  de s  
Grof sen,  F r i e d r i c h  W i l h e l m  II. u n d  F r i e d r i c h  
W i l h e l m a  III. 1741 b is 1806. Von Fechner. Z.f.B.H.S.  
Heft 2. S. 243/311 .

Personalien.
Dem Geheimen Kommerzienrat Lu eg ist der Kronen- 

orden II. Klasse verliehen worden.

Dem Bcrgwcrk8besitzcr Osknr Wa l d t l i a u s e n  in Essen 
ist der Charakter ais Kommerzienrat verliehen worden.

Der Bergassessor G rassy von Grube Kronprinz ist dem 
Oberbergamt Dortmund ais Hiilfsarbeiter fiir das Bergrevier 
Nord Bochum iiberwiesen worden.
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Śĉ yT̂

yS/fttW/TW?

W łĘ

„GliUknuf" i?e-i'd-u.}iuUenraaimi»chp Wocliermdhrift; 1002. &*mJta&et, %>Zwo§ p *  .w  ‘tM A w U n y  W t  S mmX*cVm , x u 4 & w u * t u w ^  c i W W  .



S e l b s t g r e i f e r  
vo n  11A - c b m  Jn h elł.

sdLco c)!c/JCctXc>

/MM)

-G ł t lu k a i l f  " J^ei'^-ii.lIulteum aiiniB cbe WoćheriBcTirifŁ, 1602< / u o / w  £ 5 0 0  / i i o p

Sty. 1-



/V /O A V

SęlbsfgreiFer 
von 7%. cbm  Jnhelt

& snoA sC '$ik‘ s e ie o  C?<wfcoi&>

/tu w -v XXM4

4sOA$\<A-V.

Lith AiBt-^r FTW lrts ,DacnU*tadt



’#N;j$

M ź M m

„C/iticluillf j B«?j-u.HiilUmniiinn ischę WbćlionHcht-ift, 1902 . 0 1  C c c / l a c i ^ l 4 ^ c ^ u c  c ^ 0  l l / 6 c 4 4 /  -  /U 4 ^ u t -  ~  / ^ w ć /  s C A A W / < ^ U Ł O 0 'C ^ 0 lA /\ X 0 / W /\a X /  S $ /Z X \'\A A ^ Z A 3 /h X ^ ^ C A A s< lriA /\A \ Q̂ Taful 08.,

A A A A scft1/  

C pA h££foovV U k£/  xM4'Vct óZ coo< z% /. Lilh ̂ n e t  .y.F.WlrŁr. .D tfrrnstajłŁ .
0 . j £ p m ^ 9  a c ( i 4  v i / r P .



„UrluuKciUi , c e i  u u u  n u iiu ii i i ia im ib u u t !  * *  u u u e iia u u i iik

M H

CEW.O.W.mZUBŁH. l3bUL‘; LAiNC.O.LAOEFL.IOm 
>:ĄLADECCW.4D0C0'|

IV02 TRACF.42D0Ĉ : B00ENFl.23,m
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Fig. 1. Yierachsiger Plattformwagcn yoii Fricd. Krupp.

Kloinbahn-Sulbstontladcr von Arthur Koppcl.

Fig. 6 . Talbot-Sclbstentlador.

Fig. 8 . Klcinbalm-Sclbstcntlader von Arthur Koppcl.

Fig. 7 u. 8 . Rangierlokoniotivc der Bcnrathcr Mąschincnfabrik.



.GluckauP' Berg- und H uttenm annisehe W ochenschrift 1902. Tafel 100,

KuppeIsciiienśX

Fig. 9.
Wagen mit Untcrseilkupplung auf starkor Stcigung.

Klemmkupplung und Laufwcrk (System Rlcichert) Fig. 7. Stationseinlaui’

R bO L F  BLEIChERT & CO.
L e i p z i g - C o h l i s

R C J T O r A A T I S C M E  D R A H T S E I L B R H N

RUSGESTELLT vo» IM<3. HEIM R ICH MH CCO, 51 EG EM. 
Drahtseilbahnsystem der Firma Bleicliert & Co., Leipzig-Gohlis,

Fig. 10. Lokomotivkran ;cbaut von dor Dusseldorfer Maschinonbau-A.-G. vorm. J. Losenhauscn, Diisscldorf-Grafenberg.

FiS- 1L Fig. 12.

Selbstgrcifor.
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