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Die Oesteinslbourmascliinenfraere im Jalire 1902.
D r u c k l u f t  u n d

M e i n e  I l e r r e n !

Das Thcma, wolches ich heute vorThnen behandeln 
soli, ist wohl nur dic Ueberschrift eines kleinen Kapitels 
aus dem grofsen Buche der Technik. Das Thema ist 
jedoeh ein durchaus aktuelles und dies nicht zum 
wenigsten, meine Ilerren, fiir Ihr sehones Land, das 
sich gerade jetzt anschickt, eine ganze Reihe bedeutender 
Tunnels und andere Grofsthaten der Ingenicur-Bankunst 
ins Leben treten zu lassen. So hat denn auch die 
Gesteinsbohrmaschinenfrage im Jalire 1902 wenn auch 
vielleicht nicht unmittelbar, so doch sicher mittelbar fiir 
weite Kreise Bedeutung.

Ich will die Geschichte der Gesteinsbohrmaschincn- 
Entwicklung nur kurz streifen.

Wie in den meisten Disciplinen der Technik be- 
gann man auch hier mit Apparaten fiir den Ilandbetrieb, 
der auch heutc noch, wo es sich um mildes Gebirge 
hąndelt, umfangreich zur Anwendung koinint. Ja, es 
ist die Ilandbolinnaschine, wenigstens bei uns in Deutsch- 
land, sogar in hartem Gestein noch yielfaeh in Arbeit, 
wo der wiehtige Faktor „Zeit;‘ nicht mitspricht. Iliirt 
man doch auch heute nocli von vielen Seiten dic An- 
sicht vertreten, Handarbeit an sich sei stefs billiger ais

*) Yortrag gelialten am 17. April 1902 im Ingenienr- und 
Arcliitekten-Verein zu Wien Ton Fabrikilirektor Tli. Giller.

f )  Vergl. auch d. Zeitsclirift Nr. 31, 1902: Der Rergtau auf 
der Diisseldorfer Ausstellung 1902. Bohr- und Schrammaschinen. 
Yon Bergassessor Herbst.

E l e k t r i z i t a .
Mascliinen-Bohrarbeit. Ich selbst kann dieser Ansicht 
nicht allgemein beitreten. Es hat mich deshalb ge- 
freut, vor kurzem in der angcsehenen Fachzeitschrift 
„Gluckauf" eine Abliandlung*) zu lesen, in welcher auf 
Grund von 2 y 2jiihrigen Untersuchungen in bergbaulichen 
Bohrbctrieben naćligewiesen wird, dafs auch bei nicht 
forciertem Arbeiten der zweckma&ig organisierte ma- 
scliinelle Bohrbetricb sich billiger stellen kann ais der 
Ilandbohrbetrieb.

Das Bediirlnis, die Handarbeit durch Maschinen- 
arbeit zu ersetzen, trat am fiihlbarsten beim Bau der 
langen Tunnels auf, welche durch den um die Mitte 
des Yorigen Jahrhunderts beginnenden Ausbau der grofsen 
Eisenbahnnetze, dereń internationaler Verkehr vor den 
Alpen nicht halt machcn konnte, notwendig wurde.

Uei der Konstruktion der motorisch betriebenen 
Gesteinsbohrmaschinen lehnte man sich naturgemafe zu- 
niichst an das Prinzip des Ilandbohrens an, es entstanden 
die Drehbohrmaschinen und die Stofsbohrniaschinen.

Die erstere wird mehr fiir mildes Gestein ver- 
wendet, also dort, wo der Bohrer, der Wirkungsweise 
des Metallbohrers entsprechend, das Gestein noch ab- 
schaben kann.

Ist aber das Gestein infolge seines dichten Gefiiges 
oder seiner mineralischen Zusammensetzung so bart, 
dafs ein Abschaben durcli des Bohrcrs Schneide nicht

* Gluckauf 1902, Nr. 11, S. 247.
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mehr miiglich ist, so rmiis man znm Srofebohron iiber- 
gelien.

Die verbreitetste Triebskraft fiir solche Maschinen 
ist Druckluft von 4 — 6  Atm. Spannung, spiiter ver- 
suchte man auch die ełektrische Energie in Anwendung 
zu bringen.

Es giebt min noch ein drittes Prinzip aufser dem- 
jenigen des Schabens und Stolsens. Ich mochte es das 
Prinzip des Abbrockelns nennen. Der Ieider zn friih 
verstorbene Tunnelbauer Brandt tiat dies Prinzip in die 
Praxis eingefiihrt. Er verwendete einen sehr langsam 
laufenden Bohrer, dessen Stahlkrone unter sehr hohem 
Wasserdrnck gegen das Gestein geprcfst wird. Die 
Spitzen dieser Stahlkrone dringen unter dem hohen 
Druck in das Gestein und brecben dasselbe stiick- 
weise ab.

Diese Brandfsche Bohrmaschine, mit welcher vor- 
ziigllche Leistungen zu erzielen sind, erlordert aber sehr 
grofse, kostspięlige Installationen. Der Kraft-yerbrauch 
und die Reparaturen sind enorm hoch. Es erscheint 
deshalb eine Yerwendung dieser Maschinen nur an- 
gebraclit fiir Tnnnelbauten allergrofsten Stiles.

Man hat in den letzten Jahren auch versucht, eine 
Modifikation, der bislang nur liir weiches Gestein 
miiglichen Drehbohrmaschinen, aucli fiir hartes Gestein 
branchbar zu machen, indem man eine mit hartesten 
Mineralien armierte Bohrkrone verwendete. Hierfiir 
kam praktisch nur der Diamant in Betracht. Es 
stellte sich jedoch bald heraus, dafs zwar mit der Diamant- 
bohrkrone Yorziigliche Leistungen zu erreichen waren, 
dafe aber andererseits der Yerbrauch an Diamanten, 
die sehr bald in ilirer Fassnng locker wurden, und in 
nicht wenigon Fallen im Bohrmehl verioren gingen, 
eine solche Hohe der Kosten herbeifiihrte, dafs eine 
praktische Verwendung solcher Maschinen nur in ganz 
wenigen, bcsonders geeigneten Fallen miigiich blieb.

Ernsthafte Konkurrenz ist der iiberall verwendbaren 
Stofsbohrmaschine eigentlich also noch nicht erwachsen 
und icli glaube, dafs der Ingenieur, der heute in die 
Lage kommt mit Maschinen zn arbeiten, eigentlich nur 
zu untersuchen hat, welche Antriebsart er fiir die Stofs- 
bohrmaschinen wahlen soli, abgeselien von den wenigen 
Fallen, in denen die Brandfsche Maschine anwendbar ist.

Die dominierende Antriebsart fiir solche Stofibohr- 
maschinen war lange Zeit allein die Druckluft und ist 
es im Grunde genommen auch heute noch. Man be- 
gann indes an eine fundamentale Umwiilzung zu glauben. 
ais sich die Elektrizitiit fiir Kraftiibertragung so vor- 
ziiglich geeignet zeigte. Thatsiiclilich ist ja auch der 
ełektrische Strom ais Kraftiibertragungsmittel der Druck
luft zweifelsohne weit iiberlegen. Abgeselien von dem 
geringeren Wirkungsgrad der Druckluftfernleitungen, der 
allerdings bei Bauinstallationen nicht so sehr ins Ge
wicht fallt, liegt der Hanptiibelstand in den unbeąuemen 
langen Rohrleitungen. Die ełektrische Kraftiibertragung

kennt solche Schwierigkeiten nicht. Sie vermag sich 
allen ortlichen Yerhaltnissen anzupassen, und' es be- 
ansprucht das Kabel fast gar keinen Raum, la f s t  sich 
auch beąuem und sehnell Y e rle g e n .

Fiir die Elektrotecbniker, die sich mit der Kon- 
struktion von elektrischen Bohrmasehinen befassen 
wollten, war also der Boden gut Y o rb ere ite t . Die 
Elektrotechnik hatte so manche Schwierigkeiten iiber- 
wunden, warum sollte sie nicht auch die Frage eines 
rationellen Antriebes der Gesteinsbohrmaschinen liisen?

Bei Drehbohrmaschinen lag dic Sache relativ einfach 
Die Drehbewegung des Elektromotors konnte unter 
Zwischenschaltung eines Vorgeleges direkt auf die Bohr- 
spindel iibertragen werden. In der That giebt es heute 
eine Reihe von brauchbaren elektrisch betriebenen Dreh- 
bohrmaschinen: das Yerwendungsgebiet derselben ist 
jedoch nur das Verwendnngsgebiet der Handbohr- 
maschine, d. h. das Bohrrn in Salz, Kohle, Minette 
und weichem Schiefer.

Ganz andere Veriialtnisse waren zu beriicksichtigen 
ais es galt, Stolabolirmaschinen elektrisch zu betreiben. 
Der Elektromotor hat von Haus aus eine Rotationsbewegung 
und diese sollte in eine ITubbewegung umgewandelt 
werden, was zunachat nur unter Einschaltung eines 
komplizierten Zwiscliengliedes miiglich war. Solcher- 
gestalt entwickelte sich die elektrisch betriebene Kurbel- 
stofsmaschine. Diese Maschine ist auf Bergwerken und 
bei Stollenbauten, wenn auch nicht gerade hiiufig zur 
Einffihiung gelangt. Dafs sie auch fiir Danerbetricb 
bei Tunneibauten zur Verwendung gelangt ist, war mir 
bislang nicht bekannt.

Fiir forcierte Betriebe, in denen grofse Fortschritts- 
leistungen rerlangt werden. diirfte diese komplizierte 
Knrbclstofsmiischine mit ihrem Raumbedarf nicht so 
ohne weiteres Yerwendbar sein. Dieser Raumbedarf ist 
infolge des Umstandes, dafs eine Trennnng von Bolir- 
maschine und Antriebsmotor und cine Verbindung beider 
durch eine biegsame Welle erforderlich ist, ein so 
grofier, dafs im allgemeinen gleiehzeifig mehr ais zwei 
Maschinen sich in einem Richtstollen nicht unterbringen 
lassen.

Dagegen ist die Luftsto&bohrmaschine soviel kom- 
pendiiiser, dafe sieli 6  und noch mehr Maschinen im 
Stollenprofil verwenden lassen, dereń weit grofsere Hand- 
lichkeft abgesehen von der durch die Zahl bedingten 
summarisciien Mehrleistung viel Zeitgewinn ermuglicht. 
Ich mochte allerdings einem Zuviel von Bohrmasehinen 
vor Ort nicht das Wort reden. Ich halte 4, hochstens 
aber 6  Maschinen vor Ort fiir das praktische Masimum, 
wenn anders die Bedicnungsmannschaften sich nicht im 
Wege sein sollen.

Obwohl die genannte Kurbelstofemascliine zweifels- 
ohne gut durchgedacht ist, so erfordert sie doch viele 
und kostspięlige Reparaturen und zwar ganz unver- 
meidlich, weil es im System selbst liegt, welches die
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Umwandlung der motorischeii Drehbewegung in eine 
stofeende Bewegung notig macht und zwar, wie gesagt, 
durch eine Reihe koniplizierter leiner Mechanismen, die 
zu ihrer Konscrrierung eines hohen Grades von sorg- 
faltiger Behandlung und Wartung bediirfen, wie es im 
praktischen Betriebe auf die Dauer kaum erroichbar bleibt.

Die Gesehwindigkeit des Bolirers dieser Kurbel- 
stofemaschine im Momente des Aufschlagens auf das 
Gestein mufs iibrigens bedeutend verringert werden, 
da die zusammenzudriickende Arbeitsfeder, welche den 
Riicklauf des Bohrer verursaclien soli, naturgemafe ent- 
gegenwirken mufs. Umgekehrt ist die Sicherheit des 
prompten Bohrerriicklaufes, weil von der Federkraft ab- 
luingig, bei der geringsten Federverletzung gefahrdet 
und es mufs ein hiiufigcs, selir zeitraubendes Steckcn- 
bleiben des Bohrers in den Kauf genommen werden.

In dem Vortrage, welchen Anfang Januar d. J. der 
K. K. Bergrat Edler von Posch hier yor Ilinen, meine 
Hcrren, gelialten hat, betreffend Erfahrung mit, der 
elektrischen Bohrung im Ililfsstollen in Raibl, wird 
erwahnt, dafs die Kurbelstofsmaschine exelusive Motor- 
kasten, biegsamer Welle, Spannsaule und Schliisseln 
aus 330 Einzelteilen besteht (gegeniiber 40— 50 Einzel- 
teilen der Druckluftmaschine) und dafs innerhalb des 
Zeitraums von Marz bis November, also knapp 3/ 4 Jahr, 
bei einer Verwendung von nur 2 Maschinen vor Ort 
allein 34 Arbeitsfederbriiche, 10 anderweitige Briiche 
und 142 Kurbelwellenbriiche, zusammen 186 Briiche vor- 
gekommen sind. Dies macht bei 225 Arbeitstagen fast
1 Brueh auf jeden Tag, wiihrend z. B. an 4 gleieh- 
zeitig vor Ort auf Bohrwagen arbeitenden Druckluft- 
bohrmaschinen, wie ich aus forcierten Querschlags- 
betrieben in eigener Regie, bei welcher es auf jede 
Stunde Zeit ankommt, genau weifs, yiele Woehen ver- 
gehen konnen, ohne dafe auch nur ein Pfennig lur 
Reparalurcn auszugeben ist.

Aus dem genannten Vortrage liabe ich ferner .ent- 
nommen, dafs wohl in Erkenntnis der Unzulanglichkeit 
der bisherigen Gesteinsbohrmaschinen, neuerdings eine 
neue Type einer Kurbelstofsmaschine auf den Markt 
gebracht wird, welche nur, meine Herren, aus 130 
Einzelteilen besteht excl. Motor, Spannsaule und Schliisscl.

Es entfallt hier die biegsame Welle und die Trennung 
von Motor und Antriebsmaschine. Um ein Urteil iiber die 
praktische Bewiihrung dieser immer noch komplizierten 
neuen Type mit einiger Sicherheit zu gewinnen, diirfte 
erst ein langerer Zeitraum abzuwarten sein.

Ich entnehme noch dem Vortrage, dafe diese neue 
Maschinentype, obwohl dieselbe, wie der Vortragende 
ausdriicklieh bemerkte, noch nirgends im praktischem 
Betriebe steht, dennoeh auf der Nordseite des Kara- 
wankentunnels, sowie beim Woeheiner-Tunnel und beim 
Bau der neuen Trinkwasserleitung fur Wien in An- 
wendung kommen wird.

Im Gegensatz zu der Kurbelstofsmaschine, welche 
nur, wie nicht unerwahnt bleiben soli, eine mittelbare, 
elektrische Bohrmaschine ist, hat man es bei der Solenoid- 
Bohrmaschine mit einer unmittelbaren elektrischen Ma- 
scliine zu thun.

Diese Maschine benotigt zwar wesentlich mehr Kraft 
ais die Kurbelstofsmaschine, ist aber weit handlicher, 
kompendiiiser und nicht allzusehwer. Zwei hinterein- 
ander liegende Spulen werden abwechseld vom clek- 
trischen Strome durchflossen und dadurch ein Magnet, 
mit welchem der Bohrkolben kombiniert ist, hin und 
her geschleudert.

Diese Maschine bedarf eincr besonderen Primar- 
anlage, denn der zur Verwendung gelangende Strom ist 
pulsierender Gleichstrom resp. Wechselstrom von einer 
bestimmten Periodenzahl in der Minutę, ein Strom, der 
zu anderen Zwecken nicht ohne weiteres yerwendet 
werden kann, weder zum Antrieb von Motoren noch 
zur Beleuchtung. Die Spannung betriigt nicht iiber
220 Volt, sodafe bei der hohen Stromstiirke — 25 Am- 
pere — sehr grofse Leitungsąuerschnitte notwendig sind. 
Das Netz wird dadurch so teuer, dafe direkte Ueber- 
tragungen. welche 1 0 0 0  m iibersehreiten, wohl kaum 
noch rationell sein diirften. Neuerdings ist nun die 
oben genannte Spezialdynamo so ausgebildet worden, 
dafe man Wechselstrom fiir die Bohrmaschinen und 
Gleichstrom fiir Licht oder Kraft abnehmen kann.

Die Ilandliclikeit der, Solenoid -  Maschine ist, wie 
gesagt, eine wesentlich grofeere ais die der Kurbel
stofsmaschine, dieser Yorteil wird aber stark beein- 
traehtigt durch die Erwarmung, die beim Betriebe auf- 
tritt. Diese Erwarmung kann so stark werden, dafe 
selbst Unfalle durch Brandwunden, wie die Erfahrung 
gezeigt hat, nicht ausgeschlossen sind. Es nimmt aber 
auch mit zunehmender Erwarmung die Schlagkraft stark 
ab, sodafe je nach der Gesteinsart nach etwa J/ 2 ^'s 
3/ 4 stiindigem Bohren die Mascliinen ausgewechselt 
werden miissen, sodafe nicht nur Reparaturreserven, 
sondern auch Abkiihlungsreserven notwendig sind.

Dafe dic Temperaturen vor Ort in den Betrieben 
mit solchen Solenoid-Maschinen sehr holie werden und 
die Zufiihrung unverhaltnismafsig grofeer Luftmengen 
notig machen, will ich nur nebenbei erwahnen, ebenso 
dafe der Verscldeife durch Reibung ein sehr hoher ist, weil 
alles Schmiermaterial beim Eintritt in die hcifee Maschine 
vergast und dadurch seinen Zwcck verfehlen mufs.

In neuerer Zeit sollen Yersuche gemacht worden 
sein, diese Erwarmung zu mindern durch Anwendung 
von Kiihlwassermanteln. Nilheres ist mir dariiber nicht 
bekannt. Doch diirfte wohl anzunehmen sein, dafe 
durch diese Manipulation das Gewicht nicht unwesentlich 
vermchrt wird und andererseits die Ilandliclikeit ver- 
ringert werden mula, abgesehen von dem Uebelstand 
des Kiihlwassc-ranschlusses und -Ablaufes. Auch betreffs 
des neuerdings liir diese Mascliinengattung eingefiihrten
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Hochspannungssystemis bedarf es erst eines iangeren 
Zeitraume?, um sieli einigermafśen ein Urteil zu bilden.

Wie gesagt, der Gcdaiikc der elektriselien Bohr- 
maschine liattc ctwas Bostccliendes, und manclie grofse 
Verwaltung ist oline langeres Priifen oder Vcrgleiclien 
zur elektriselien Bobrung libergegangen, um friiher oder 
spiiter enttanscht zu scin.

Diese Enttauschungen stellen sieli selbst bei Vcr- 
wendung elektrisebcr Stofsbohrinascbincn in niildem 
Gebirge ein. So selirieb mir kiirzlich ein vor Jaliren 
nocb fiir das elektrisehe Bobren selir eingenommener 
Lotliringnr Grubendirektor, in dessen Betrieben llingere 
Zeit elekirisebe Bohrmaschinen thatig waren:

„Ich teile Ihnen ergebenst mit, dala wir mit der 
Druckliiftbobranlage durehaus zufrieden sind. Wir 
haben wahrend mehrerer Monate 4 Oerter mit je
2 Bohrmaschinen im Betrieb gehabt, und wahrend dieser 
Zeit wurde eine Durchsehnittslcistung von 103 m pro 
Ort und Monat erzielt. Die Kosten der Instandhaltung 
der Bohrmaschinen waren nicht bedeutend. Samtliche 
im Betrieb befindlichen Bohrmaschinen konnten Vbn 
einem Grubenschlosser beipicm im Stande gehalten 
werden. Das Arbeiten mit koniprimicrtcr Luft biotet 
gegeniiber dem Bobren mit Elektrizitat grofsen Vorteil. 
Die Reparaturkosten bei elektriselien Bohrmaschinen 
sind bedeutend grofser ais bei den Ihrigen, namentlich 
venirsachte die biegsaine Welle bedeutende Kosten.K

Ein Urteil iiber die Ver\vendbarkeit der elektriselien 
Bobrung auch im Tu n n e  1 b e t r i e b e  werden die 
Tunnels auf der Linie Klagenfurt Gortz-Triest zeitigen.

Dic K. K. Eisenbabnbaudirektion nennt unter den fiir 
den Wocheiner Tunnel (Linie Klagenfurt-Gortz-Triest) 
auf Rechming der K. K. Staatseisenbahn-Verwaltung 
noch herzustellenden Baubetriebsanlagen auch Anlagen 
fiir elektrisehe Bohrungen. Immerhin hatte dic Ver- 
waltung aber doch wohl selbst noch einige Bedcnken, 
denn sie schreibt in Art. 8  des Angebotformulars: 

„Sollte die Anwendung des elektriselien Bohrsystems 
wegen zu geringer Leistung oder aus noch anderen 
Griinden nicht beibehalten werden konnen, so kann mit 
Gcnehmigung der K. K. Eisenbabnbaudirektion auch 
ein anderes System zur Anwendung gelangen. In 
diesem Falle wird der Betrag um 50 000 Kr. erbolit.

Meine Ilcrren! Diese regierungsseitige Vergiitung 
geniigt, um dic ganze Druckliiftbobranlage nebst Kom- 
pressor beschaffen zu konnen.

Auch bei der Ausschreibung des Karawankentunnels 
wird dem Unternehmcr eine ganze Reihe Baubetricbs- 
anlagen zur Vcrfiigung gcstcllt. U. a. auf der Nord- 
seite (Rosenbachthal) eine elektrisehe Bohranlage nebst 
Zubehiir, jedoch keine pneumatische Anlage, sodafs der 
Unternehmcr zunachst auf dic elektrisehe Bohrung an- 
gewiesen ist. Allerdings steht in dem Register der 
Ąusdruck „vorlaufige“ elektrisehe Bohranlage d. h. also

doch wohl eine Anfangsanlage, tlie entweder mit der Zeit 
vervollstiindigt oder aber auch abgcworfen werden kann.

Auf der Siidseite (Afsling) stcht dcm Unternehmcr 
wieder cinc sog. vorlaufige elektrisehe Bohranlage zur 
Verfiigung, aber auch zugleich eine Kompressor-Doppclan- 
lage von je 20 cbm per Minutę auf 6  Atm. Pressung 
also mehr ais ausrcichend zu forciertestcm Druckluft- 
befrieb. Ich bin nicht im Zweifel, fiir welche der 
beiden Antriebsartcn der Untcrnchmer auf der Siidseite 
wenn cs in scin Beliebcn gcstcllt ist, sieli auch hier 
auf dic Dauer entscheiden wird, es wiirde dann 
eine ebenso interessante ais dankenswertc Aufgabc scin, 
einen erschopfenden Vcrgleich zu zielicn zwischen der 
elektriselien Bohrung auf der Nordseite und der pneu- 
matischen Bohrung auf der Siidseite mit allcn Kon- 
seąuenzen, wenn nur cinigennafscn die Gebirgsvcrhaltuisse 
auf der Nord- wie auf der Siidseite ubercinstimmcn. 
Es wiirde dies die Fragc: „Druckluft oder Elektrizitat" 
hervorragend klar en und iiberzcugender sein, ais wenn ich 
heute aus Ucbcrzeugung pro doino die Druckluftmaschine 
in den Vordergrund stolic, und ein anderer zu gegebener 
Zeit dor elektriselien Maschine das Wort reden wird.

Ich miichte nicht unerwahnt lassen, dafs ich anfangs 
Marz hier in Wien Gclegenheit hatte, mich mit den 
Leitern allcrcrster osterrcichischcr Bauunternchmungcn zu 
unterhalten, wobei ich fcstslellen konnte, dafs bei diesen 
crfahrungsreichen Herren allgemeine Sympathie fiir den 
Druckluftbetricb bestand.

Bei uns in Deutscliland liegt im Augenblick dic 
Situation fiir dic elektrisehe Bohrmaschine nicht giinstig! 
Die Thatsache, dafs im grofsen rheinisch-westfalischen 
Rcvier, wenn ich von der Zcchc Courl absehe, die 
iibrigens keine Resultate bekannt giebt, meines Wissens 
keine einzige elektrisehe Bohrmaschine im Dauerbetriebe 
ist, wohl aber Tausende mit Druckluftbetricb, konnte 
man durch dic Gefalir der schlagcndcn Wetter crklarcn, 
obwohl diese Erkliirung nicht ausrcichen wiirde. Wie 
aber stcht es mit dem so gut ais wetterfreien ober- 
schlesischen Revicr? Es sind mir eine ganze Reihe 
von Fallen bekannt, wo die Vcrwaltungen der aller- 
griifsteri Bcrgwcrke wieder zu ihrer alten Liebe der 
Druckluftmaschine zuriickkehren. Und wie steht es in 
den zahlreichen Betrieben des Erzbergbaues im Sieger- 
lande? Vor 3 Jaliren sagte mir noch ein erfalirencr 
Fachmann, dem mehr ais y 2 Dutzend Zechen unter- 
stehen: „Bauen Sie nur ja elektrisehe Bohrmaschinen, 
um die Druckluftmascliinen ist es geschehen." Und heute? 
Vor 3 Wochen arbeitetc ich fiir den gleichen inzwischen 
bekehrten Fachmann ein umfaiigreiches Projekt fiir eine 
pneumatische Bohranlage aus, eben ftir den Sicgerlander 
Erzbergbau bestimmt. Man scheute dic enormen 
Reparaturkosten der elektriselien Maschinen.

Und, meine Herren, wie steht es mit dcm kolossalen 
stidafrikanischcn Goldbergwerksbetriebc am Rand? Wie 
im australischen Goldbergbau? M eine Herren, dort
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giebt es auch heute noch 'eigentlich mir Druckluft- 
Bohrbefricb.

Das Einzige, was man mit Recht der Druckluft- 
niaschine zum Vorwurf macht, ist der hoherc Kraft- 
Ycrbrauch. Wcnn ich von GlanzzilTern absehe, so 
braucht dic elektrische Kurbclstofsmascliinc etwa l ' / 2 

bis 2, dio. Solenoidbohrinascliino etwa 4 —5, dic Druck- 
luftbohrmaschine 5 — 11 PS. je nacli Griifse der pneu- 
matisclien Maschine

Ich bin aber iibcrzeugt, dafs eine 5pferdige Druck- 
luftmaschine (also etwa 70 mm Cylinder-Durchmesser, 
175 mm Hub) jeder elektrischen Bohrinaschinc an 
Leistungsfahigkeit mindestens gleichwertig ist, wahrend 
eine 11 pferdigc Druckluftmaschinc eine ganz sebwere 
Tunnelmaschine darstellt, doren Durchschlagskraft eine 
selir holie ist und gar nicht zu einem Yergleich mit einer 
elektrischen Bohrmaschine herangczogen werden darf.

Fiir viele Fiille schcidot die elektrische Kurbclstofs- 
mascliinc wegen ihrer Unhandlichkeit, Kompliziertlieit 
und geringen Durchschlagskraft fiir den Vergleich 
eigentlich iiborhaupt aus, zuni.il sic noch den Nachteil 
hat, nicht vertikal nach oben boliren zu konnen. Der 
Untcrschicd im Kraftbedarf zwisciien der Solenoid- 
Maschinc und der pncumafischen Maschine ist ein ver- 
schwindend geringer und wiirde auch von geringer 
Bedeutung bleiben, wcnn man den elektrischen Mascliinen 
von ihrem Kraftverbrauch noch etwas abhandeln wiirde. 
Denn die hoheren Bcschaflungs-, Bctriebs-, Ainortisałions- 
und vor allem Inslandhallungskosten der elektrischen 
Mascliinen gleichen die kleincn Ersparnisse des etwas 
geringeren Kraftvcrbraucli8 mehr ais aus.

Ucberhaupt. hat man der Frage des Kraftverbrauchs 
bei Gesteinsbohrmaschinen eine Bedeutung bcigelegt, 
die sie garnicht besitzt. Es war aber fiir die Fabrikantcn 
clckfrisclier Stofsbohrmaschinen ein praktisches Schlag- 
wort. Kraftersparnis ist an und iiir sich eine sehiine 
Saclie, und niemand wird mehr Kohle vcrbrauchcn oder 
grofsere Maschincnanlagen aufstellcn ais niitig ist. Aber 
was hilft es denn, wcnn man wirklicli taglich einen 
kleincn Betrag an Kohle spart und andererseits das 
Doppelte und Dreifache an Reparaturkostcn hinausgeben 
mufs, von dem wcit mehr ins Gewicht fallendcn, vcr- 
minderten Strecken-Fortschritt garnicht zu red en? Hat 
man gar Wasserkraft zur Vcrfiigung, so ist die Rolle 
des Kraftverbrauches erst recht eine irrelcvantc!

Es ist thatsachlicli sehr verfehlt, die Frage des 
Krafibedarfs bei Bohrmaschinen in den Yordergrund zu 
stellen. Der Tinmelbauer und der Bergmann, also die 
kompetentpsten Beurteiler, werden in letzter Linie nacli 
dem Kraftverbrauch fragen und z. B. gerne eine Maschine 
mit doppeltem Kraftbedarf nehmen, wenn dadurch die 
Gesamtfortschrittsleistung nur um 7io gesteigert werden 
kann.

AYiirdc z. B. der Wocheiner Tunnel, bei welchem 
eine Konventionalstrafe von 3000 Kr. fiir jeden

Kalendertag yerspateter Fertigstelluug stipuliert worden 
ist, nur 30 Tage mit Hilfe der Drucklulfmaschinen 
friiher fertig werden, so blieben 3 0 x 3 0 0 0  =  90 000 Kr. 
gespart. Dafiir wiirc die ganze Druckluftinstallation 
bczahlt, und auch die Kostcn fiir den griifseron Kraft
bedarf waren sicherlich ausgeglichen.

Die Erfahrung ist der beste Lelirmeister und der 
Erfolg das allein Entscheidende! Alle noch so exakton 
tbeorctischen Feststcllungen, der reinon minutlichen 
Bohrleislung in der Versuchsstation, die Feststellung 
der verbrauchten Energie pro ccm Bohrloch und dgl. m. 
konnen daran nichts iindern. Es stelit fest, dafs dic 
Druckluflstojfebohrmaschine der eleklrischen Bohrinaschinc, 
es sei ein System, welches es auch inimer wolle, an 
sichercr Durchschlagskraft fraglos iibcrlegen ist. Ihren 
hohen Vorziiglichkeitsgrad konntc die Druckluftstofs- 
bohrmascliine nicht zum wenigsten deshalb erreiehen, 
weil ein grofser Teil der solche Mascliinen ausiiihrendcn 
Firmen selbst Bohruntcrnchmungen besitzt, in dencn 
sich rciclilich Gelegenheit bietet, alle Nachteile sofort 
wahrzunehmen und rechtzeilig abzustellen, andererseits 
dic Tragweitc allcr Neukonstruktionen sofort zu erkennen 
und nutzbar zu maclien.

Aufser dem bereits auf seine wahro Bedeutung zuriick- 
gefiihrten griifsercn Kraftbedarf der pneumatisclien 
Maschine, sind alle Vorteile auf Seiten der Druckluft.

Grofsere Durchschlagskraft, daher e(fektiv grofsere 
Leistungen. Uebcrlegenc Betriebssicberheit und Zu- 
vcrliissigkeit. Reparaturcn -weit geringer an Zahl und 
meist durch den Grubenschlosscr ausfiilirbar. Billiger 
in der Anschaffung und — last not least — Uncmpfind- 
lichkeit gegen robo Bchandlung.

Wenn trotz all dieser fraglos beslchcnden Vorziigc 
der Tunnelbaucr und der Bergmann docli noch etwas 
auszusetzen liatten, so sind es, wic schon eingangs 
gestreift, fraglos dio langen und unbeąucmen Rolir- 
leitungen.

In dcm bereits mehrfach erwahnten Vortrage des 
Herm Bergrats von Posch wird ausdriieklich erwajmt, 
dafs man fiir den Hilfsstollen in Raibl nicht die 
bcwahrten Druckluftbobrinaschincn resp. Brandfschcn 
Mascliinen gewahlt liabc, weil bei hochgelegenen Berg- 
bauen und bei Bauen, die von der Kraftstation weit 
entfcrnt sind, oder aber von viclen krunmicn Strecken, 
Absinkcn oder Ueberhauen unterbrochen sind, oft mit 
grofsen Schwierigkeiten, Kostcn und Kraftverlusten zu 
rechnen sei, Nachteile, wclchc bei der elektrischen 
Bohranlage in der Ilauptsache vermieden seicn.

Ferner entnehme ich einer sehr fleifsigcn Aus- 
arbcitung des Bergreferendars K. Glinz in der Zeit- 
schrift fiir Berg-, Iliittcn- und Salinenwcscn vom Jalire 
1900 iiber Gesteinsbolirmascliinen, dafs der Verfasscr 
die Schlufsfolgerungcn seiner Festslellungen damit beginnt, 
dafs er sagt: „Die Frage, welche Art der Bohrmaschinen 
(elektrische, hydraulische, pneumatische) in jedem Falle
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am yorteilhaftcstcn zur Anwendung kommt, ist in orstcr 
Linie niclits anders ais eine Frage der Art der Kraft- 
iibertragung. Diese ist wieder abhiingig von don vor- 
handencn, natiirlielien Mitteln und ortliclien Verhaltnisscn 
und den physikalisclien Eigenscliaften des Kraftiiber- 
tragungsmittels . . . Und weiter unten sagt dann 
der Verfasser, naclidem er nocli die Betriebssicherłieit 
speziell der Druckluft maschinen erwalmt Iiat, dafs dic 
Elektrizitiit das riclitigste Kraftiibćrtragungsmittel sei, 
wenn sieli das Anlagekapital etwa durcli lange Rolir- 
leitungcn stark erhohen miisse und dadurch dic Wirt- 
schaftlichkeit in Frage gestellt werde.

Meine Ilerren! Es lag also auf der Hand, dafs es 
das zeitgemafseste sein mufste, dic Vortcilc der 
elektrischen Kraftiibertragung mit denen der soliden und 
leistungsfahigenDrackluft-Stofsbohrmaschinezuvcrbinden. 
So entstand das sog. k o m b i n i e r t c  S y s t e m ,  das 
meines Wissens, wenn auch in seinen Einzelteilen 
wolil nichts Neues bietend, erslmals dic bekannte Spczial- 
fabrik fiir Luftkompressoren, Gosteinsbohrmaschinen und 
Kohlenschriiiii maschinen, Rud. Meyer, Miilheim-Ruhr, 
in Gcmcinscliaft mit der Elcktrizitats-Akticn-Gesellscliaft 
vorm. Schuckert & Co , Niirnbcrg, in grofsem Mafsstabe 
und zwar mit, wic ich betonen moclite, fiir dicsc Zwrcckc 
besonders konstruicrten Modcllen auf den Markt 
gebracht hat.

Dic in die Augen fallcnden Vorteile des kombinierten 
Systems haben dann auch bald andere Elektrizitiits- 
Firmen erkannt und solche falirbaren Schnellkomjircssoren 
mit Zahnrad-Antrieb vom Elektromotor aus zur Aus- 
fiihrung gelangen lassen.

Dieses kombiniertc System besteht in der Ilauptsache 
darin, dafs die an beliebiger Stelle erzeugtc elektrisehe 
Energie mittelst Kabel bis in die Niihe des Arbeits- 
ortes gebracht wird. Der elektriscli betriebenc Schncll- 
kompressor ist nun entweder bei Tunnelbauten stationiir 
am Stollenmundloch aufgestellt und erzcugt die Druck
luft fiir die vor Ort arbeitenden Bohrmaschinen, oder 
aber, wenn das Tunnclprofil es zuliifst, wird der Kom- 
pressor mit Motor fahrbar gemacht und in schufssicherer 
Entfernung jewcils in Etappen nachgefahren, sodafs man 
iiberhaupt stets mit einer konstanten, leicht trans- 
portabelen Rohrleitung von liochstcns 100 Metern aus- 
kommen konnte.

Audi die schweren Tunnelbohrmaschinen sind fahrbar 
in zwpckmafsigster, ausprobierter Weise angeordnet.

Dieses 4-Maschincngestcll, welches die genannte 
Firma Rud. Meyer, die selbst grofse Bohrunternehmungen 
mit eigenem Maschinenpark, Kompressoren und gc- 
sclniltem Personal betreibt, in iliren Bolirbctrieben stets 
rerwendet, ist aus Stahl und Schmiedeeiscn und, 
so zu sagen, uriverwiistlich. Dic schweren Maschinen 
von kolossaler Durchschlagskraft werden mittelst Wind- 
werk gehoben und gesenkt. Die Armc, welche dic 
Maschinen fragen, crhalten eine der Profilbreite angepafste

Lange und sind um dic zugehorige yertikale Siiule 
schwenkbar, wahrend dic Maschine selbst in einer 
Pfannc auf ilirem Arnie drehbar angeordnet ist, sodafs 
in jeden beliebigen Winkel der Bohrer angesetzt 
werden kann.

Dieses Gestell wird auch fiir 2 schwerc Maschinen 
gebaut.

Bei kiirzerer Stollcnlange oder wenn ausnahmsweisc 
nicht ganz forciert gearbcitet werden soli, begniigt man 
sich auch wolil mit Doppelscliraubcnbohrsaulcn,*) welche 
an einem drehbaren Arm eine mittlerc Bohrmaschine 
tragen. Diese Bohrsaulen sind zwar moglichst leicht 
gehalten, doch ist das Siiulenrohr so stark, dafs man auch 
an einer Siiule mit zwei Armen, d. li. mit zwei Bohr- 
maschincn arbeiten kann.

Fiir mancherlci Bolirzwecke, spcziell iiber Tage, 
kommt das Univcrsal-Dreifufsgestcll in Anwendung.**)

Aufser beim Tunnelbau sind diese erwahnteri falir- 
baren Kompressoren mit Motorkupplung natiirlicli auch 
besonders geeignet fiir den Querschlagsbetrieb und fiir 
die maschinelle Kohlenhereingewinnung in Bergwerkrn. 
Es liefert der fahrbarc Komprcssor seine Luft zuniichsf 
in ein yorgeschaltetes fahrbares Reservoir, welches die 
Schwankungen der Kraftentnahmc ausgleicht. Dieses 
Aggregat wird von Zeit zu Zeit (etwa einmal im Monat) 
dcm Fortschritt der Strecke entsprechend vorgeriickt, 
also nicht dic Luftleitung wird verlangert, sondern das 
elektrisehe Kabel. Erlaubt es der Platz, so wird 
Komprcssor mit Motor direkt. auf dem falirbaren Rcser- 
voir angeordnet.

Eine derartige Anlage ist die von E.-A.-G. Schuckert
& Co. in Gcmcinscliaft mit der Firma Rud. Meyer fiir 
Friedrich Williclm-Grube der oberschlesischen Eisen- 
bahnbedarfs-Aktiengcsellschaft zu Fricdenshiitte O.-S. 
gelieferte. Diese Gesellschaft besafs selbst bereits grofserc 
elektrisehe Bohranlagen, ais sie sich cntschlofs, fiir dic 
obengenannte Grubcn-Neuanlagc das kombiniertc System 
einzufiihren. Der Elektromotor wurde messungsgemiifs 
mit nur 13 PS. beansjirucht, sodafs die beiden Bohr
maschinen bei 6  Atm. Luftdruck nur 5 PS., bei 5 
Atm. nur 4,5 PS. benotigtcn.

Es ist zunachst mit einem 2-Maschinen-Querschlags- 
betriebe begonnen worden. Das Profil betrug 2 m Hohc 
bei 2 m Breito. Das zu durchfahrende Gestein war 
ungiinstig, indem der Thonschiefer mit Eisensfcinknollen 
durchsetzt war. Obwolil nur 2 Mcycrsche Bohrmaschinen 
kleinsten Modells vor Ort arbciteten, so betrug doch 
bereits in den ersten 8  Tagen seit Inbetriebsetzung der 
durclisclinittliche Tagesfortschritt 2,30 m.

Dic Direktion der Friedrich-Wilhelm - Grube hat 
diesem Arbeiten des kombinierten Systems ihre riick- 
haltlosc Anerkennung ausgesprochen. Dieses Aggregat

*) Sielie Gluckauf Nr. 31 /1 9 0 2  S. 753 und Taf. 93, F ig. 2 .
**) Siel;e Glflckauf Nr. 31 /1 9 0 2  S. 753 und Taf. 93, F ig . 3.



30. August 1902. -  859 - Nr. 35.

ist fur den Betrieb unter Tage erst iiberall miigiich ge
worden, ais ein Kompressorsystem erfunden war, welclies 
hochste Leistungen auf kleinstem Raum erziclte. Dics 
ist durcli den „Neuen Meyerschen Schncllkompressor" 
erreiclit worden, wodurch es gelang, einen 25 pferdigen 
Luftkonipressor mit Motor, Anlasser und Steckkontakt 
auf einen Wagen so anzuordnen, dafs das ganze Aggre- 
gat innerhalb des Querprofils eines Fiirdcrwagens blieb.

Die Lange betragt total nur 2,3 m, die Ilohe 1 m 
und die Breite nur 950 mm. Einen so kompendibsen 
Zusammenbau wiirde man vor kurzem noch fiir ganz un- 
moglich gehalten haben, (Ein 50 PS.-Kompressor wiirde 
etwa 3,3 m Lange, 1200 mm Breite und 1300 mm 
Ilohe beniitigen.)

Aber abgeselien von diesen Minimal-Abmessungen 
erfiillte der „Neue Meyer Kompressor" auch eine zwcite 
Forderung des Bctriebes unter Tage, namlich Fortfall jeder 
aufscrcn Steuerung, d. h. kcin Schiebcr, kein Excentor 
mehr, welche Schmierung beniitigen und durch den 
unausbleiblichen Schmutz unter Tage grolśe Reibunga- 
verlustc mit sich bringen, ja, wie sattsam bekannt, zu 
Explosionen fiiliren konnen.

Also keinc aufsere Steuerung, sondern nur wenigc 
Ventile, nur je eiri einziges Saug- und Druckvontil auf 
jeder Cylinderseite, welche iiberdies in ihrer natiirlichen 
vertikalen Lnge arbeiten, keine Wartung und Schmierung 
niitig liaben, geschiitzt im Innern liegen und — das ist 
ein grofser Fortschritt — eigentlich kelner Reinigung 
bediirfen, sondern sich automatisch selbst reinigen.

Meine Ilerren! Es existieren zwar cine Reihe von 
Fabriken, welche Y o rtrefflich e  neuere Kompressorsysteme 
bauen, aber entweder eignete sich die Steuerung nicht 
fiir so relativ lcleine Aggregate, wie solche bei den 
kombinierten System in vielen Fallen sieli ergeben, oder 
aber es war ein iiufserer Sch i ober-Antrieb niitig, der 
im Untcrtagcbetricb wenig geeignet ist oder ware 
schlielślich die Steuerung wirklicli geeignet gewesen, so 
bediirfen die Yentile einor Reinigung in bestimmten Zeit- 
abstanden, was wieder gerade fiir Bohrbctriebe ein 
Uebelstand sein mufste.

Das eben skizzierte neue System ist bereits bei 
einem grofsen 8000 cbm Kompressor mit Dampfbetrieb 
ausgefiihrt. Auch fiir diese grofetc Leistung ist dic Zahl 
der Ventile nicht vermchrt, auch hier befmdet sich nur ein 
Saug- resp. Druckventil auf jeder Cylinderseite. Diese 
Yentile haben inehr ais 10 Millionen Iliibc gcmacht, 
ohne auch nur cin einziges Mai gercinigt worden zu sein.

Diese Ventile, dic sich auch ganz besonders fiir 
Gcbliiscmaschineii cignen wurden, sind iibrigens in 10 
Staaten patentiert resp. stehen kurz vor der Patent- 
erteilung, so unter anderen auch in Oesterrcich und in 
Ungarn.

Es kommen eine ganze Reihe solcher Schnell- 
kompresaoren, auch falirbar, mit Tunnelbohrmaschinen,

Bohrwagen, Schranimaschinen ctc. auf der Diisseldorfer 
Ausstellung zur Vorfuhrung.*)

Um zu <len fahrbaren Untortage-Komprossoren zu- 
ritckzukoininen, so bedarf es keiner Erwiihnung, dafs 
sowobl Kompressor ais Motor auf das zuverlassigste 
gegen Staub und Steinfall eingekapselt sind.

Die grofse Beweglicbkeit des Aggrcgates ermoglicht 
cs, olmc besondere Vorb(‘.reitungcn einen beliebigen 
Punkt mit Maschinen zu betreiben. Dies ist von ganz 
besonderem Wert fiir den Kohlcnschranmiaschinen-Be- 
trieb. Die genannte Miilhcimcr Firma bringt hierfur 
neuartige Schriimmaschinen auf den Markt, welche nach 
Ausschaltung weniger Teile wieder zu ganz normalen 
Gesteinsbohrmascliinen worden, sodafs man mit denselben 
Maschinen, Patent Meyer, die beiden wichtigen Zwecke 
fordem kann: dic Gesteinsarbeit und die Kohlcnherein- 
gewinnung.

Der fahrbarc Kompressor saugt iibrigens dirckt aus 
dcm einziehenden Wettcrstrom, also aus der Lutte oder 
aus dem Wettcrschcider. Ein weiterer grofser Vortcil 
liegt in dcm nicht uncrhcblichen Zeitgewinn, der dadurch 
crzielt wird, dafs man nach dem Abschiefsen dic Luft 
aus dcm fahrbaren Luftreservoir durch cine Diise vor 
Ort blasen liifst, sodafs der Dynamitscliwadon augen- 
blicklich verjagt ist. Diese Wirkung kann etwa durch 
einen elektrisch betriebenen Ventilator bei elcktrischer 
Bohrung auch nicht cntfernt erreiclit werden.

Um min wahrend des Kompressorganges jede 
Wartung unnotig zu machen, ist am Komprossorcylinder 
eine erprobte Regulicrvorrichtung angebracht, welche 
die Luftforderung des Kompressors selbstthiitig unter- 
briclit, wenn der Druck im Reservoir 6  Atm. iiber- 
schrcitet und die Luftforderung wieder einleitct, sobald 
der Druck um i/2 Atm. gcfallen ist.

Die selbstthatigen Vcntilc dieser fahrbaren Kom- 
pressoren sind von vcrbliiffender Einfacliheit, arbeiten 
vollig geriiuschlos und lassen Touren bis zu 300 pro 
Minutę zu. Fiir 20—30 pferdige Kompressoren werden 
ca. 200 Touren normal zu Grundc gclegt.

Das kombinierte fahrbarc System eignet sich nun 
auch nocli z. B. fiir den Steinbruchgrofsbetricb, fiir 
Kanalbautcn, fiir den Betrieb von Druckluftwcrkzeugen 
in Eiscnkonstruktionswerkstatten, Werften und Briicken- 
bau-Anstalten, besonders dann, wenn das Aggregat im 
Schwerpunkt noch eine Oese besitzt, sodafs der Kran- 
liakcn es beąuem iiber alle Hindernisse hinwegheben 
kann, ferner fiir Felsensprengungcn bei Eisenbalmbauten. 
So liefert z. B. die E.-A.-G. Schuckert & Co. in Ge
meinschaft mit der Firma Rud. Meyer, Miilhcim-Ruhr, 
u. a. z. Zt. 9 Stiick solcher Kompressoren fiir die Bauten 
der Sibirischen Eisenbahn, bei der cs klar ist, dafs sic 
in den Einoden iiberhaupt nur etwas ganz Betricbs- 
sicheres verwenden kann.

*) Sielie Gluckauf Nr. 31. 1902. S.753.
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Allen diesen crwahntcn grofeen Betricbsvorteilen 
gegeniiber ist es ziemlich irrelcvant, dafe dnrcli die 
Uebersefzung von Motor zu Kompressor ein kieiner 
Kraflverlust entstcht. Donn iiber der Frage des mehr 
oder weniger hohen mechanisclien Wirkungsgradcs stelit 
die Frage, der Lcistungslahigkeit und Betriebssicherhcit.

Nocli einen Vorteil des kombinierten Systems will 
ich fiir den Tunnelbau crwahncn. I)a nun doch einmal 
dann clektrischer Stroni zur Stelle ist, so konnten ohne 
weitereś die elektrische Strcckenfurderung und elekfrischer 
Antrieb der Entliiftungsmaschinen Platz greilen, auch 
die elektrische Belcuclitung gule Dienste leisten.

Meine Ilerren! Ich komme zum Sehlusse. Ich 
liabe Y c rs u c h t,  vor dem allerdings bereits stark zuriick- 
gegangenen Optimismus in der Yerwcndurig der elek- 
trischen Bohrmaschinen zu warnen und habc die zu- 
verlassigcro, leistungsfahigerc Dmeklultmaschinc in den 
Yordergrund gestellt, ich liabe auch gezeigt., dafs trotz- 
dem der Yerwendung der Elcktrizitiit in den Bohr-

belrieben, wenn auch mittelbar, noch ein weiles Feld 
oflen stehi, da Cs die Energie des elektrischen Sfromcs 
also iiberall da ais Kraftnbertragungsmittel zweckinafsig 
Vcrwcndung finden sollte, wo man nicht wegen Schlag- 
wettergcfahr oder weil die Bcrgwerksanlage a priori fiir 
Druckluftbetrieb eingerichtet war, den reincn Druck- 
lnftbetrieb bestehen lassen mufs.

Ich brauche damach mein Thema „Die Gestcins- 
bohrniaschinenfrage im Jahre 1902,  Dmckluft und 
Elektrizitat" nicht zum Emie fiihren in den Gegensatz : 
„liie Druckluft, hic Elektrizitiit", sondern ich kann es 
ausklingen lassen in eine Ycrsohnliche Liisung.

Dic Worte „Druckluft und Elektrizitat" sollen nicht 
in einem sieli gegenseitig ausschliefeenden Sinne ge- 
braucht werden, sondern nebeneinander zu Ausdnick 
und Wirkung kommen in dem kombinierten System, 
welches bedentet:

„Druckluft in der Yerbindung mit der Elektriziliit."

Ueber die Gleithalin (les Planen-Stofslierdes fiir die Aufbereitung der Erztriibe.
Ton Bergassessor a. D. n  i 11.

Eine der rcrbreitelstcn Apparate zur Verarbeitung 
der erzhaltigcn Triibe ist der Planen-Stofelierd. Er 
arbeitet in der Weise, dafs die in Spitzkiistcn ver- 
dickte Triibe auf einer endlosen, der Feine des Komes 
entsprechend geneigfen, Gmnmiplane eincr diagonal an- 
geordneten Wasserbrausc von passender Starkę entgegen- 
gefiihrt wird. Ilierbei wird das Gut nacli seinem 
spezifischert Gewiclit in Abgange, Mittelproduktund fertiges 
Erz geschicden und in gesonderte Siimpfe abgespiilt.

Wcnngleich dic skizzierte Auf bereitungsmethode 
ais solche sich fiir alle nach dcm spczifischen Gewiclit 
iiberhaupt trennbaren Erzsorten reclit gut bewiihrt liat, 
so Ieiden dennoch die Apparate in ihrer zumeist iiblichen 
Bauart an konstruktiven Miingeln, welche ihrc Brauch- 
barkeit unter Umstiinden sehr zu bceinfrachtigen ge- 
eignet sind. Dics gilt vor allem von der Gleitbahn, 
d. h. der zur Fiihrung und Gleitung dienenden Unter- 
lage der Gummiplane. Bei den bezgl. Konstruktionen 
ist Bedacht zu nelinien einmal auf moglicliste Schonung 
der difficilen und teuren Piane, sodann auf grolśtmog- 
liche Betriebssicherheit, damit der kontinuierliche Gang 
des ganzen Aufbereitungsverfahrens nicht durch haufigere 
Stillstiinde der Herdc unterbrochen wird, ferner auf 
Oekonomie im Kraft- und Sclimiermaterial-Vcrbrauch 
und schlielślich vor allem auf Erzielung einer moglichst 
schnellen und vollkommenen Trennung der haltigcn 
und tauben Triibe auf der Piane. Es ist wohl 
ohne weiteres klar, dafe dic letztere nur dann eine aus- 
reichende sein kann, wenn die Flachę des Ilerdes, also 
dic Piane, moglichst rollkommcn eben und durch keine

lokalen Vertiefungen unterbrochen ist; demenlsprechend 
mufe auch die Unterlage der Piane moglichst eine gleich- 
mafsige Ebene bilden. Mit Rucksicht hieranf erscliicn 
es von Yornherein naheliegend, dic Piane auf einer 
entsprechend angeordneten steifen Holztafel gleitcn zu 
lassen. Eine solche Konstruktion findet sich denn auch 
bei dem zuerst in dic Prasis der heimischcn Erz- 
aufbereitung eingefflhrten Apparate des fraglichenSystems, 
dcm sogenannten Stcin’sclicn Planen - Stofeherd. Dic 
Piane wird durch zwei scitlich des Holztischcs befind- 
liche, zum Naehstellen cingerichtete Rollen gespannt und 
glcitet mit ihrer ganzen Flachę auf dcm zur Ermog- 
lichung der Stofebewegungcn mittelst Scharniercn in einem 
Rahmen aufgehangten Tisch, welcher zur Verminderung 
der Reibung durch besondere Vorrichtung nafe gchalten 
wird. Es ergab sich jedoch beim Betrieb der Ilerdc 
ein erheblicher Verschlcife der Piane, teils hervorgerufen 
durch die immerhin noch bedeutendc Reibung auf der 
Ilolzplatte, teils durch mechanische Verletzungcn infolge 
von Splitterung des Holzes; auch war der Kraftverbrauch 
der Herde cin vcrgleichsweise grofeer.

Diese Erfalirungen fiihrten die Erbauer von Planen- 
stofeherden schon bald dazu, an Stelle der steifen Holz- 
platte eine Reihe parallcl tind in ciner Ebene verlagertcr 
Fiihrungsrollen ais Gleitbahn fiir dic Piane zu wiililen.
(Fig- 1.)

Aber auch diese Anordnung zeigte im Betrieb er- 
heblichc Unvollkommenheiten.

Zuerst vcrwendete man Ilolzrollen, welche am oberen 
und unteren Randc des Herdcs in einem, iihnlich wie
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bei dcm Stein’schen Ilerde aufgehangtcn Rahmen, mittelst 
cinfacber Eisenstifte auf entsprechend geformtcn Band- 
eisenstroilęn roticrtcn. Am untcrcn Randc des Ilerdes 
werden diese primitivcn Lagcr von einem Eisenblech 
iiberdeckt, uber welches das Gut nach der Trcnnung

von der Piane in die Siimpfc abgcspiilt wird. Hier ist 
eine Schmięrung der Lagcr iiberhaupt nicht moglicli. 
Die Folgo ist natiirlich ein erhcbiichcr Versclilei& der 
aufeinander laufenden Eisenteile; dic Rollcn senken sich 
und vcrursachcn Ycrticfungen in der Ebenc der Piane

mit iliren fiir eine cxakte Trcnnung des Materials nach- 
teiligcn Folgen (vergl. oben). Das hiiufig notwendig 
werdende Auswechscln der Lager kann nur beim Still- 
staiul eriolgen, yerursacht also stets Unterbrechungen 
im Aufbereilungsbctricb.

Dic am oberen Randc der Ilerde bcfindlichcn Lager 
konnten zwar leiclit mit fliissigem Materiał gęsćhmiert 
werden; hicrbci liifst es sich aber trotz schiirfster Bc- 
anfsichtigung des dic Ilerde bedienenden Personals nic 
ganz Ycrmeidcn, dals das Schmierol mit den Planen in

JL
ca

Bcriihrung kommt. Da Gummi bekanntlich von Schmicr- 
olen angcgriffcn wird, so mufsten bei der beschricbenen 
Einrichtmig die Piane in mehr oder weniger kurzer 
Zeit bis zur Unbrauchbarkeit verdcrben.

Zur Vermeidung dieser offenbaren Uebelstandc 
ordnetc spiiter C. Luhrigs Nachfolgcr Frz. Groppel, 
Bochum, an Stelle der Ilolzrollen solehe aus verzinktc>m 
Eisenblech an. Er liifst sic auf holilcn schmicdeciscrnen 
Achsen roticren, wclelie in dem aufgehangtcn Ilnrdrahnicn 
fest verlagert sind. (Fig. 2.)

________________________Ł .

1 J R S

wvyn

Fig. 2.

An den Reibungsilachcn sind die Achsen durch- 
bolirt. Ilier tritt das am oberen Ende der Achsen 
eingcbrachte Schmierol aus. Auf diese Weise ist 
allcrdingl eine Schmięrung der unter dem Abllufablech 
liegenden llcibungsfliiche der Rollcn moglicli gemacht 
worden. Da sich jedoch dic Schniierlocher hiiulig vcr- 
stopfen, so ist dic Schmięrung nur eino unvollkommcne; 
es tritt inlolgedcssen wiederum, wenn auch nicht so 
stark wio bei den Ilolzrollen, Yerschlcifs und Senken 
der Rollen ein. Die ubrigen oben gckcnnzeichneten 
Miingcl der Ilolzrollen, werden ebensowenig bescitigt, 
denn dic Rollcn bczw. Acliscn konnen nur beim 
Stillstand der Hcrdc ausgewechselt werden, und das 
den Planen so schadliche Schmierol wird vo» diesen 
nicht fcrngehalten. Aufserdem aber werden dic Eisen- 
blechrollcn trotz der Verzinkung iibcrall da stark 
angefressen, wo die Aufbereitung mit den beim Erz- 
bergbau meist sauren Grubcuwassern gespeist werden 
m u l. Es bilden sich in den Rollen scharfe Gratstcllen,

welche durcli dic Planen yerborgeii, zumcist crst ent- 
deckt werden konnen, wenn sie diese bereits' verletzt 
haben. Scbliefslich erholit der unter solehen Vcrhalt- 
nissen grofse Verbrauch an den reclit teuren Blech- 
rollen und Planen die Gcstehungskosten bei der Auf- 
bereitung der Erztriibe erhcblich.

Vor allem die zuletzt erlauterten Miingcl der bisher 
dblichcn Mcthoden zur Fiilirung der Gummiiilanen haben 
nun auf der Zink-, Bici- und Kupfererzgrube Ncu- 
Diepenbrock III, welche in ihrer grofeen Schlammauf- 
bereitung mit fast samtlichen einschlagigcn Apparaten 
gearbeitet und hierbei im Laufe der Jahre reichc Er- 
fahrungen gesammclt hat, schon liingst zu Verbesserungs- 
yęrsuchcn betrelTs der Fiilirung der Gummiplancn ihrer 
Stoiśhcrde angeregt. Diese sclieinen nunmchr ihren 
crfolgrcichen Abschluiś gefunden zu haben in ciner 
durch Gebrauchsmuster gcschutztcn Konstruktion von 
Fiihrungsrollcn, welche von den bisher iiblichen cr- 
heblich abweicht. (Fig. 3.)
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Man vcnvendet dort statt der Rollen aus verzinkten 
Eisenblecli wiederum Ilolzrollen, da diese den saurcn 
Wassern Widerstand leistcn und billig berzustellcn sind. 

Jede der Rollen wird fiir sich mittelst z w ci er Kugcl-

lagcr in einen sclnnalen Holzrahmcii verlagcrt und mit 
ihm in eine entsprechende Aussparung des Hcrdrahmcns 
eingesetzt. Dic unbewcglichen Hśilftcn der Kugcllagcr 
werden in das obere und untere Kopfbrett des Rollen-

^ '[ /-W U O L

Fig. 3.

Rahmens cingcsotzt, wahrend dic rotierendon Hiilften 
oben und unten auf dic Rollen selbst aulgczogen werden. 
Dic Iliilsc einer Lagerhalfte greift iiber dic anderc soweit 
iiber, dafs ein Eindringen von Schlamm in das Lagcr 
nicht stattfinden kann. Anlangs lagcrtc man dic Stahl- 
ktigclchen eines jeden Lagcrs in einer entsprechendcn 
Ausdrehung bcider Łagerhiilften pcriphcrisch, spiiter 
begniigte man sich mit einem etwas grofserem zentral 
angeordneten Kiigelchcn. Die Schmierung der Lager 
erfolgt halbjiihrlich bis jahrlich durch Vascline.

Dic Einrichtung wurde auf der Grube Ncu-Diepcn- 
brock III wahrend zweier Jahre grUhdlic.li crprobt. Dic 
Erfolgc waren iiberaus giinstige und lassen sich daliin 
prazisieren, dafs s a m t l i c h e  den yorher bcschriebencn 
Gleitbahnen fiir dic Planen anhaftendc Miingcl bei der 
neuen Konstruktion bescitigt sind.

Dic Yerwcndung des fliissigen Schmicrmaterials 
ist scit dem Betrieb der in Kugellagern laufenden 
Rollen in der Niilie der Planen iiberhaupt vcrmiedcn, 
eine Beschadigung der Gummiplancn durch dieses also 
ausgcschlossen. Zugleich ist der Vcrbrauch an Schmier- 
fett im Vcrglcich zu demjenigen an Schmicrol bei den 
friihercn Einrichtungcn der Gleit.bahn ein minimalcr. 
Dic Reibung der Rollen in den Kugellagern ist eine 
verschwindcnde. Dics hat den drcifachen Vorteil der 
grofstmoglichsten Schonung der Planen beim Gleiten 
auf den Rollen, ganz geringen Kraftbcdarfes zum Antricb 
der Herdc und der IJnmoglicbkeit eines Senkens

cinzelncr Rollen mit seinen unangenehmen Nachwirkungcn 
auf die Arbeitsweise der Ilcrde.

Das Auswechseln der Rollen, welches nur in grofsen 
Zwischenraumen zweeks Neuschmierung der Lager 
erforderlich ist — vergl. weiter oben — kann wa hr e nd  
des Betriebcs erfolgen, indem die Rollc in ihrem Rahmcn 
unter der Piane ber in dic bctrellende Aussparung des 
Hcrdrahmcns hineingeschoben wird, es ist dabei keinerlei 
Ilanticrung mit irgend einem Werkzeug erforderlich. 
Schliefslich sind dic bcschriebencn Fiihrungsrollen billig, 
denn der Preis der fertig in dem Rahmen verlagertenRollen 
stellt sich kaum auf die Iliilfte einer aus verzinktem 
Eisenblecli gcfcrtigtcn Rollc nebst Achse.

Dic gutc Bewiihrung der neuen Fiihrungsrollen fiir 
die Gummiplancn hat sich denn auch in Form einer 
ganz erheblichcn Verringerung der Betricbs- und 
Reparaturkosten der Schlammwasche auf Ncu-Diepen- 
brock III ausgedriickt, Diese belaufcn sich hochstens 
noch auf ein Dritteil derjenigen, mit welchen man bei 
den friihercn Gleitbahnen der Planenstoiśherdc zu 
rechnen hatte.

Es kann getrost behauptet werden, dafs das an und 
fiir sich vortrcfTliche Prinzip der Arbeitsweise dieser 
Herde erst durch die letzt beschriebcne Einrichtung 
fiir dic Praxis in jeder Beziehung und unter allcn 
Verhaltnissen brauchbar geworden ist. Dieselbc vcr- 
dient daher zweifcllos dic ernstestc Beachtung allcr 
Interessenten.
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Beitrśigc zur Untersucliuiig der Grul»einvettcr,
Yon F . S c l i r e i b e r ,  Betriebschemiker der Furstlicb Plefs’schen Bergwerksdirektion, Waldeiiburg i. Scblcsien.

Nach der allgemeincn Bcrgpolizeivcrordnung des 
Oberbergamtes Dortmund vom 12, Dezember 1900 be- 
treffend dio Bewetterung der Steinkohlenbergwerke sind 
im dortigen Bezirk nacli § 10 c die Grubenwetter viertel- 
jahrlich auf iiiren Mctban und Koliicnsauregclialt zu 
untersuchen. Dic Bestimmung des Methans und der 
Kohlensiiure in Grubengasen geschielit lieute wohl all- 
gemein in dcm Brooekmann-Schondorfschen Schlagwettcr- 
untersuchungsapparat, wclclier wegen seiner bequemen 
Ilandliabung und wegen der iiulśerst genauen und 
wenig zeitraubenden Arbeitsweise fiir derartige Zwecke 
allen andern vorzuziehen ist.

Das Oberbcrgamt Breslau schreibt in § § 7 1  und 72 
seiner Bergpolizeivcrordnung voin 18. Januar 1900 
aufser der Bestimmung des Methans in Grubengasen 
aucli eine solehe des Sauerstoffes vor und zwar soli der 
Sauerstoifgelialt vor belegtcn Arbeitspunkten mindestens 
19 pCt. betragen.

Diese Sauerstoffbestimmung wurde bisher meistens 
in einem Orsat-Apparat oder in einer Bunte-Biirette 
Yorgcnommcn, da der Broockmannsche Apparat fiir 
gleichzeitige SaucrstotTbestimmung nicht eingerichtet war. 
Zur Ausfiihrung einer Analyse auf SauerstolT und Metban 
in genannter Weise reichte die iibliche Gasmenge der

ca. 100 ccin fassenden GąsśSmmelflaschc nicht aus, 
es mufstc dalier fiir dic Sauerstoffbestimmung zwcckiniifsig 
eine besondere Probe in einer griiJśeren Glasilaschc ge- 
nommen werden. Abgeseben hiervon litt das Unter- 
sucliungsresultat bei der Sauerstoffbestimmung im Orsat 
oder in der Bunte-Biirette gegeniiber dem Resultat im 
Broockmannschen Apparat an Genauigkeit insofern, ais 
das Gas im Orsat oder in der Bunte-Biirette meistens iiber 
Wasser gemessen wurde, wahrend beim Broockmannschen 
Apparat nur Quecksilber in Anwendung kommt.

Um neben Metban und Kolilensaure auch andere 
Bestandteile der Grubengase wie SauerstolT etc. gleich- 
zeitig in demselben Apparat bestimmen zu konnen, habe 
icli den Broockinann-SchondoriTschen Apparat dabin 
vervollstandigt, dafs ich statt einer Biirette zwei Biiretten 
a und b von gleichem Voluminhalt verwende (sielie Fig. 1). 
Beide liaben ara oberen Ende eine kugelformige Erweiterung 
und sind genau in 500 gleiche Tcile geteilt. Mittelst 
der engen, weitgeteilten Mefsrohren m und n wird ein 
sehr genaues Ablescn ermoglicht. Die neue Biirette a 
besitzt am unteren Ende eine zwcitc Erweiterung. 
Hierdurch wird eine holiere Einteilung der darauflolgenden 
Mefsrolire ermoglicht, oline dafs dieselbe erheblicb ver- 

zu werden braucht.
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DieMeferohrc der Biirettc a ist cingcteilt von 500 — 365 
und zwar umfafst dic kugclfiirmigo Erwcitcrung von 
Markę 500— 435 an 65 Volumtcile, enisprcchend 4 pCt. 
C II4 oder 12 pCt. eines anderen Gases. Zur Bestimmung 
von Gasen mit Bestandteilen unter 12 pCt. mufs der 
obere Teil der Mefsrohre iiber der kugclformigcn 
Erwcitcrung verwendet werden, oder man venvcndet 
fiir diese Zwecke Biirettc b, dereń Mefsrohre von 500— 430 
cingcteilt ist. Bei Gasen mit Bestandteilen ifloer 12pCt. 
fiillt man die Biirettc a bis zur Marko 500 und ist so 
im stande, in dieser Biirette ein Gas mit Bestandteilen 
bis zu 27 pCt. resp. 9 pCt. C II4 zu bestimmen. Es 
wiirde somit beispielsweise bei einer Wetterprobc von 
0,50 pCt. C 0 2, 0,70 pCt. CII.} und 20 pCt. 0 2, der 
Kohlcnsiiure- und Methan-Gchalt in Biirette b und der 
Sauersloftgehalt in Biirette a bestimmt werden miissen.

Der ganze Apparat besteht aus zwei Teilcn. Der 
rechtc Teil triigt das Kohlensaurcabsorptionsgcfafs und 
dic Birnc, in welcher das Metlian mittelst einer durch 
Akkumulator ins Gliihen gcbrachtcn Platinspirale ver-
i i i tt i Contr +  C02 .brannt und nach Umrechnung von ------------------ bestimmt

u
wird. Der linkę Teil triigt dic Absorptionsgefafse fiir 
SauerstolT, Kohlenoxyd ctc. und cs kann notigenfalls 
das Gas aus Biirettc a und b mittelst des Dreiwcgc- 
hahnes c mit den Absorptionsgcfafsen beider Teile ver- 
bunden werden. Die wahrend der Uutersuchung ent- 
standene Temperaturdiffercnz wird mit einem in 7io°C-  
eingeteilten Thermometer, welches sich im Glasgehause 
der Biirette befindet, festgestellt, und dic durch die 
Temperaturschwankung eingetretene Volumveranderung 
des zu messenden Gases wird durch Heben respektivc 
Senken der auf beiden Seiten befindlichcn Manomcter- 
gefafee d und c auf entsprechend angebrachter Scala 
ausgeglichen. Zum Fiillcn der Biiretten wird die Gas- 
sammelflasche an die Drciwegchahncapillare c ange- 
schlossen. Das Fiillcn geschicht durch Heben respektiye 
Senken der mit Arrctiervorrichtung yerselienen Queck- 
silbergefafse f und g, nachdem dic in der Drciwegehahn- 
capillare befindliche Luft durch Austretenlassen von 
Gas aus den Rohrenansatzen h und i der Biiretten a 
und b Yorhcr cntfernt worden ist.

Der Inhalt der Biirettc wird dann auf den Normal- 
druck 0 eingestellt und in iiblicher Weise untersucht. 
Der Apparat wird nach meinen Angabcn von Dr. Peters
& Rost, Berlin N gebaut.

Die Gassammelflaschen habe ich mit Dreiwegchiilmen 
versehcn lassen, um beim Umfiillen des Gases in die 
Biirettc, die etwa vorhandcne Luft aus dem Quecksilber- 
sclilauch und dcm Rohransatz k der Gassammelflasche 
vorher durch Austretenlassen von Quecksilber bequem 
entfernen zu konnen (siehe Fig. 2). Durch Drehen des 
Hahnes um 9 0 °  wird dann die Verbindung mit dem 
Inhalt der Gasilasche hergestellt.

Zur AusfUhrung einer komplcttcn Grubengasanalyse 
auf die Bestandteile 0 2 , C 02, CII4 etc. in diesem 
Apparat geniigt alsdann im Gegcnsatz /.u der friihcren 
Untcrsucliungsweise. der Inhalt der gcwohnlichen Vctter- 
flaschen kleinen Formats von ca. 100 ccm.

Der komblnierte Apparat soli ferner den Zwcck 
erlullen, Me t l i a n  in Ga s e n  v o n  holi  cm S t i c k -  
s t o f f g e h a l t ,  w i e  d e r s e l b c  in G r u b e n b r a n d -  
g a s e n  Yorkoinmt, genau und rascli bestimmen zu konnen. 
Grubenbraude von grofser Ausdehnung werden dadurch 
erstickt, dafs man denselben die SauerstolTzufuhr entzicht. 
Letztercs geschicht meistens durch Yermauerung der 
betreffenden Wetterstrecken, durch Auffiiliren sogenannter 
Branddamme. Ist so das Brandfeld von der Sauerstoff' 
zufuhr vollig abgespcrrt, so wird der noch Yorhandene. 
Sauerstoff zur Oxydation bald verbraucht und an dessen 
Stelli1 Kohlcnsiiure gebildetundStickstoirangereichert. Bel 
unvollkominenerVcrbrenn ung konnen auchCOundKohlcn- 
w'asserstol!e derFormcl CnII 2 n undCnII2n +  2 cntstchen. 
L"tzterc sind an dcm benzinartigen Gcruch erkennbar, der 
schon durch ganz geringe Mengen erzeugt wird und 
fiir den Bergmann ein Zcichen des Grubenbrandcs ist. 
Neben diesen Bestandteilen wird dann aber in nicht 
geringen Mengen Me t l i a n  gebildet. Aus einem ab- 
gedammten Brandfelde habe ich eine Gasprobe mit 
13,6 pCt. CII4 untersucht. Diese annormale Anreichcrung 
von Clij hinter dem Branddamme ist einerseits auf un- 
Yollkommenc Verbrennung, anderseits auf. Entweichen 
des Mcthans aus den umlicgenden Kohlcnparticn durch 
dic entstandcnc Verbrennungswiirmc zuriickzufuhrcn. 
Jedcnfalls ist cs fiir cine Grube von Interesse, die Gas- 
bestandtcile in derartigen ausgebrannten Kohlenfeldern 
zu kennen, um beim nachherigen Oeffnen und Wiedcr- 
inbelriebsctzen der Streckcu die nijtigen Vorsichts- 
mafsregeln treffen zu konnen. U111 die Entwickelung 
eines Grubenbrandcs zu verfolgen, sind auf den hiesigen 
fiirstlichen Gruben in den Branddammen Rohrchen cin- 
gebaut, aus denen zu verschiedenen Zeitcn Gasproben
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entnommcn und auf ihre Bestandteilc untersucht werden 
konnen. Beiin Oeffnen der Rohrchen stromt das Gas 
infolge DilTusion der Innen- und Aufsengase aus, und 
zwar ist dic Ausstrómungsgeschwindigkeit den Quadrat- 
wurzeln aus den spczilischen Gewictitcn der Gase um- 
gekehrt proportional. Die Ausstroinung ist um so 
starker, je niedriger der Baromctcrstand ist. Es ist 
Iiicrbci ferner die Beobaclitung gemaelit worden, dafs 
ein demnaclistigcs Fallen des Barometerstandes iiber 
Tage durch eine starkere Ausstroinung des Gases hier 
schon einige Stunden vorher angezoigt wurde. Eine 
aus diesen Rolirehen von mir entuommene und linter- 
suchle Gasprobe aus einem seit 2 Jahren abgedanimlcn 
Bramllolde zeigte

13,60 pCt. Clij 
7,56 pCt. C02

0,40 pCt. 0 2 (entspricht 1,90 pCt. Luft) 
76,94 pCi. N2 

Um Brandgase mit derart niedrigem Saucrstóflgohalt 
auf iliren CII.j-Gelialt zu analysioren, mufs boi der 
Untersuchung zur Vcrbrennung dusselben fremder Sauer- 
stoir in Form von Luft zugcfiihrt werden.

Die Untersuchung geschieht mit dem kombinierten 
Apparat in der Weise, dafs von dem zu untersuclionden 
Gase aus Biirette a, in welcher dasselbe unter Normal- 
druck yorher oingestellt und abgelescn war, ca. 1 0 0  ccin 
iiiieh Biiretto b Iiiniiber gedriickt werden. Der Drci-

wegchahn der Verbindungscapillarc steht hierbei so, 
dafs der angesehmolzene Punkt des Ilahnes nach oben 
steht. Das in Biirette a zuruckgobliebene Gas wird 
abcrmals nach Einstellen des Normaldruckcs abgelesen. 
Aus der Volumdiircrenz ergiebt sich dann diejenigc 
Mengc Gas, welchc zur Verbrennung dicncn soli. Nach- 
dem nun das hiniibcrgedriicktc Gas auch auf den Normal- 
druck 0 eingestellt ist, werden die Zweiwegehahne 
beider Biiretten so gcstellt, dafs eine Verbindung der 
Capillarroliransatze h und i der Biiretten a und b 
stattfindct. Mittelst Druckballcs wird das vorhandene 
Gas aus der Gapillare entfernt, so dafs dieselbe mit 
Luft gefiillt ist. Man bringt dann durch Herablassen 
des Quecksilbergefafses g in der Biirette b einen Unter- 
druclc, stellt den Zweiwegehalm derselben so, dafs der 
Inhalt der Biirette mit dem Capillarrohransatz der 
Biirette a, somit mit der Aufsenlult in Verbindung 
steht und saugt bis zur Markę 500 mit Luft an. Nach- 
dem tler Halin gcschlosson und das Gas +  Luftvolumen 
unter Norm.ildruck 0 eingestellt ist, wird die Be- 
stininmng des CII4 in der iiblichen Weise vorgenonimen, 
wobei zuyor die Kohlensaure durch Absnrption im 
Kalige.lafs entfernt worden ist. Die dann gelundene 
Menge CII4 bozieht sich auf die. Volummeiige Gas, 
welchc zur Verbrennung gelangte, dieselbe ist dann in 
Vol. pCt. auf 100 uinzurechnen.

Das Yorlcoinmen von Steinkohlen am Seliwarzen Meero in Kleinasien.
Von Bergingenieur W. M o l l  m a n n .

In K lein asien , am an ato iisch en  G estade des Seliw arzen  
M eeres, z ieh t sieli ostlich  der bekannten H afenstadt H eraćlea  
( lilrk isc li E reg li)  b is nacli A m astra ein  u n geh eu res S toin - 
k o lilen fe ld  h in , das an Grfilse und M iiehtigkeit sow oh l, 
ais auch  an Z alll und Stiirke der in dem selben  auftretenden  
F lo tze  in E uropa nicht sc in e sg le ich en  findet.

D as K olilengeb irge tritt von Kitisse -  A gzi b is e in ige  
K ilom eter ostlich  T e fflen li, dann a u f  ein er  Iirstreckung von 
m elireren K iloinetern bei K iretc lilik  und T c h a o u -A g z i, von  
111 i-Sou  bis K ilim li, aufserdem  auf etw a 1 5  km bei K ozlou  
u n d  Z ongou ldak , bei A m astra und sc h lie fs lich  nocli auf 
v ie len  S te llen  im Innern des L andes, in  G estalt von reinen  
K ohlenausb issen  zu T age . Der Ubrige T e il d es riesigen  
K o lile n b e e k e n s , dessen L angserstrcekung etw a  1 8 0  km , 
d essen  B reite jed o eh  nocli unerforscht, aber m indestens
5 0  km  betragen d iirfte, ist neben konglom eratisch  aus- 
g eb ild eten  S an d stein en , in son d erlieit von K alk  und T h on -  
sch iefern  iiberlagert. D as gesainte D eck geb irge gehBrt 
w a h rsćh e in lich  der T riasform ation  an.

Ich liatte G e leg en h cit, e in en  etw a  1 0 0 0  ha uinfassenden  
T e il d ieses m iichtigen S te in k o lilen b eck en s wiihrend einer  
d reim on atlic lien  erfo lgreic lien  E x p ed itio n  bergm aunisch  und  
g eo lo g isc h  zu  untersuchen . A u f e in er  w eiteren  E xp ed ition
111 das nur w en ig  b cw oh n tc , iiufserst d ich t b ew ald ete  Innere 
yon K lein asien  untersuclite ici.i d ie  V erhjiltnisse der anderen  
£ tc in k o lilen fe ld er .

D ic  M iiehtigkeit der Uberaus zah lreich en  F lo lz e  is t  
b ed eu ten d . S ie  betragt sehr hiiuflg 2 m, 3 111, 4 111 und
5 111. Das von mir erschUrfle Haupttliitz tritt sogar m it 
der ehóraien M iiehtigkeit von 10 111 au f, w o b ei ich  aus- 
d rlick lich  licrvorliebe, dafs d ie  K ohle v o llstiin d ig  rein und 
olm e Z w isc liem n itte l ist. 1 iti und 0,60 111 starkę FlOtze 
sind eb cn fa lls oft anziitrelTen, docli w erden  d iese  kaum  
b eachtet. W ic  das llauplfliS tz, so  besitzen  auch  d ie  
schw iicheren  FlOtze fast n iem als B ergem ittel, w as gerade bei 
e in em  ste ilen  E in fallen  w egen  der V eru n rein igu n g iler  
K ohle von "rolser W ic litig k e it sein  diirfte.

Im ganzen  erschUrfle ich  in dem  engeren am M cere 
g elegen en  G eb iete 33 F lo tz e , von denen  m indestens 24 
abbauw iird ig  sein  w e id e n . D ie  G esam tm aclltigkeit d ieser  
letzteren  betragt etw a  32 m. M it S ieh erlie it  kann man 
heute bis zur T eufe von 600 m au f etw a 100 M illio n en  
T on n en  K olilen  recliuen und in ein er  T eu fe  von 600— 1000 111 
stelien  w ah rsclie in lich  w eitere  50 M illio n en  T on n en  an. 
D azu kom m t nocli der T on n en g eh a lt der 111. E . n ich t 
gerin gen  A n za lil derjen igen  F lO tze, d ie  b is heute nocli 
u nbekannt s in d . —  Besonders kann m an im L an d in n ern , 
etw a  10 km von der K ustc, sehr gute , iiufserst reine  
F lo tz e  antrefTen. Ins^esam t so llen  in  dem  k o lossa len  G e
b iete iiber 120 F IStze e s is t ie r e n , von denen  d ie  H iilfte 
etw a  ab b au w iird ig  ist.

D ieQ u alitiit  der K ohle kann, w ie  durch zah lre ich e  A n a lysen
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bewiesen ist, ais eine vorziiglicho angesehen werden. Bei 
einem geringen Aschengęlialt ( 1 , 7 5 — 5 p C l)  hal die Kohle 
fiir den Geliait an ftUchligcn Bestandteilen von durch- 
sclinitilich 37  pCt. noch eine vcrhaltnismafsjg gule Koks- 
ausbcutc ( 6 0 — 65 pCt.).

Nacli der chemischcn Zusammensel.zung iihnelt die Kohle 
der Gaskohle, nach ihrem Habitus jedoch durchaus der 
Kokskohle von Westfulen.

Vermoge eines sehr geringen Deckgebirges von Thon 
und Letten sind die Flotze an der Erdobeifliiche manchmal 
viele Kilomeler zu verfolgeu, was vor allen bei dem 
llauptflotze der Fali ist. Das letzlere wurde auf seiner 
bis jelzt bekannten slreichenden Lange von ualiezu 4 km 
an seinen Ausbissen uberall mit Stollen angegrilTen und 
kann sonach beziiglich seiner Lagerung ais vollstiindig auf- 
geschlossen belrachiet werden.

Das Nebengeslein,' meistens in Thonschiefern und Sand- 
sleinen ausgeprligt, tritt fast durchweg ais sehr gut auf, 
weshalb der IIolzverbrauch ein sehr miifsiger sein mufs.

Der geologische Aufbau des Gebirges erscheint iiufserst 
regelmiifsig. Nur selten zeigeu sich grBfserc Verwerfungen. 
Die naturgeiniifs auftretnnden kleineren Storungen bestehen 
zumeist aus geringeren slreichenden Verschiebungen oder 
auch aus kleinen Ueberkippungen, nur selten aus Spalleu- 
verwcrfungen.

Das General-Streichen geht ziemlich von Westeri nach 
Osten.

Die Schicliten (allen in der Kegel nach SUden ein und 
zwar in dem von mir niiher untersuchlen Gebiete ziemlich 
steil; weiter nacli Osten bei Kozlou und Zongouldak kon- 
statieitc ich auch Ilache Lagerung.

Das Termin ist iiberaus koupiert und wird von mehreren 
nordsiidlicli verlaufenden Querthalern durchzogen. Nur in dem 
westlichen Dislrikte fehlen diese durch Verwerfung entstandenen 
Thiiler giinzlicli. Letzteres war enlschieden auch ein Haupt- 
grund mit, dafs sich bis heute der Bergbau in diesem Teile  
lauge nicht so hocli entwickelt hal, wie er z. B. bei 
Zongouldak existiert. Der Grund hierfiir leuchtet sofort ein, 
wenn man bedenkt, dafs die am Meere auslaufenden Quer- 
thiiler das ganze Gebirge lief cinschneiden und so in den 
dadurch blofsgelegten Kohlenflotzen eine Menge guter An- 
grillspunkle darbieten.

Die Meeresufer sind meistens sehr steil und entbehren 
fasl vollstiindig guter Hiifen. Dio Kiisle eignet sich des- 
halb absolut nicht zur Verladung grofserer Kohlenimtssen.

Der einzigste Hafen in dem ausgedehnlen Gebiete, 
welcher fiir einen rentablen Grofsbetrieb in Frage treten 
kann, ist die schon zu Anfang erwiihnte Bucht von Ileraclea, 
am wcstlichsten Punkte des Feldes gelegen. Hier vermag 
man nicht allein in jeder Jahreszeit, sondern auch bei 
hochbewcgter See zu verladen. Dieser ziemlich grofse, 
natiirliche Hafen hat seine Oeffnung nach der Siid-West- 
Seite und bietet somit den Schiffen, besonders gegen die  
sehr hilufig auftretenden gefiihrlichen Nordstiirme des 
Schwarzen Meeres wirksnmen Schulz.

Bei Zongouldak, wo sich eine franzbsische Geseilschaft, 
Socićtć d’H<5rar.l<5e, vor etlichen Jahren elabliert hat, baute 
man einen mehrere Millionen Mark erforderuden Molo aus 
Steinblocken ins Meer liinein und stellte sich auf diese 
Weise einen kunstlichen Hafen ber. Letzterer wurde. aber 
in ciner einzigen Naclit durch einen miichtigen Sturm fast 
ganz von den Wellen zertriimmert. Bei hochbewcgter 
See bietet der neue Hafen auch heute den Schiffen noch

keinen geuiigendeu Schulz, trotzdem derselbe durch den 
wieder aufgebauten verstiirkten Molo etwas besser wurde. 
Samtliche grofseren Schiffe sind deslialb bei stlirmisclicr 
See gezwungen, in den sicheren naturlichen Hafen von 
Ileraclea zu fłuclileu.

Der Bergbau am Schwarzen Meere ist schon ziemlich 
lange bekannl, jedcnfalls geht derselbe schon weit iiber
100 Jahre dort um.

Wegen giinzliclien Mangels an Hiifen und ordentlichcn 
Transportmitteln vom Gewinnungspuiikte bis zum Meere, 
konnten sich natUrlicli die kleinen Gruben nicht entwickeln, 
sondern sie existieren init Ausnahme der bei Kozlou und 
Zongouldak bauenden Giubcn noch heute mit einer ganz 
beschriinkten Fiirderung. Letzlere betriigt auf den meisten 
Gruben, die sich fast ausschliefslich in tiirkischeu llandcn 
befinden, durchsclinittlich nicht mehr wie 10 Tonnen pro 
Tag. Dic FSrderung im ganzen anatolischen Sieinkohleii- 
gebiele sehiitze ich auf hochslens 4 0 0  0 0 0  Tonnen pro 
Jalir.

Nur mit Ausnahme weniger Gruben bestehen die An- 
lagen aus Stollen, welche Ubercinander angesetzt werden.

Die Art des Abbaues spottet jeder Beschreibung. Ohne 
jeglichen Plan fiihrt man im Flotze auf, sich bald nach 
reclits bald nacli links wendend, baut hier und da einige 
Teile ab und liifst auf diese Weise mindeslens 80  pCl. 
der Kohlen vcrloren geben. Es mufs enlschieden ver- 
wundern, dafs bei einer solehen rcgcllosen Methode neben 
den hohen Transportkoslen noch ein lohnender Gewinn 
abliillt, was m. E dem sehr guten Nebengesleine, sowie 
den niedrigen Arbeitslohnen zuzuschreiben sein diirfte.

Die Forderung in der Grube geschieht vielfach mit 
Tragkorben, sonst mil primitiven Wagen auf ofters noch 
holzernen. Schienen. Nie jedoch fiilll es jemandcm ein, 
direkt bis zum Gewinnungspunkte zu fahren, sondern trans- 
portiert lieber zuvor in den schon genannlen Kiirben, die 
auf dem Rucken getragen werden. Thatsache ist, dafs auf 
einigen Gruben Querschliige von 2 0 0  m Liinge noch keine 
Schicnenwege besilzen.

Die Belorderung der Kohle von der Grube bis zur 
Schi(Tsverladestelle wird auf iiufserst schlechtcn Wegen 
bezw. Pfaden mittelst Maultieren bewerkstelligt. Andere 
Transporlmiltel giebt es dort nicht.

Die so erwachsenden Transportkoslen mllssen sich natur- 
gemiifs sehr erheblich stellen, was aus der einfachen That
sache hervorgelien diirfte, dafs z. B. auf einer Grube ein 
Maulticr tagtaglich hochslens 3A t nach dem Meere zu 
bringen vermag. Durchsclinittlich belaufen sich die Trans- 
portkosten auf etwa ^/i. 3 ,5 0  pro Tonne.

Selbstverstiindlich kann man bei einer derartigen Be- 
forderungsweise eine weitgehende Kohlcnzerkleinerung nicht 
vermeiden. Im Ganzen wird das Materiał vom Gewinnungs
punkte bis ins Schiff 8 — 10 mai umgeladen, manchmal 
sogar noch bfter.

Betreffs Verladung der Kohlen in die Schiffe sei be- 
merkt, dafs diese wiihrend des Winters, der starken 
Brandung zufolge, vollstiindig unmbglicb ist. Demgemiifs 
beschriinkt sieli aucli der Grubenbetrieb auf die wenigen 
Sommermonate. In der iibrigen Zeil des ganzen Jahres 
bleiben die Baue verlassen, was bei der Wiederaufnahme 
des Betriebes im Fruhjahre ofters sehr kostspicligc und 
zeitraubende Reparaturarbeiten erfordert.

Nur die schon erwiihnten Gruben bei Kozlou und 
Zongouldak arbeiten auch im Winter, allerdings wird der
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Bclricb des vielfach selir unruhigen Hafcns wegen erheblicli 
rcduzicrt.

Die Loline iniissen Im Vergleicli zu westfiilisclien ais 
gering aiigesehen werden. Dieselben bewegeii sieli zwisclien
6 und 12 Piasler (1 bis 2  j£ )  bei 12 bis 15 stlindiger 
Schiclit. Auf siimtlichen Gruben wird nur im Tagelolin 
geurbeitel.

Nur wenige Bergleute besitzen wirklielie Wohnungen in 
der Niilie der Bcrgwerke. Die meisten der Leute kommen 
aus den melirere Stunden entfernt liegenden Dorfern und 
lagern direkt am Stollen unter freiem Himmcl. Dabei 
arbeiten dieselben 12 Tage, worauf sie wieder 12 Tage 
nach Ilause zurlickkehren.

Wiihrend der Arbeilsperiode leben die Bergleute, zumeist 
Tiirken, fast ausseliliefslieh von Maisbrot, hochstenfalls tritt 
noch etwas lleis liinzu. Das Brot wird am olTnen Holz- 
feuer auf einer Steinplatte gebackcn.

Es diirfte ganz siclier sein, dafs der Grubenbesitzer durch 
Anlage von Kolonien die Arbeiter dankbar verpflichten und 
auch dadurch die Arbeitslcistung wensentlicli erhOhen 
wiirde. Mit der primitivsten und schlcchtesten Iiolzbaracke 
nimmt bekanntlich der kleinasiatisclie Arbeiter fiirlieb.

Was die bergmiinnische Brauchbarkeit des Tiirken anbc- 
trilTt, so kann ich nicht umhin, ilim das beste Zeugnis 
auszustellen. Neben einer grofsen Friedfertigkeit besitzt 
derselbe viel Gescliick, er iat deshalb m. E. bald zu 
einem tUchtigen Arbeiter fiir den Tiefbaubetrieb heranzu- 
bilden. Aufserdem zeigt er sich selir will ig und gehorsam.

Im ganzen kleinasiatischen Steinkolilenrevier werden bis 
heute liOclisleus 3 0 0 0  Bergleute bescliiiftigt, von denen die 
bei Zongouldak arbeitende franzBsische Gesellschaft ftir sieli 
allein 15 0 0  Mann in Anspruch nimmt. Die anderen

kleineren Gruben haben meist eine Belegschaft von 1 0 — 2 0  
Mann, manclie sogar nur 2 — 5.

Im Bstlichen Teile des Beckens herrscht infolge aus- 
gedelinter Siiinpfe Fieber, wiihrend der westlich nach Horaclca 
gelegene Teil durcli ein selten gutes Klima ausgezeiclmet 
wird. Im letzteren Distrikte findet sieli auch liberałl ein 
gesundes Trinkwasser, ein Umstand der fiir die Heran- 
ziehung von ttirkischen Arbeitern von grbfster Wichtigkeit.

Neben dem enormen Kohlenreichtum hatte ich auch 
Gelegenheit Brauneisenstein und Bteierz zu konstaticrcn. 
Leider erlaubte mir die kurze Zeit ineines Aufeutlialtes nicht, 
niiher auf diese Vorkommnisse einzugelien, die ich beide fiir 
ganz bedeutsam erachte.

Auch Kalk, schone Dachsehiefer etc. stehen auf vieleu 
Stelleu an. Aufserdem giebt es dortselbst ungeheure IIolz- 
bestiinde, dic grofstenteils aus Buchen, Fichten und Eicltcn 
zusammengesetzt werden. Nur untergeordnet treten Pinien, 
Lorbeer, Cypressen etc. auf. Es ist klar, dafs durch das 
Vorhandensein von gutem Grubcnholz die troduktionskosten 
ganz erheblich bceinflufst werden.

Alle diese Śchiitze, welche zweifellos siimtlich von liohcm 
Werte sind, harreu noch der intensiven Ausbeutung, die 
jedoch nur mit HUlfe einer Eisenbahn vorgenpnuncn 
werden kann.

Der geradezu unermefsliche Kohlcnreichtuin des ganzen 
Distrikts, die vorzliglichc Qualitiit der Kohle und die iiufserst 
giinstige FIBtzablagerung, der selir gute Hafeu von Heraclea 
mit einem nicht besser zu denkenden Absatzgebicte, geben 
Faklorcn ab, die einer zur regelrechten Nulzbarinachuug 
allerdieserSchiitzc bcgrUndeten Gesellschaft einen bedeuicnden 
Gcwinn versprechcn.

Die Herstellung, AufMwahriuig mul Venvendung t o u  Acetylcngas und Lagcrung ron Carbid.*)
Die Calciumcarbid- und die Acctylengasbeleuchtungs- 

industrie haben sich in kurzer Zeit, wenn auch iniihsain,
emporgearbeitet. Bedeutung und Nulzen dieser Industrie 
fiir die Volkswirtschaft liegen hauptsiichlich in der aufser- 
ordentlichen Wettbewerbsfiihigkeit gegenuber den aus dem 
Auslande eingeflihrten ungeheuren Mengen von Beleuchtungs- 
petroleum. Wird doch allein in Deutschland jiihrlich 
noch rund 1 Million Tonnen raffiniertes Erdbl im Werte 
von ca. 150  Millioncn *JC. (beim GrofsbezugeJ verbraucht 
und bedeutet ein Preisaufschlag von nur 1 Pfg. per Liter 
fiir den deutsclien Petroleumkonsum eine Ilbherbelastung
von mehr ais 10 Millionen ofU. Diese Zahlen weisen
gebieterisch darauf hin, dic heimischc Beleuchtungsindustrie 
uud dic Lichtbedlirfligen von dcm ausliindischen
Pelroleum-Monopol zu befreien, zumal die Standard-Oil- 
Compagnie in den Ver. Staaten unabliissig daran arbeitet, 
den Ring der Petroleumweltherrschaft zu schliefsen.

Die Leuchtgas- und die elektrischc Beleuchtungsindustrie 
haben trotz ihrer grofsartigcn Entwickelung und hohen Ver- 
vollkommnung durch den ihr anhaftenden technischen 
Zwang, „auf grofsere Flammengruppen zu basieren", das

*) Erlauterungen zur Kgl. bayerischen Allerhoclistcn Ycrord- 
nung Tom 22 . Juni 1901, G. und V. HI. 30 vom 26. Juli 1901. 
Von Jakob K n a p  p i  c li in Augsburg. — Halle a. S., Karl Marliold. 
1902. (Preis 3

platte Land und die Mehrzahl der kleinen Stiidte grofsten
teils dem Petroleumverbrauch Uberlassen iniissen. Diesen 
gewaltigen Verbraueh wesentlich einzudiiinmen, ist vor 
allem das A c e t y l c n g a s  berufen. Durch mafsigcn Auf- 
wand fiir die Bereitungsanlagen und durch Einfachheit der 
Herstellung erniogliclit es wie kein anderes Gas dic be- 
quemc Anwendung der grofstcn wie der kleinstcn Flaipm- 
gruppen bis herab zur Einzelflamme. StofTe und Kraft 
zur Herstellung von Calciumcarbid besitzt Deutschland in 
geniigender Menge.

Wie alle brennbaren Gase ist auch das Acelylengas 
explosionsfiihig und es haben namentlich im Anfange seiner 
Einfiihrung nicht fachmiinnische Herstellung von Acetylen- 
gasanlagen und dereń ungeschiekte Behandlung schon iifters 
Ungliick herheigefiihrt und das Acetylen bei vielen in 
Yerruf gebracht. Nachdem aber Wisseuschaft, Technik 
und Prasis sich ejfrig mit dem neuen StofTe befafst haben, 
ist die Erkenntnis durchgedrungen, dafs e i n e  r i c h t i g  
g e b a u t e u n d  b e d i e n t e A c e t y l e n g a s a n l a g e  
in i n d c s t e n s d i e s e l b e  S i c li e r h e i t g e w a h r t  
a i s  b c i s p i e l s w c i s c  d i e  e b e n f a l l s  d e r  B e -  
l e u c h t u n g  d i c  ne  n d e n  e l e k t r i s o h e n  L e i  lun g e n  
m i t  h o li e r S p a n n u n g .  Insonderheit ist die Ex- 
plosionsgefahr fiir beleuchtete Rilume bei Acetylen geringer 
ais bei Leuchtgas, schon allein deshalb, weil die Acetylen-
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brenner bei gleiclier Lichtsliirke erheblich weniger Gas 
ausstromen ais alle sonstigen Brenner.

Es war daher sowohl im 5i!enllichcn Inleresse wie in 
dem der Carbid- und Acetylenindustrie an der Zeit, fiir 
das Verfahren bei Herstellung und Verwendung des neuen 
Beleuchlungsstoffes bestiinmte Vorschriften aulzustellen, um 
einerseits dic beslehenden Fahrlichkeiten lliunlielist zu be- 
seiligen und Mcnsclien und Ęigentum zu sicliern, anderer- 
seits die jungę, fiir Deutschlands Volkswirtsehaft sieber 
segensreiclie Industrie zu scliiitzen und zu fordern.

Der b a y r i s c h e n  S t a a t s r e g i e r u n g  gebiibrt das 
Verdienst, in der Iliclitung auf dieses Ziel durch Erlafs 
der k g l .  A l l e r h o c l i s t e n  V e r o r d n u n g v o m  22.  J u n i
1901, d i e  II e r s te 11 u u g , A u f b c w a h r u ng u n d V e r -  
w e n d u n g  v o n  A c e t y l e n  g a s  u n d  d i e  L a g e r u n g  
v o n  C a r b i d  b e t r . ,  bahnbrechend vorangcgangen zu scin. 
Bei dem Bei fali, den die Verordnung gefunden liat, ist 
anzunelunen, dafs sie vorbildlicli fiir die wohl zu er- 
wartenden Yorschriften anderer deutscher Bundesstaaten 
sein werden.

Es crscheint deslialb um so dankenswerter, dafs ein 
so hervorragender Fachmann wie Direktor K n a p p i c h  
vom Acelylenwerk Augsburg-Oberhausen, einer ministeriellen 
Anregung entsprechend, in vorliegendcr Sclirift zu jenen 
bayerischen Bestimmungen Erliiuterungeii gegeben hat, die 
dereń Sinn, Grund und Zweck in klarer, praktischer Weise 
darlegen und damit dem ausfuhrenden Tecbniker wie den 
Besitzern von Acetylengasanlagęh, den AufsichtsbehOrden 
und allen sonstigen Interessenten ein willkommeues HUlfs- 
mittel bieten.

Das 129 Seiten (Grofs-Oktav) umfassende Werkchen 
gliedert sieli in drei Teile. In dem ais Einleitung dienenden 
I. Teil ist eine von dem kgl. Regierungsrat H. B a e r m a n n  
zu MUnclieu, dem unermiidlichen Forderer der einscliliigigen 
Industrie Bayerns verfafste S t u d i e ii b e r C a 1 c i u m-  
c a r b i d  u n d  A c e t y l e n  verolTcntUcht. Gemein- 
fafslich und fesselnd geschrieben, bringt sic in knappem 
Rahmen fast allcs Wissenswerte iiber dereń Geschichte, 
Bedeutung, Eigenscliaften, Darstellung, Reinigung, Lagerung, 
Ycrpackung, Versand und Verweudung, wobei das durch 
die Praxis bewiihrte, besonders hervorgehoben und die 
yielfach iibertriebenen Voistellungen von der Gefahrlichkeit 
jener StolTe bericlitigt worden.

Aus den Mitteilungen iiber die Nutzbarmacliung des 
Acetylens entnehmen wir, dafs innerbalb B a y e r n s  im 
Vorjahre aulser 9 0 0 — 1000 kleineren und grofseren An- 
lagen auch drei bedeutende Fabriken, (Filztuch- und Woll-  
hutfabrik Lembert in Augsburg, Meclianische Weberei am 
Miihlbach in Pfersee, Cellulose-Fabrik Simonius in Kelheim) 
dann die Stadt Hafsfuit a. M. mit A c e  ty  1 e nb e  leu  c h t u n g  
eingerichtet waren, an letzterem Oite allein brannten rd. 1500  
Flammcn. Die genannlen Anlagen sind tadcllos ausgefiihrt, 
machen den Eindruck der Sicherheit, funktionieren vor- 
trefflich und Umfragen bei Meis'ern und Arbeitern haben 
ergeben, dafs diese mit der Acetylenbeleuchtung sowohl 
hinsichtiich der Lichtwirkung ais in gesundheitlicher Be
ziehung sehr zufrieden sind. G a n z  D e u t s c l i l a n d  hatte 
im Jahre 189 9  aufser Tausenden von Einzelanlagen bereits
8 0  A c e t y  1 e n ce nt ra  l e n  fiir Ort s  b e l e u c h  tu ng ent- 
weder schon im Betrieb oder im Bau.

Der Einwand, dafs das Acetylen fiir W  ii r m e u n d  
K r a f t z w e c k e  zu teuer sei, diirfte bei Bewalirung 
des H e i P s c h e n  Patents, wonach Acetylen durch Karburierung

mit fluchtigen Kohlenwasserstotfen um 5 0  pCt. der bis- 
herigen Kosten bei gleicher Leuchtkraft verbilligt werden 
kann, yerschwinden. Die Schwierigkeiten einer unge- 
fahrlichen A k k u m u l i e r u  ng des Acetylengases sind eben- 
falls schon behoben. Auf Seite 6 der Studie wird bereits 
darauf hingewiesen, dafs nach neueren Versuchen von 
B e r t h e l o t  und V ie i  Ile in Paris Acetylengas, gleichviel 
ob koinprimirt oder nicht, in u n e x p  l od i e r b areu Z li
st  a n d  versetzt werden kSnne, wenn das Aufbewahrungs- 
bezw. Komprimierungsmittel mit einem andern geeigneten, 
pulverftfrmigen, por5sen Absorptionsmittel (z. B. Kieselguhr, 
Ilolzkohlenpulver etc.) gefiillt sei.

Der Co mp a g  n ic  F r a n ę a i s e  de  1’ A c ć t y l e n e  
D i s s o n s  ist es nun inzwischen —  wovon die Studie aller- 
dings noch nichts berichtet —  in praktischer Verwertung 
dieser und tilinlichcr Erfahrungen (Auflosung des A.-Gases 
unter einem Druck bis zu 10 Alm. in A c e t o n ,  das von 
einem iiufserst porosen Korper aufgesaugt ist) gelungen, 
das A c e t y l e n  a u f s p e i c h e r u n g s f i i h i g  u n d  t r a g b a r  
z u m a c h e n ,  o h n e  dafs e i n e  l i x p  ł o s i  o n s g e f a h  r bc -  
s tel i t .  Nach neueren Nachrichten haben die von ihr 
auf den Markt gebrachten A k k u  m u 1 a t o r ■ L am p e ii , 
A c e t y l e n f a c k e l n  u n d  - G 1 U h 1 i c l i t b  re  n n e r in 
Frankreich zuniichst bei der Drahtseil - Trambahn vou 
Belleville, beim Slreckendienst der Paris-Lyon-Mitteliner- 
balinen und an anderen Orten bereits betriebsmiifsige Au- 
wendung gefunden. Voraussichtlich wird das Acetylen 
auch ein w i c h t i g e r  G r u n d s t o f f  in der c h e m i s c h c n  
und m e t a l i  u r g i s c h e n  I n d u s t r i e  werden.

Der II. Teil bringt die genannte Kgl .  V e r o r d n u n g  
vom 22 .  Juni 1901  in vollem Wortlaut. Sie umfafst 29  
Paragraphen. welche bis auf den Schlufsparagraphen nach- 
steliend wiedergegeben seien.

§. 1. Wer Acetylengas fiir  eigenen B ed a rf oder wer solches fiir  
frem den Bedarf, jedoch nicht gewerbsmąflig, herstellen oder ver- 
wenden w ill, hal hieruon vor Beginn des Betriebes der Distrikts- 
verwaltungsbehdrde, in Miinchen dem  Stadtmagistrate, Anzeige zu  
erslatten.

§. 2 . D ie Jlerstellung, Aufbewatirung u n d  Venoendung von 
Acttylengas, welches unter einem Ueberdruck von mehr ais 1 A t-  
mosphiire steht, sowie von flussigem Acetylen ist vtrboien.

§. 3. D ie Ilerstellung und  Aufbewahrung von Acetylengas d a rf 
nicht in  oder unter bewohnten H iiumen erfolgen.

§. i . Die liaw ne, in welchen Acetylengas liergestellt oder a u f-  
bewalirt w ird  (Apparaten -  Raum e) miissen von bewohnten oder 
zu m  A u fen tha lt von Menschen bestim m ten Itaum en entweder einen 
Abstund von m indestens 5 m besitzen oder durch eine mindeslens 
U,38 m  starkę Schutzm auer ohne Oeffnungen getrennt sein.

$. 5. Die A pparatenraum e miissen heli, geriiumig, vo’lkommen  
frostfrei und ausreichend geliiftet se in; die Beheizung d a r f nur von  
aufien erfolgen.

§. 6. Eine kiinstliche Beleuchtung der Apparatenraum e d a r f nur  
von aufien  entweder mittelst zwierlassiger Sicherheit-tlampen, oder 
m ittelst elektriselien Gliihliehtes in  doppelten durch ein Drahlnetz 
geschutzten B irnen  m it Aufienschaltung u n d  strm ger Isolierung der 
Leitung erfolgen.

§. 7. D ie Apparatenriium e sind geschlossen zu  halten, diirfen  
fu r  andere Zwecke nicht verwendet u n d  von Unbefugten nicht 
bctr<ten werden. D as Betreten der R aum e m it einem Zundlciirper 
(Licht, Laterne, Lam pe, brennende Cigarre u. dergt.)  ist'verboten.

Das Yerbot ist an den Thiiren der lia w n e  deutlich siclitbar zu  
machen.

§. 8. D ie Apparatenraum e diirfen  nicht iiberwblbt oder m it  
fester Balkendecke versehen sein und  miissen nacli aufien a u f-  
schlagbare Thiiren besitzen.
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.§. !). Dia Entliiftungsvorrichtungen der Apparat enrciwne und  
der Apparate miissen durch das Dach derart in  das Freie gefiihrt 
werden , daj) die absiehenden Gase und Diinste nicht in  angrenzende 
gesctUosscne lliiume gelangen oder die Nachbarschaft bclastigen 
kiinnen. Das Einleilen von Entliiflungsrohrcn in  K am ine ist ver-  
bolen.

S. 10. Die Apparate zur IlersteUung und Aufbewahrung von 
Acetylengas miissen samt ihrer Ausriistung aus einem gegen Fortn- 
yerdnderung und Durchrosten geniigend widerstandsfahigen Materiale 
(S c h m ie d W a lz - ,  Gtifieisen, Stahl) in  fachgemńjjer Weise hergestellt 
sein. Die Verwendung von Wcichloth ist verbolen.

Enlwickler und Gasbehalter miissen von einander getrennl sein. 
Zwischen beiden m uj) eine W asserabspemorrichtung eingeschaltet sein.

§. 11. Fiir die IlersteUung von Apparatcn uvd  Gasrohrleilungen 
ist die Verwendung von reinem Kupfcr verboten.

S. 12. Die Apparate miissen so eingerichtet sein, daj) in  den- 
selben Icein holierer Druclc ais ein Ueberdruck von  1 Attnospliiire und  
keine hiiliere Temperatur des Wassers im  Enlwickler ats 11)11° ('elsius 
entstehen kann, und  miissen Sicherheilsvorrichtungcn besitzen, welche 
das A uftreten  eines Iwlieren Ueberdruckes und  einer hiiheren Tem 
peratur ausschliejien.

D ie Apparate miUsen ferner so eingerichtet sein, daj) sie entweder 
eine vollstandige E nilu flung vor der Inbetriebsetzung gestatten oder 
das Entweichen des Gasluftgemisches so lange ermoglichen, ais das 
entwickette Gas m it erleuchteter (blauer) F lam m e brennt.

13. Die Leitungen miissen bis zu  einem Ueberdrucke von
3/'2 Atmosphurc vollkommen dicht sein und so gelegt werden, daj)
sie vor auj)erer Yerlelzung geschiitzt sind.

§. 14. Z ur Beobachlung des Druclces m uj) zwischen dem Gas-
apparat und der Gasrohrleitung ein geniigend langes, stets m it Wasser 
gefiilltes und durch einen Jlahn abschliej)bares Wassermanometer 
angebraclit sein.

,§. 15. Die Acetylenanlagen miissen m it einer gut wirkenden 
Iieinigungsvorrichtung rersehen sein, durch welche die rorhandentn  
Verunreinigungen (Phospliorwasserstoff, A m m oniak und  dergl.) en l- 
fernl werden.

§. 16. Jeder A pparat m uj) m it dem Nam en der Apparate- 
bauanstalt versehen sein. A u f  jedem  Entwicldungsapparat m uj) ein 
Schild bcfestigt sein, w o ra u f das Jahr der Anfertigung des Apparates, 
die Zahl der Norm al/lam m en (zu 10 Liter in  der S tunde), fiir 
welche der Apparat gebaut ist, dann der nutzbare Inhalt des Gas- 
behiilters in  L item  angegeben sein m uj). Die Zahl der Liter des 
nutzbaren Irihaltes des Gasbehdlters m uj) mindestens 25 fiir  je  eine 
Normalflamme betragen.

§. 17. Die Apparatebauanstalt hat dem  K iiufer eine genaue 
Beschreibung der gelieferten Apparate u n d  eine Anweisung iiber die 
Ilehandlung der Anlage auszuhandigen. In  der Anweisung miissen 
inśbesondere VerhaltungsmaJ)regeln himichtlich der Sicherheitsbe- 
leuclitung (§. 6, 7) sowie der Yerhiituny des Einfrierens ent- 
halten sein. ,

Je ein weiteres Exem plar dieser Anweisung ist durch den 
Besitzer der Anlage der Distriktsverwaltungsbehdrde in  Yorlage zu  
bringen und im Apparatenraum  an einer in die Augen fallenden  
Stelle anzuschlagen.

§. 18. Die Ueberwachung und  Bedienung der Anlage d a r f nur 
durch zuverlassige, m it der Einrichtung und  dem  Betriebe vertraute 
Personen erfolgen.

§. 19. Die Aufbeu-ahrung von C alcium -C arbid und anderen 
durch Wasser zersetzbaren Carbiden d a r f  m ir in wasserdicht ver- 
schlossenen eisernen G efąfien erfolgen. Die Gefajie miissen m it der 
deutlich lesbaren A ufschrift versehen sein: „Carbid, gefiihrlich, wenn  
nicht irocktn gehalten

§. 20. Im  Apparateraum  selbst diirfen nicht mehr ais 100 kg 
Carbid fiir  je  100 N orm al/lam m en, jedoch im  ganzen nicht mehr 
ais 500 kg aufbewdhrt werden. Fiir Anlagen unter 100 Flam m en  
ist die Bereithaltung eines Yorrales l i i  zu  100 kg gestattet.

Geóffnete Gefiij)e sind mit einem wasserdicht scliliefienden Deckel 
verdeckt zu halten. Das Oeffnen von verloteten Carbidbiichsen d a r f  
nur a u f  mechanischem Wege, nicht unter Anw endung von Ent- 
lotungsapparaten geschehen.

§. 21. Die Lagerung von Vorriiten an Carbiden hat in  gul 
liiftbaren, trockenen und  fiir  sich abgeschlossenen liaum en  zu  er
folgen. W aren und  Stoffe anderer A rt diirfen in  diesen Iluum en  
nicht gelagert werden.

Eine kunstlichc lleleuchtung der Lagerriiume d a r f nur von  aujlen  
entweder mittelst zurerliissiger Sicherheilslampen oder mittelst elektrischen 
Gluhlichtes in doppelten durch ein Drahtnetz geschiitzłen B im en  m it 
Aliflenschaltung und  strenger Isolierung der Leitung erfolgen.

Das Betrcten der Lagerriiume m it einem Ziindkiirper (Licht, 
L a tem e, Lam pe, brennende Cigarre u n d  dergl.) ist rerboten.

Eine allenfallsige E rw annung  der Lagerriiume d a r f nur von  
auflen und nur mittelst D am pf- oder lleifiwasserheizung erfolgen

Der Eingang zum  Lagerraume ist in  deutlich sichtbarer Weise 
m it der A ufschrift zu  versehen: „ Carbidlager, trocken z u halten i 
llauchen und  Betreten m it Licht verbotenl“

§. 22. Die Lagergebaude fiir  Carbide in  Mengen von mehr ais 
1000 kg miissen auj)erdem einen Fufiboden aus unverbrennlichem  
Materiał besitzen, dessen Oberfliiche mindestens 20 cm  iiber dem  
natiirlichen Geliinde liegt. Der Fujiboden hat gegen das Aufsteigen  
der Bodenfeuchtigkeit eine Isolierschicht zu erhalten.

Bei Zusam m enhang m it anderen Gebauden rind die J.agergebiiude 
von ersteren durch bauordnungsmiiDige B ra ndm auem  abzuschciden.

Die Lagerraume diirfen  nicht iiberwotbt oder mit fester Ballcen- 
decke rersehen sein. Yorhandene Tliiiren miissen nach atijien  
aufschlagen.

§ 23. Eine voriibergehenile Lagerung von Carbkl im Freien ist 
n u r a u f  Umschlagpliitzen (llafenpliitzen, Balinhofeii) gestattet. Die 
aufgelagerten CarbidgefiiJ)e miissen allseilig gegen Niisse geschiitzt sein.

24. Die bei der IlersteUung tton Acetylengas sich ergebenden 
atisgebrauchten Carbidriickstiinile miissen entweder in besondere Kalk- 
gruben oder in  Diingergruben gebracht oder a u f  sonstige gefahrlose 
Weise beseitigt werden.

25. Der Vollzug vorslehender Bestimmungen steht den Distrikts- 
verwaltungśbehorden, in  Miinchen dem Stadtm agistrate, in erster, 
den K. Kreisregierungen, K am m ern des Innem , in  zweiter und  
letzter Instanz zu.

Das K. Staatsm inisterium  des In n e m  i"t ermachtigl, beim  F or- 
liegen g a m  besonderer Verh~iltnisse, soweit es oline Gefiihrdung der 
b/fentlichen Sicherheit geschehen kann, Dispensation von einzelnen 
Bestimmungen gegenwartiger Yerordnung zu erleilen.

§. 26. Den Gemeinden bleibt e? vorbehalten, soioeit es die 
iirtlichen Verhiiltnisse erfordern, weitergehende orlspolizeiliche Y or- 
schriften zu erlassen.

§. 27. Hinsichtlich der Anlagen und Betriebe, welche fu r den 
Dienst des K. Hofes, der Lande$verteidigung, der staM ichen Werke, 
Eisenbahnen und  Dampfschiffe sowie der sonstigen Staatsanslallen  
bestimmt sind, richtet sich die Zusteindigkeit nach den h ierfur jeweils 
geltenden besonderen Yorschriften.

Die technischen Yorschriften dieser Yerordnung fm den iibrigens 
auch im  Falle des Absatzes 1 A nw endung, vorbehaltlich derjeniyen 
Ausnahmen, welche fiir  einzelne Anlagen seitens der einschliigigcn 
Staatsm inisterien bezw. Hofstiibe nach Benehmen m it dem K. Staats- 
ministerium des In n e m  zugelassen werden.

§. 28. Die gegenwiirlige Yerordnung findet keine Anwendung:
1. fu r  wissenschaftliche Institute uud  Laboratorien, soweit sie 

Carbid und  Acetylen z u Lehr- und  Studienzwecke herstellen und  
verwenden,

2. a u f  Laboratoriumsversuche der K. Staatseisenbahnverwaltung, 
dann a u f  solche Yersudie innerhalb der Apparatebauanstalten fu r  
Acetylengas, w enn diese Yersuclie von technisch vorgebildelen Personen 
atisgefiihrt werden,
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a u f  bewegliche Apparate bis zu  1 leg Carbid Filllung, ferner 
a u f  bewegliche Apparate, welche ausschlicfllich im  Freien verwendet 
werden, jedoch in  beiden FdUen unbescliadet der Bestim m ungcn in  
,§. 2 und 12, Abs I,

■i. a u f  Carbidfabriken sowie a u f  Anlagen, in  welclien Acetylen 
f iir  frem den  lie d a r f gewerbsmąflig hergestellt w ird und  welche 
daher nach §. IG der Iieichsgewerbeordnung besonderer Genehmigung 
bediirfen.

Man erkennl, dafs bei Abfassung der Paragraphcn init 
einer grofsen, dem damaligen Kntwiclclungsstande ent- 
sprechenden Saclikunde vorgegangen ist, und dafs alles 
vermieden werden sollie, was dic gesundc Entfaltung, ins
besondere der Acetylenindustrie, irgendwie uniifitigerweise 
iiemmen kOnnte. Ob aber die Verordnung in Wiiklichkcit  
an der einen oder anderen Stelle nicht docli iiber dieses 
Ziel hinausgegriffen hat? Bei § . 2 wenigstens wird das 
katnn zu bestreiteu sein. Nacli ilnn ist die Herstellung, 
Aufbewahrung und Verwendung von Aoetyiengas, welclies 
unter einem Ueberdruck von mehr ais 1 Atmosphare stclit, 
sowie von fliissigetn Acetylen verboten. Bo sehr nim zwar 
dieses Verbot in vieler Ilinsiclu berechtigt erscheint, so 
wurde es doc.h in seiner Uneingescliranktheit auch jedwede 
Anwentjung des obcnerwUhntcn franzosischen Verfabrens, 
Acetylengas unter hoherem Drucke in porosen Korpern 
nnexplodierbar aufzuspeichern, mit gleicher Strengc treffen 
miissen, d. li. eine nutzbringendc Verwertung dieser 
Errungenschaft innerhalb Bayerns unmoglich mnehen.

Das gleiclic gilt fiir § . 12, nach welchem „die Apparate 
(zur Herstellung und Ati.bewahrung von Acetylengas) so 
eingericlitei sein miissen, dafs in denselben kein hSherer 
Druck ais ein Ueberdruck von 1 Atmospliiire . . . .  
entstehen kann" etc.

Der III. Teil enthiilt die oben schon kurz charakterisierten 
„ Er 1 ii u l e r u ng en " ,  die mit 93 Seiten etwa 4/s des 
ganzen Bucltes einnehmen. Den §§ . der Vcrordnung folgend, 
beziehen sie sich auf (olgende Gegenstiinde: Anzeigepdiclit, 
kompritniertes und fliissiges Acetylen, Riiume, in denen die 
Herstellung oder Aufbewahrung von Acetylengas stattfinden 
darf, ferner: Frostsicherheit der Riiume, dereń Beheizung, Be- 
leuchtung, (Sicherheitslampen), Verschlnfs, Aufschlagen der 
Tliiiren, Ucberdeckung, Entliiftung, ApparatebeschafTenhcit, 
Rohrleitungen, Acetylenreinigung, Apparateschild und 
Apparateleistung, Betriebanweisungen, Bedienung der An

lagen, Carbidaufbewahrung, Carbidlagergebiiude, Carbid- 
riickstande, VolIzugsbehorden und Instanzweg, ortspolizei- 
liciie Vorschriften, besondere Vorsclirifien fiir Staatsbelriebe, 
Ausnalnnen gegeniiber der Verordnung, Reclitswirksamkeit 
der Veiordnung.

Die Erliiuterungen sind zumeist sehr eingeliend, dabei 
ubcrsiclitIich klar und anscliaulich abgefafst. Aufser den 
nBtigcn Aufkliirungen und Begriindungen bieten sie eine 
Fiille guter, aus der reichen Krfahrung des Verfassers ge- 
sclibpfter Ralschliige und Anleitungen, die z T. auch dttrcii 
Abbihlungen zwecktnafsig eingerichteter Anlagen, Apparate 
u. dgl. wirksam ergiinzt werden.

Was die oben zu deti § § ,  2 und 12 geiiufserlen Be- 
denken betrilTt, so sind die enlspreehenden Erliiuterungen 
freilicli nicht geeignet sie zu zerstreuen, da hier des er- 
wiihnten franzosischen Verfaltrens mit keinem Worte ge- 
dacbt wird. Wahrscheinlicli ist diese Neuheit dem Ver- 
fasser damals noch nicht bekannt gewesen.

HinsiclUlich der Konstruktion von Acetylen-G t u be n - 
l a m p e n  waren b e s o n d e r e  Betnerkungen oder Ralschliige 
in dieser Sclirift wohl kaum zu erwarten. Immerhin sind 
auch fiir alle diejenigen, welche sicb mit der Herstellung 
solcher Lampen befassen, die auf S. 5 5 — 7 9  (zu den 
§§. 10 bis 12 )  entlialtenen trefflichen Ausfiibrungen iiber 
„ Ap p a  r a t c b e s c h a f f e n  be i t '* der ernstlichsten Beacbtung 
weit. Sie werden daraus u. a. crsehen konnen, wie ge- 
wisse cinpfindliche Miingel der meisten bisherigen A.-Latnpen- 
konstruktionen, bedingt durch nicht genligend widerstands- 
fiihiges Materiał, durcli die Yerwendung von Weicblot
u, s. w. sich wohl yermeiden lassen.

Den Erliiuterungen sind ais „  A n ha n g “ angefiigl:
1. Die Unfallverhutung8vorschriften der Berufsgenossensciiaft 
der Gas- und Wasserwerke fiir Acetylenfabriken. 2. Die 
Bedingungen fiir die Aufstellung und Verwendung von 
Acclylengasapparaten nach den Beschliissen des Vcrbandes 
deutsclier Privat-Feuerversicherungs-Gcsellschaften.

Den Beschlufs bildet ein N a  men - und S ac h  r e g i s t e r .
Das yerdienstliche Werkchen ist demnach allen, die 

mit Carbid und Acetylen zu tliun haben oder sicb liier- 
iiber zu belehren wunschen, nur aufs wiirmste zu empfeblen.

G. Fr a n k e .

YoIIiSM irtscfiaffc und Statistik.
Ergebnisso des Stein- nnd Braunkolilen-Bergbaues im Oberbergamtsbezirke Breslau im 1. und 2. Viertel- 

jahr 1902, yergliclien mit dem gloiclien Zeitraum des Yorjaliroa.
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Steinkohle . . i . ?2 6 836  513 570 610 6 095 508 107779 75 7 734  371 569 142 6 884  878 102921 -  897 858 — 789 370 + 4 8 5 8
2. 73 6 898  799 546 165 6 1 7 1 7 1 5 104589 73 6 947 842 548  247 6 309 947 102575 —  49  043 — 1 3 8 2 3 2 + 2 0 1 4

13 735 312 1 116 775 12 267  223 14 682 213 1 117 389 1 3 1 9 4 8 2 5 —  946 901 — 927 602

Braunkohlo. . i . 31 2 3 1 1 9 7 65 984 1 6 6 1 0 1 1 970 32 2 5 0  212 41 896 197 912 1 990 -  19 015 31 811 -  20
2. 32 217  157 65 920 152 306 1 936 32 213 935 70 417 142 493 1 8 9 6 +  3 222 + 9 813 +  40

1 I 448 354| 131 904 318 407| | 4 6 4 1 4 7 112 313 340 405 -  15 7931 21 998
*) Elnschl. der Halden- und Aufbereitungsverluste, ausschl. der Deputate. 

* *) Einschl. der Deputate,
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Ein- und Ausfuhr von Steinkohle, Braunkohle und Koks im  deutschen Zollgebiet.
(Nach den rnonatlichen Nachweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes voin Kaiserliclien Statistischen Anit.)

E i n f u li r.

T o n

1. Januar bis 31. Juli 1902 1. Januar bis 31 . Juli 1901. Ganzes Jahr 1901.

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

Freihafen Hamburg . .

F ra n k re ic lt ........................
Orofsbritannien . . .
N iederlande.........................
Oesterreich-Ungarn . 
Britiseli Australien . . 
Ver. Staaten v. Amerika .

247  171,8
3 742,8  

2  774 006,9
97 259,0  

288  503,4  
50,0

4  277,0

4  450 631,2  _

40 155,4  
107 580,7  

34 546,0  
10 119,2

16 108,9

238  536,4  
2  127,4 

2 840 531,5  
65 029,6  

276 510,0  
1 685,2  

316,7

4 690 126,9

27 593,2  
143 574,8  

35 579,8  
17 494,3

15 767,6

457 622,6

5 205 663,9 
127 108,3 
484 129,6 

8  153,4 
5 694,2

8 108 906,7

51 439,7  
226 625,6  

58  133,0  
33 178,7

29 381,7

Ans allen IJindorn insges. 3 4 1 8 1 9 4 ,2 i4  450 634,5j 209 201,9 3 4 2 7 7 5 8 ,5 4  690 162,3| 240 633,7 6 297  388,7 8  10S 942.7 4 00  197,4
A u s f u h r .

1. Januar bis 31. Juli 1902. 1. Januar bis 31. Juli 1901. Ganzes Jahr 1901.

N a c h : Steinkohlen Braunkohlen Koks Steinkohlen Braunkohlen Koks Steinkohlen Braunkohlen Koks
t t t t t t t t t

Freihafen Hamburg . . 403 085,3 - 3 459,5 418 015,3 — 3 401,5 720 904,6 — 5 675,6
Frh.BreinerhaTen,Geestem. 122 119,6 _ — 132 270,8 — — 201 474,4 —
B e l g i e n ............................... 1 2 2 0 7 )1 ,9 89 861,5 886 668,2 — 76 544,9 1 761 790,5 — i l 3  679,7
D a n e m a r k ........................ 43 299,4 8 046,9 24 842,3 — 6 618,0 50 915,0 — 14 359,5

444  317,2 --- 347 146,1 4 60  586,7 — 477 530,0 796 987,4 — 753 646,8
Griecheniand . . . . — --- — — — — — _ _
Grofsbritannion . . . 17 171,5 — 19 142,6 — — 32 236,4 — _

22  303,9 _ 15 658,6 17 553,8 — 16 250,0 31 858,1 — 32 695,0
N iederlande......................... 2 3 8 8 7 8 1 ,5 295,0 88 694,4 2 171 3 9 6 ,6 ! 846,0 65 699,3 4 025 631,3 1 175,0 130 164,2
Oesterrcich-Ungarn . . 2 912 256,2 1 1 1 9 6 ,3 309 733,9 3 126 631,6 11 356,5 357 635,5 5 671 172,9 19 901,7 607 280,6
Rumanien . . . . . . 10 068,1 — — 30 365,0 _ — 4 8 4 6 0 ,6 — —
R ufsland ............................... 309 795,6 — 98 819,5 5 4 8 3 9 0 ,0 101 507,2 838 949,9 — 186 324,2
F in l a n d .............................. 4  116,7 — ■— 4 385,6 __ __ 7 202,9 —
S c l i w e d e n ......................... 18 345,2 — 11 595,0 10 596,5 12 332,7 25 132,3 — 25 385,3
S c h w e iz ............................... 591 444,6 — 65 817,8 597 212,9 — 70 239,0 1 028 598,6 — 129 232,0

— — — — --- — — — __
K ia u ts c h o u ......................... 12 488,5 — — 545,0 --- — 4 997,5 — __
C h i l e ..................................... — — — — --- — — — __
N o r w e g e n ......................... 3 255,1 — 6 686,0 4 054,6 — 5 530,4 7  224,1 — 10 697,9
Britisch Australien . . — — 1 865,0 — --- 6 545,0 — — 7 925,0
S p a n ie n ............................... — — 1 1 755,0 — — 1 875,3 — — 2  627,8
M e x i k o ............................... — — 41 158,0 — -- 36 594,6 — — 60 602,2
Ver. Staaten v. Amerika . — — 5 912,5 — — — — —
Nach allen Landem insges. 8 529 904,8 11 678,0 1 116 359,9 8 460  892,6 12 668,3 1 245 943,5 15266266 ,6 21 717,5 2 096 930,9

Ein- uud Auafuhr von Erzeugnissen der Bergwerks- und H iittenindustrie aufser Steinkohle, Braunkohle
und Koks im  deutschen Zollgebiet.

(N .ic li <len m onall. N ach w eisen  iiber den  au sw artigen  H andel d es d eu tsch en  Z o llg eb ie te s  vom  K aiser lic lien  S tu tistisc lien  A n it .)

E i n f  u h i u s f u ll

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

Juli
Januar bis 

Juli
Ganzes

Jahr
Januar bisjjannar bis 

Juli Juli
Ganzes

Jahr
llohes lilei, Brucliblei und t t t t t t

Blciabfalle . . . . 22 894,4 28  139,8 52 886,4 13 759,9 10 235,0 2 0 8 1 9 ,8
R o h e i s e n ......................... 90 072,5 189 648,9 267 503,3 162 666,6 67 937,6 150 447,5
Eisen und Klsenwaren 

(ohne Roheisen) . , 72 891,8 86 978,6 133 153,6 1628 513,2^1123 096,4 2196 793,5
47  864,5 55 930,6 100 195,8 1 163,7 477,2 891,0

E i s e n e r z e ......................... 2182 179,1 2537 945,5 4370 021,7 1609 547,4'1389 917,1 2389 269,3
6 753,9 2  349,1 4 613,5 10 550,2 15 817,5 27 278,8

M anganerzo......................... 127 788,8! 141 493.4 - 222  009,7 3 250,3 1 147,5 5 583,6
Schlacken von Erzen, 

Schlackenwolle . . . 494 465,3 4384 9 9 ,1 733 930,7 12 433,7 18 103,4 27 269,3
S i l b e r e r z e ......................... 3 813,5 3 737,1 8  278,7 — 4,1 4,2
Z in k erze ............................... 39 532,1 48 559,1 75 533,4! 27  668,4 22  978,3 41 002,2
Gold (abgesehen voni ge- 

m iin zten )......................... 10,610 14,600 43,084 4,719 3,064 8,661
Silber (abgesehen vom 

gemiinzten) . . . . 138,790 117,676 197,855 219,443 198,594 328,723
Kupfer (unbearbeitetes) . 45 206,9 36 235,9 58  620,0 2 791,7 2  640,4 5 090,5
Nickelmetall . . . 763,0 1 140,3 1 947,1 414,2 168,0 389,5
Q uecksilber......................... 391,5 355,6 650,5 78,7 14,0 27,0
T e e r ..................................... 20 446,7 20 092 0 37 508,0 14 229,7 18 038,1 31 432,8
Zink (unbearbeitetes) 13 580,7 11 006,5 20  180,1 42 933,0 25 573,3 53 312,9
Zinn (unbearbeitetes) . 7 807,0 7  121,2 12 909,9 1 215,2 853,8 1 683,4
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(Jesetzgcbmig- und Vcnvaltuug.
D a m p f k o s s e l - U e b e r w a e h u n g s - V e r e in  E sso n  Der 

Herr Minister fiir Handel und GeWoibe hat durch Erlafs 
vom 24 . Juni 1902  bestimmt, dafs dem Dampfkessel-Ueber- 
wachungs-Verein derZechen imOberbergamtsbeziik Dortmund, 
nac,lidem er sich auch zur Ueberwachung im staatlichcn 
Auftrage gegen die slaatliclien Gebiihren bereit erkliirt hal, — 
entsprechend der bei den iibrigen Dampfkessel-Vereinen durch- 
gefiihrten ortlichen Abgrenzung —  ais Zuslandigkeits-Gebii t 
der engere Rheinisch - Weslfiilische Industrie- Bczirk des 
Oberbergamts Dortmund iiberwiesen wird mit der Mafsgabe, 
dafs sich andere Vereine der Ueberwachung von Kesseln 
auf Bergwerken und den zugehorigen Nebenanlagen in dem 
bezeichneten Gebiele, sei es ais „Mitglied-Kessel" oder „im  
staatlichcn Auftrage," kiinftig zu enthalten haben. Das dem 
Verein iiberwiesene Gebiet umfafst die Kreise Lippstadt, 
Soest, Hamm, llorde, Dortmund-Stadt und Land, Boclunu- 
Stadt und Land, Witlen-Stadt, Schwelin, llagen-Stadt und 
Land und Allena, Iserlohn, Hnttingen, Gelsenkirchen-Stadt 
und Land, Warendorf, Beckuin, Miiuster-Stadt und Land, 
Liidinghausen, Recklinghauson-Stadt und Land, Steinfurt, 
Alians, Coesfeld, Borken-Stadt und Land, Essen-Sladl und 
Land, Miihlhcim a. d. Ruhr, Oberliausen-Stadl, Duisburg, 
Ruhrort, Itees, Barmen, Elberfcld, Mettmann, Diisseldorf- 
Stadt und Land.

Verkelirstvcsen.
V o r s o r g o  f i i r  d e n  H o r b s t v e r k e h r  i n  K o h l e n ,  

K o k s  e t c .  Von S eiten  der K gl. G iscn b n h n d irek tion  E ssen  
geht uns fo lg en d e  B ekan n lm ach iin g  zu.

D ie regelm afsig  im Herbst je d e n  J a h res w ied erk eh ren d e  
S te igeru n g  d es V ersa n d cs an K ohlen  und K oks, S te in -  und

B o t r i e b s o r g e b n i s s e  d e r

a )  Y e r e in ig te  P reu fs isch e

Braunkohlen-Briketts sowie der landwirtschafllichen Erzcug- 
nisse und sonstiger Materialien wird auch in diesem Jahre 
in den Monaten September bis Dezember grófsere An- 
forderungen an den Eisenbahnbetrieb und die Zufiihruug 
oflener und gedeckter Wagen slellen.

Urn den stiirkeren Verkehr in den einzelnen Kohlen- 
und Industriebezirken, besonders im Ruhrkohlen-Rcyicr, 
ohne Storungen zu bewaltigen, ist es notwendig, dafs die 
hierauf gerichteten Bestrebungen der Eisenbahn-Verwaltung 
allerseits Unterstiitzung finden.

Es ist hierzu, hinsichtlich der Benulzung der ofTenen 
Wagen, in erster Linie eiforderlich, dafs der llausbedarf 
an Kohlen etc. fiir den Winter schon jetzt bezogen und 
nicht auf die Zeit von Anfang Oktober bis Ende November, 
wiihrend der Rubenernte, in welcher sich in der Regel Mangel 
an dieser Wagensorte einzustellen pflegt verschoben wird.

Fiir den Versand von Giitern in gedeckten Wagen ist 
es nach den gemachten Erfahrungen dringend notwendig, 
dafs die grofsen Versendungen an Diingemitteln fiir die 
Landwirtschaft nicht auf allznkurze Zeitraume beschrankt, 
sondern dafs die Lieferungs-Bestellungen glciclunafsiger auf 
das ganze Jahr verteilt werden, so dafs es moglich wird, 
die erforderlichen Wagen dieser Gattung slets rechlzęitig 
wieder heranziehen zu konnen und Mangel zu mildern.

Fiir alle Wagen gilt aber, dafs zu den Beziigen in 
Wagenladungen auf die volle Ausnutzung des Ladegewichts 
sowie auf die schleunigc Be- und Entladung der Wagen 
Bcdacht genommen wird, dainit thunlichst lange von einer 
allgeineinen VerkUrznngder Ladefrislen abgesehen werden kann.

Die beteiligten Kieise ersuchen wir, im kommenden 
Herbst hiernach verfahren und die erforderlichen Einrichtungen 
im allseitigen Interesse fruhzeltig (reffen zu wollen.

d e u t s c h e n  E i s e n b a h n e n .
und Hes8iscbe Staatsbahnen.

E I n n a  h m e n.

Betriebs-

Lange

Aus Personen- 
und Gep'ackvcrkehr

Aus dem 
Giłtenrerkehr Aus sonstlgon Gesamt-Einnalime

uberhaupt auf 
1 km ilberhaupt auf 

1 km
Quellon uberhaupt auf 1 km

kin JC. JC. JC. JC. JC. JC. JC.
Juli 1 D 0 2 ..................................... ...... . . .

gogen Juli looi . { ; ; ; ; 
Vom 1. April bis Endo Juli 1902 . . 

Gegen die entspr. Z eit 1901 j *

31 581,09  
630,99

45 155 000  
2  349 000

1466
46

74  469 000  
1 7 4 2  000

2  371
8

6 946 000  
358 000

126 570 000  
4  449 000

4 012
57

—
147 747  000  

1 064  000

4806

161

291 831 000  
4 985 000

9 303  

28

26 769 000  
516 000

466 347 000  
3 837 000

14 806 

197

b) Samtliche deutschen Staats- und Privatbahnen, einschliefslicb der preufsischen, mit Ausnahme der bayerischen Bahn

E i n n a h m e n .

Betriebs-

Lange

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem  
Guterverkehr Aus sonstigen

Gesamt-EInnahme

uberhaupt auf 
1 km uberhaupt auf 

1 km
Quellen Uberhaupt auf 1 km

km JC. J i . .SC. JC. JC. JC. JC.

gegen Juli 1901 . { | ;
Vom 1. April bis Ende Ju li 1902 (bei 

den Bahnen mit Betrlebsjahr vom 1. April)

Gegen die entspr. Zeit 1901 j
Vom 1. Jan. bis Ende Juli 1902 (bei 

Bahnen mit Betrlebsjahr vom 1. JanuarJ*)

Gegen die entspr. Z eit 1901 j Weniger

45 414,38 
1 121,61

59 986 764 
2 871 287

166 164 957

1 825 355

45 501 608 
564 159

1349
30

4388

170

7015

143

94 886 802 
2116 197

325 090 596 
5 945 032

78 530 983 
136 162

2 097 

7

8 434 

62 

11 912 

378

10 246 026 
356 944

30 189 612 
539 415

16 012 679 

670 170

165 119 592 
5 344 428

521 445 165 
4 659 092

140 045 270 
30 151

3 639 
23

13 484 

241 

21235  

711

*) Za  diesen gehóren u. a. die sachslschen a. badischen Staatseisenbahnen. die Main-Neckarbahn u. die Dortmund-Gronau-Enscheder Bahn.
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W a g e n g e s t e l lu n g  im  B u h r k o h le n r e v ie r e  fiir ciit 
Zeit vom 16. bis 22. August 1902 nach Wagen zu 10 t.

Datum

Es

yerlangt

sind

eestellt

Die Zufuhr nach den 
Kheinhafon betrug;

Monat 'fug

ira Essener 
und

lClberfelder Bezirko

aus dem 
Bezirk nach W agen 

zu 10 t

August 167 15 523 15 523
tt 17. 1 427 1 427 Essen Ituhrort 10 020
V 18. 14 454 14 454 ,, Duisburg 8 1 9 4
') 19. 16 124 16 124 t) Hoehfeld 1 9 1 8

20. 1 6 1 5 6 16 156 Elberleld lłulirort 19
21. 1 6 4 3 9 16 439 t? Duisburg 73
22. 16 470 16 470 )> Hoehfeld 27

Zusammon 20 251
Essen Dortm.

Zusammen: 96 693 96 593 Hafen 30
D urchschnittl.: 16 099 f. and. Guter 16
Yerhaltniszahl: 16 288

Kolilen- Koks- und Brikettversand. Von den 
Zechen, Kokereien und Brikettwerken des Ruhrbezirks sind 
vom 16. bis 22. August 19 0 2  in 6 Arbeitstagen 96 593  und 
auf den Arbeitstag durchschnittlich 16 099  Doppelwagen zu 
10 t mit Kolilen, Koks und Briketts beladen und auf der 
Eisenbahn versandt worden gegen 94 077  und auf den 
Arbeitstag 15 679  Doppelwagen in demselben Zeitraum des 
Vorjalires bei gleichcr Anzalil Arbeitstagen. Es wurden 
demnaoli vom 16. bis 22 . August des Jahres 1902  auf den 
Arbeitstag 4 2 0  und im ganzen 2 5 1 6  D.-W. oder 2,7  pCt. 
mehr gelordert und zum Versand gebracht ais im gleichen 
Zeitraum des Yorjahres.

Ycreine und yersiuniuluiigcn. 
D a m p fk e ss e l -T T e b e r w a c h u n g s -V e r e m  d e r  Z e c h e n  

i m  O b erb erg a m tsb ez ir k  D o r tm u n d .  Am 1. April 1901  
bestand der Yerein aus 54  Mitgliederu mit 2 1 2 9  Kesseln.
Abgang durch A b w er fu n g ................................ 75 Kessel.
Zugang durcli N e u a n l e g u n g .........................201 „
also m e h r ..................................................................126 „
Bestand am 31. Miirz 1902  ..........................  22 5 5  Kessel.

Von den Kesseln liegen 2 2 1 5  im Beziike des Ober- 
bergauites Dortmund und unteistehen dessen Aufsiclit, 31 
bezw. 7, bezw. 2  der der Regierungen Arnsberg, Mliuster, 
DUsseldorf. Auf die Anlagen verteilt unterstelien die Kessel
81 Einzelverwaltungen.

An den Kesseln wurden im Laufe des Geschiiftsjahres 
1 9 0 1 /0 2  ausgefilhrt

37 4 4  regelintifsige iiufsere Untersuchungen
101 aufserordentliche iiufsere Untersuchungen 
67 4  regeliniifsige innere „

33 aufserordentliche innere „
4 4  innere Untersuchungen zwecks Neugeuehmiguug, 

nach § . 1 8  der Anweisung vom 9. Marz 1900
2 innere Untersuchungen nach §. 32 Abs. 8 

dieser Anweisung
221 regelmiifsige Wasserdruckproben 

4 4  aufserordentliche Wasserdruckproben 
132 Wasserdruckproben nach Hauptausbesserung 
182 „ neuer und neu genehmigter

Kessel 
34 3  Schliifsabnahmcn 

Zus. 5 5 2 0  Untersuchungen an 22 5 5  Dainpfkesseln 
Mithin eihielt jeder Kessel 2 ,4 5  Untersuchungen.

Es kamen ferner zur Etledigung 137  Vorprttfungen von 
Genehmigungsgesuchen.

Des weiteren forderten Untersuchungen:
1 Esplosion infolge Wassermangels,

15 Fiille, welche die sofortige Aulserbetriebsetzung des 
Kessels benStigten und zwar
1. Einbeulungen von Plammrohren durch Wassermangel 5
2. „ „ „ „ Oel im Speise-

wasser . . 7
3. „ „ „ „ schlechteLage

des Feuers (Stichflainine)................................. 2
4. Einreifsen von Bauchplatten durch zu schnolles Unter-

lassen der Abhitze von Koksofen . . .  1
Bei allen diesen Unfiillen sind Verluste an Mcnschen- 

leben oder schwere Verletzungen gliicklicherweise nicht 
zu beklagen gewesen.

An nichtamtlichen Untersuchungen waren zu erledigen:
21 Materialabnahmen und Bauuberwachungen.

Den weitaus grUfsten Prozentsatz im Gesamlbestande der 
Dampfkesscl nehmen die Grofswasseiraumkesse! ein. Die 
Dainpfspannungen der Kessel schwanken zwischen 3 und 13  
Atm. Die Grofse der Heizfliiche liegt zwischen 5 und 3 6 0  qui. 
Das Alter der noch im Betriebe befindlicUen Kessel reicht 
zuriick bis zum Jahre 1856 .

Zur Ausfuhrung des Revisionsdienstes waren aufser dem 
Oberingenieur sieben Ingeuieure thiitig.

Mit dem 1. April 1902  hatte der Verein einen Zuwachs 
von 50 4  Kesseln zu verzeichnen, sodafs das 3. Gesohafts- 
jahr desselben mit einem Bestande vou 2 7 5 9  Kesseln 
begonnen wurde.

G en e ra l  v e r s a m m lu n g e n .  A l k a l i w e r k e  R o n u e n -  
berg,  13. September d. J., nachin. 2  Uhr in Kastens 
Hotel in Hammer.

MafStbcricIitc.
E s s e n e r  B o rse .  Amtlicher Bericht vom 25 .  August 

1902, aufgestellt von der BSrsen-Kommission.
K o h 1 e n , Ku k s  u nd B r i k e t ts.

Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund.
Sorte. Pro Tonne loco Werk

G a s -  und F l a i n i n k o h l e :
a) GastBrderkohle . 1 1 ,0 0 — 12 ,5 0  JL
b) Gasflammfórderkohle . 9 ,7 5 — 11,00 »

c) Flammforderkohle . .  9 ,2 5 — 10,00 ?>

c) Halbgesiebte........................... 1 2 , 5 0 - 1 3 , 2 5 n
f) Nufskohle gew. Kom I)

.  1 2 , 5 0 - 1 3 , 5 0
»  » »
»  »  »  ^ .  1 1 ,2 5 — 12,00 »

TV
»  «  »  ■ 1  v .  9 , 7 5 - 1 0 , 7 5 »

g) Nufsgruskohle 0 — 2 0 /3 0 m m 6 ,5 0 —  8 ,00 V
0 - 5 0 / 6 0 „ 8 .0 0 —  9 ,00 »

4 , 5 0 -  6 ,75 »
F e 11 k o li 1 e :
a) Forderkohle . . . . 9 , 0 0 -  9 ,75 »
b) Bestmelierte Kohle . . 1 0 ,7 5 — 11,75
c) Stiickkohle . . . . . 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5 »
d) Nufskohle gew. Korn 1) . 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5 »

» » » ł l ;
» » » . 11,00— 12,00 »

IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5 />
9 ,5 0 — 10,00 »
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III. M a s e r e  K o l i l f :

IV.

a) Forderkohle ................................. 8 , 0 0 -  9 ,0 0 a t.
b) Forderkohle, melierte . 1 0 ,0 0 — 10,50 »
c) Forderkohle, aufgebessene, je

nach dem Sluckgehalt . 1 1 , 0 0 - 1 2 , 5 0 »
d) S t i i c k k o h le .................................. 1 3 ,0 0 — 14,50 »
e) Anthrazit Nufs Korn 1 1 7 , 5 0 - 1 9 , 0 0 !>

» » » 11 1 9 ,5 0 — 2 3 ,0 0 r
f) F S r d e r g r u s .................................. 7 ,0 0 —  8 ,00 n
g) Gruskohle unter 10 mm . 5 , 0 0 -  6 ,25
Ko k s :
a) Hochofenkoks . 15 ,00 »
b) G i e l s e r e i k o k s ........................... 1 7 , 0 0 - 1 8 , 0 0 r.
c)  Brechkoks I und 11 1 8 ,0 0 — 19,00 u
B r i k e t t s :
Brikelts je nach Qualitat. 11,00— 14,00 ,

Es ist keine Aenderung der ruhigen Marktlage zu be- 
merken. Niichste BBrsen -Yetsarainlung fludet am Monłag, 
den 1. September 1 9 02 ,  nacbmittags 4 Uhr, im „Berliner 
Ho(ft, Hotel liartmann, statt.

M e ta l lm a r k t .  Der Marki war im allgemeinen ruhig. 
Siimtliche Preise, mit Ausnahme Zink, dessen Notierungen 
etwas stiegen, giugeii zuriick.

K u p f e r  ruhig. G. H. L. 51 . 8. 9. bis L . 5 1 .  13. 9.,
3 Mt. L . 51 . 15. 0 . bis 5 2 .  0. 0.

Z i u u ziemlich fest. SlraitsZy. 124. 10. 0. bis i .  125. 0 .0 . ,
3 Mt. L . 120. 10. 0. bis L . 121. 0. 0.

B l e i  ruhig. Span. L  11. 1. 3. bis L. 11. 2. 6., 
Engl. L. 11. 5. 0.

Z i n k  fest. Gew. Marken L. 19. 2. 6. ,  bes. Marken 
L. 19. 5. 0. bis L. 19. 7. 6 .

Si 1 b e r b a r r e n  2 4 4/ ig.

N otierungen au f dem  englischen  K ohlen- und  
F r a c h te n m a r k t .  (Boise zu N ew cast le -on -T yn e .)  Der 
Marki in Kohle fiir Dampfscliiffe war zu Anfang der Woclie 
etwas ruhiger gewordeu, jedoch erhielt er in den letzten 
Tagen wieder seinc bislierige Lebhaftigkeit. Die Preise 
waren teilweise um ein Geringes zuriickgegangen und 
stellteii sieli wie folgt: Beste northumbrisclie sieam Kohle
11 s. 4Vz cl. bis 11 s. 6  d ,  zweite Sorte 9 s. d. bis 
10 S. 6  d., steam sinalls, an welchen ein erhebiicher Vorrat 
vorhai)den war, 5 s. bis 5 s. 6  d. Gaskohle begegnele 
guter Nachfrage; sie kostete 9 s. bis 9 s. 9 d., je nach 
Qualitiit. In Bunkerkohle, dereń Preis ebenfalls 9 s. bis 
9 s. 9 d. fiir ungesiebtfi Sorten betrug, herrschle ein reger 
Verkehr, Koks zeigte bei guter Nachfrage fesle Haltung. 
Die Notierungen bewegten sich (tir Ausfuhrkoks zwischen 
17 s. 9 d. und 18 s. 6  fiir Hochofenkoks zwischen 
15 s. 6 d. und 15 s. 9 d. f.o.b.

Die Lage des Prachtenmarktes ist noch dieselbe wie 
bisher. In den Preisen zeigten sich zwar Veianderungen, 
jedoch haben sie ihre Durchschnittshohe beibehalten. Tyne 
bis London 3 s. IV* d. bis 3 s. 3 d , Tyne bis Kronstadt
3 s. 9 d., Tyne bis Genua 4  s. bis 4 S. 3 d.

M a r k tn o t iz e n  i ib er  W e b e n p r o d u k te .  (Auszug aus dem Daily Oommercial Report, London.)

20. August 2 7 . August

L.
von
8. d. L.

bis
8. d. L.

von
8. d. L.

bis
8. d.

_ _ _ — 15/o
Ainmonluinsulfat (Bockton term s) p. t o n ........................ 11 17 0 — — — 11 17 fi ___ ___ __
Benzol 90 pCt. p. galion ........................................................ — — 73/4 73/4 — — —

u 50 ,, ,, ,, ........................................................ --- — 7 V . — — —
Toluol p. g a l i o n .......................................................................... --- — 8 8 — — —
Sohrent-Naphtha 90 pOt. p. g a l i o n ..................................... — — 8 _ --- 9 --- 8 — — 9
Karbolsaure 60  pCt................................................. ......  . . . — 1 8 — 1 8V* — 1 8 — — —

Kreosot p. g a l i o n ........................................................................... --- — 1Va — — 17* --- — 174 — — —
Anthracon A 40  pCt. u n i t ........................................................ --- — 1 7 , — — 1% — 17? — — i 3U
Anthracen B 3 0 — 35 pCt. u n i t ........................................... ----- — 1 •— ----- ----- — i — —

Pech p. ton f.o.h.............................................................................. --- 50 — — 52 6 — 50 — 52 6

Patcnt-Bericlite.
G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .

K I 4 a .  Nr. 168 0 6 3 .  4. November 1901 .  R. 9 9 5 7 .  
S c h r a u b e n v e r sc h lx if s  m i t  u n t e r b r o c h e n e m  G e w in d o  
f i ir  G r u b e n la m p e n .  Otto von Roetel, Unna i. W.

KI. 5 b .  Nr. 168  0 5 8 .  19. August 1 90 1 .  11. 16 66 7 .  
S c h la n g e n b o h r e r  m i t  a u s w e e h s e l b a r e n ,  m i t t e l s t  
k o n i s c h e r  Z a p fe n  i n  e b e n s o lc h e n ,  i n  b e s t im m t e m  
W i n k e l  i n  d e n  K o p f  d e s  B o h r e r s  g e b o h r t e n  L o c h e m  
s i t z e n d e n  S e h n e id e n ,  d e r e ń  D r e h u n g  d u r c h  s i c h  
a n e in a n d e r l e g e n d e  F l a c h e n  d e r s e l b e n  v e r m i e d e n  
w ir d .  Wilhelm lloos, Reden und Ernst Bartsch, Hoiligenwald.

KI. 5 d .  Nr. 167  8 6 4 .  2 0 .  Dezember 1 90 1 .  M. 12 509 .  
Z u s a m m e n le g b a r e s  V e r b i n d u n g s s t u e k  fi ir  W e t t e r -  
l u t t e n  a u s  a n e in a n d e r  b e f e s t ig t e n ,  d u r c h  R e i f e n  
v e r s t e i f t e n  S c h la u c h s t i i c k e n .  Peter Mommertz, Marxloh.

Sulmiissionen.
0. S e p t e m b e r  d. J . ,  vonn. 10 Uhr. Gr. V e r -  

w a l t  u n g  d e r  E i se n b a l i n m a g a z i  n e ,  K a r l s r u h e .  
Lieferung von 3 4 0 0  t Nnfskohlen, 2 0 0  t Anthrazitnufs- 
kohlen, 2 0 0 0  t Schmiedekohlen, 7 0 0  t Nufskoks.

6. S e p te m b e r  d. J.,  nacturi. 6 Uhr. D e r  P o l i z e i -  
Di r e k t o r  von S t e d m a n n ,  K o b l e n z .  Lieferung des 
Będarfs der Polizei- Direktion an Kohlen namlich 2 5 0  Clr. 
Fettkohlen, 3 0 0  Clr. Wtirfelkohlen (Anthrazit) und 8 0  Ctr. 
Briketts fiir das Rechnungsjahr 1902 .

10. S e p te m b e r  d. J . ,  mitlags 12  Uhr. D i r e k t i o n  
d e r p r i v. o s t e r r. -  u n g a r. S t a a t s - E i s e n b a h n -  
G e s e l l s c h a f t  i n  W i e n .  Lieferung von ca. 8 0 0  t Koks.

Biiclierscliau.
In den Abhandlungen der Koniglichen Geologischen 

Landesanstalt und Bergakademie Neue Folgę, Heft 35 ,
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erschien vor Kurzom dic Geologisch - agronomische Dar
ste llu n g  der Um gebung von Geisenheim a. Bhein  
von A. L e p p l a  und F. W a h n s c h a f f e .  (In Vertrieb 
bei der Koniglichen Geologischen Landesanstalt und Berg- 
akademie in Berlin N. 4 , Invalidenstrafse 4 4 .)

Der Anregung der Koniglichen Lehranstalt folgend 
wurde hier der Yersuch gemacht, die Bodenverlialtnisse 
der Umgegend von Geisenheim, eines der wichtigsten Teile 
des Rheingaues sowolil geologisch ais auch agronomisch 
zu unlersuchen und darzustellen. Ais GrunaTage der Arbeit 
mufsle die geologische Aufnahine betraclitet werden, deren 
Ergebnisse auf einer geologischen Kartę im Mafsstab 1 : 1 0 0 0 0  
und in einer Schichten - Beschreibung niedergelegt worden 
sind.

Den Untergrund des Gebietes bilden gefaltete, stark 
verwillerte Schiefer und Quarzite von walirscheinlich unter- 
devonischem Alter. Ilire Oberfiiiche wurde durch vortertiare 
und tertiare Abrasion starlc uingestaltet. Der letztęrcn 
folgten Ablagerungen von oligociinem Alter,  Schotter,
Sande und Tlione, die von 3 3 0  in Meereshohe bis zum
Rhcinspiegel herabreiclien. Die diluvialen Seitent liriler 
des Gebietes haben die Tcrtiiirbedeckung am alten Ufer- 
rand des Mainzer Beckens bis auf den devonischen Unter
grund durchgenagt und lagerten auf ihm ilir von oben 
mitgebrachtes Materiał terrassenforniig ab. Votn Rliein 
uafgcschUttete Schotter wurden erst in der jungsten Diluvial- 
zeii und in geringer Holie Iiber dem heutigen Bett ab-
gelagert. Ueber das ganze Gebiet bis zu 31 0  m llolie
verbreitet sieli der LOfs.

Mit der Entstehung der heutigen Oberflachenformen 
trat die Bildung des Geliiingeschuttes ein, der nun am 
Fufs der steilen Boscliungen grofse Fliichen in mebreren 
Metern Miichtigkeit bedeckt und fiir die Bodenbildung selir 
wichtig wurde.

Im zweiten Teile der Arbeit, der eine Darstellung der 
agronomischen Verhil!tnisse bringt, werden zunachst die 
Griindc angefiihrt, wcshalb von der Eintragung von Boden- 
profllen in die geologische Kartę Abstand genommen wurde. 
Die aufserordentlich tiefgreifende kiinstliche Veriinderung 
des Bodens namentlich innerlialb des Wcinbergbezirkes, 
sowie die immerfort stattfindeiide Abschwammung der 
feineren Bodenteile an den steileren Gehiingen liefsen es 
unmoglich erscheinen, einigermafsen konstantę und durch 
die Natur entslandene Bodenprotile anzugeben.

Die verschiedenen dort auftretenden Bodenarten ais 
devonisclie Quarzit- und Thonschieferboden, tertiare Tlion- 
und MilchąuarzkiesbSden, diluviale Schotter- und Lofs- 
boden, alluviale Abliangsschutt-, Schuttkegel-, Sand- und 
Thonmergelboden werden nach ihrer meclianischen Mengung, 
petrographisclien und chemischen Zusammensetzung ńiilier 
charakterisiert. Auf dem verhaltnisinafsig bolien Kaligehalte 
der verwitterten Thonschiefer von 3 ,9 5 — 4,3 8  pCt. scheint 
zum grofsen Teil die gunstige, Wirkung dieses ganz all- 
gernein fiir rebcnmiide Weinberge angewandten Meliorations- 
mittels zu beruhen. Die durch kochende Salzsiiure er- 
lialleneii Ausztige der Feinbodcn unter 2 mm KorngrBfse 
ergaben fiir die Schotterboden ausreichende Mengen von 
PflanzennahrstolTen ein Umstand, der ihr giinstiges Ver- 
halten fiir den Wein- und Obstbau erkliirt, falls niimlich 
bei ilinen die notige Untergrundsfeuchtigkeit vorhanden ist 
und keine Ausschcidungen von Eisenoxydliydrat dem Ein- 
dringen der Wurzeln hinderlich sind.

D ie  E le k tr iz i t a t ,  ih re  E r z e u g u n g ,  p r a k t i s c h e  V e r -  
w e n d u n g  u n d  MeasuDg. FQr jedermann verstandlich 
kurz dargestcllt von Dr. Bernhard W i e s e n g r u n d .
5. veriuiderfe Auflage teil weise bearbeitet von Prof. 
Dr. Ru fs n er. Frankfurt a. M. Verlag von H. Bech- 
hold. SO S. mit 54  Abb. Preis 1 C,

Das Biiclilein will nach des Verfassers Wunsche in 
kiiizester Form das Gebiet der Elektrizitat durchstreifen, 
ihre Erzeugung und Messung, ilire Wirkungen und deren 
praktische Verwendung betrachten mit all denen, die fiir 
dieses Gebiet Interesse besitzen, aber weder Zeit noch 
Gelegenhcit haben, sich mit i hm eingehend zu beschilftigen.

Wenn sich von einem Biiehe wie dem vorliegenden, 
bei der Uberreiclien Anzahl derartiger popular gescliriebener 
Werke in einem verhaltnismafsig kurzem Zeitraume eine
5. Auflage notig gemacht hat, so ist schon damit der Be- 
weis erbracht, dafs es einem vorliandcnen Bedlirfnisse tliat- 
siiclilieh entspriclit. Die Darstellungen sind leiclit ver- 
stiindlich, so dafs der theorctisch nicht Vorgebildete, flir 
den das Buch in der Hauptsache wolil geschrieben ist, 
diesen gut folgen kann, trotzdem es auf folgerichtige An
ordnung des beliandelten Stofles all zu grofsen Anspruch nicht 
erheben kann. Nach den einleitenden Bemerkungen, in denen 
dic Gruudbegriffe der Elektrizitat, ihre Grundgesetze, Mafse 
und Mafseinlieiten in der iibliclien Weise behandelt werden, 
wendet sich der Verfasser zu den Wirkungen des elek- 
trischen Stromes, der Wiirmewirkung, Arbeitsleistung, den 
physiológischeu, chemisclien Wirkungen und der Iiiduktinns- 
wirkung. In dem sieli daran ansehliefsenden Kapitel iiber 
Dynamomaschiiicn wiire mit Riicksicht auf die Bedeulung, 
welclie die Leistung der elektrischen Maschine fiir die 
mechanische Leistung der Antriebsmaschine besitzt, Ge- 
legenheit gegeben, diese Berechnung in einer dem Niclit- 
fachmann leiclit ver8titndlichen und dem engen Rahmen des 
Buchcs angepąfsten Weise zu erlautern. Auch wird ungern 
in dem Kapitel iiber elektrische Kraftubertragung die Be- 
sehreibung einer sogen. PufFerbatterie und ein Hinweis auf ilire 
grofse praktische Bedeutung fiir einen rentablen Betrieb ver- 
mifst. Es folgen die Kapitel iiber elektrische Beleuchtung, 
mit Beschreibung der Nernst'schen GlUhlampe, iiber die Ver- 
wendung der Elektrizitat in der Medizin und scliliefslicli 
iiber Telegraphie und Telephonle, in dem die Marconisehe 
oder Funkentelegraphie eingehend behandelt ist. G. li.

Zuseliriften an (lic Rcdaktion.*)
In Nr. 20 , 1902  des „Gliickauf“ hat llerr Ingenieur 

Scbliiter eine Abhandlung verofTentlicht, in welcher er an
3 Stellen auf meińen Aufsatz in Nr. 2, 190 2  des „GlUckauf" 
Bezug nimmt. Zu den Ausfulmiugen des llerrn Schlilter, 
soweit sie meinen Aufsatz betrelfen, erlaube ich mir Nach- 
stehęndes zu bemerken;

I. Ilerr Scbliiter vormifst in incincm Aufsatze dic Mit- 
teilung,

a) dafs aufser der iii teren Konstruktion seines Apparates, 
mit welcher der Mifserfolg bei dem Unfalle vom
6. Mai 1901 erzielt wurde, noch e.ine neuere 
Konstruktion vorbanden ist.

b) dafs die neuere Konstruktion die Miingel der iilteren 
vermeidet.

*) Fiir die Artikel nnter dieser Rnbrik ubernimnit die Itedaktion 
keine Yerantwortung.
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Zu a) dic neuere Konstruklion zu erwiilincn lag keine 
Veranlassung vor, denn bei dem fraglichen Unfalle 
liandelte es sich um die iiltere Konstruktion.

Z u b) Ob die neuere Konstruktion die Miingel der 
iilteren vernieidet, konnen nur die Erfahrungen 
im Betriebe zeigen. Eine Diskussion hierOber 
wiirde nie zu einem Resuitate fiihren.

II. Herr Schliiter weist daraut hin, dafs die Ausbildung 
der ideellen Geschwindigkeilskurve durch gleichgeformte 
Konstruktionsteile an dem von mir beschriebenen elektriselien ' 
Apparate niclit neu ist, sondern sieli schon an inehreren 
anderen Apparaten findet.

Thatsachlich ist die Verwendung der ideellen Geschwindig- 
keitskurve der Grundgedanke siimtliclicr Sicherlicitsapparate. 
Derselbe ist nur durch die teilweise recht koinplizieite 
meohanische Ausbildung der Apparate mehr oder weniger 
verdeckt.

Kbensowenig ist an dem von mir beschriebenen Apparate 
die Verwendung der Elcktrizitiit neu, da bereits ein iilteres 
Patent auf einen elektrisch bethiitigten Sicherlieitsapparat 
D. R. P. 107 4 76  voiliegt.

Neu ist hingegen:
a) die genaue Registiierung eines jeden Triebes, bei 

dem der Sicherlieitsapparat eingegriffen hat. Das 
Diagramm schafft zuniichst einen nrkundlictien Nacli- 
weis iiber den Verlauf des Aufzuges bis zu dem Moment 
des Kontaktes. Weiterhin giebt das Diagramm Auf- 
schlufs dariiber, in welcher Weise der Sicherheits- 
apparat und die bethiitigte Bremse gewirkt haben. 
Die Registiierung schafft also eine Kontrolle einerseits 
uber den Maschinenwarter andererseits, iiber die Wirk- 
samkeit des Siclierheitsapparates und der Bremse. —  
Vergleiche die Figuren 8 und 9 in Nr. 2, 190 2  
des „Gliickauf."

b") Die genaue Ęinstellung des Siclierheilsapparates 
beziehungsweise der Kontaktljneale nacli den normalen 
Fahrdiagrammen. Die richtige Ęinstellung ist jeden- 
falls der schwiichste Punkt der Sicherlicitsapparate, weil 
sich dieselbe infolge der komplizierten Mechanismen 
jeder Kontrolle durch den Bctriebs- und Aufsichts- 
beamten entzielit. Sehr oft sind die Apparate falsch 
eingestellt —  zuweilen zu eng, dann fallen sie hiiufig 
ein und behindern den Maschinenwarter bei der 
FOhrung der Maschine —  oft zu wcit und dann 
greifen sie im Ernstfallc garnicht oder mit entsprechender 
Verspiitung ein. Hingegen liifst sich bei dem von 
mir beschriebenen Apparate die richtige Ęinstellung 
der Kontaktlineale jederzeit nacli den Fahrdiagrammen 
kontrollieren.

c) Die Beseitigung des Zeitverlustes zwischen dem 
Moment, wo die zuliissige Geschwindigkeit liber
ach ri tlen wird, und dem Moment, wo die Bremse 
eingreift, durch Anwendung der elektriselien Gliih- 
zllndung. Der Einflufs einer Yerzogerung im Eingreifen 
der Bremse ist in dem friiheren Aufsatze eingehend 
behandelt worden.

III. Herr Schliiter spricht dem von mir beschriebenen 
Apparate den praktischen Wert ab, weil

a) nach der  ̂ Wirkung eine geraume Zeit verstreichen 
mufs, ehe das Ganze wieder in betriebsfiihigen Zustand 
gebracht ist,

b) er in die sichere Wirkung des Ziinders einen zum 
mindesten gelinden Zweifel setzt.

Zu a) Der beschriebene Yersuchsapparat war nacli jeder 
Esplosion binnen 4 Minuten wieder betriebsfiihig. 
Durch Aenderungen in der Konstruktion des 
Explosionscylinders ist diese Zeit erheblich ab- 
gekiirzt worden, sodafs ein Bediirfnis nacli einer 
schnelleren Inbetiiebsetzung gegenwartig nicht mehr 
vorliegt. Ein kurzer Stillstand in der Forderung 
entsteht allerdings in jedem Falle, wo ein Siclier- 
beitsapparateingegriffen bat, weil sich derMascliinen- 
wiirter zuniichst vcrgewissern wird, ob an der 
Maschine und im Schachte alles in Orduung ist.

Zu b) Ueber die Sicherheit der elektriselien Gliihziindung 
liegen genaue Erfahrungen vor. Herr Bergwerks- 
direktor Meyer zu Herne liat in der Abhandlung 

„ B e s e i t i g u n g  d e r  V e r s a g e r  be i  d e r  
e l e k t r i s c h  e n  S c li u fs z u n d u n g,“

Nr. 39 des Gluckauf voin 28 .  September 1901  
ver5ffentlicht, dafs beim Grubenbetriebe unter 
100 25 9  SchUssen kein Ycrsager vorgekommen ist. 
Die Bedingungen des guten Kontaktes und der 
guten Isolation sind in einem Forderinaschincn- 
gebiiude bei fest verlegtcn l.eitungen natiirlich in 
viel hohercm Mafse vorhanden ais beim Betriebe 
unter Tage vor den einzelnen Oertern. Die 
elektrisehe Ziindung an dem Sicherlicitsapparate 
kann daher ohne Bedenken ais absolut siclier 
bezeichnet werden.

Bei der Verwendung mechanischer Auslosiingen bestelit 
hingegen die Gefnhr, dafs ein Hiingenbleiben der auslosenden 
Teile oder wenigsiens ein verzogertes Auslfisen eintritt, 
sobald ein empfindlicher und infoigedessen wenig kriiftiger 
Regulator die Auslosung bethiitigt.

Zum Schlusse mochte ich noch bemerken, dafs der 
elektrisch bethiitigte Sicherlieitsapparat das Yersuchsstadium, 
indem er sich zur Zeit der erslen Ver8ffentlichnng befand, 
seit nunmehr 4 Monaten iiberwunden hat. Der Apparat 
wird jetzt in Verbindung mit einem roticrenden oder 
vertikaleri Teufenzeiger gebaut. Das durch Patente geschtitzte 
alleinige AusfUhrungsrecht besitzt die Aktiengesellschaft 
Siemens und llalske, Berlin. Witte.

Personalien.
Dem Bergwerksdirektor Nim<5 zu Poley N.-L., Kreis 

Liuckau, ist der Rote Adler-Orden IV. Klasse verliehen 
worden.

Der Direktor der der Kattowitzer A.-G. fiir Bergbau 
und Eisenhiittenbetrieb gehorigen kons. Carlssegengrube bei 
Brzezinka, Bergassessor H e r r m a n n ,  ubernimmt demnachst 
die i hm iibertragene Direktorstelle an der neuen, Graf von 
Thielc-Winkler gehijrigen Preufsengrube in Miechowitz.


