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Die Untęrgnindbahn des Koniglielien Salzwerkes zu Stafsfurt.
Von Bergassessor J. W e s t p l i a l ,  Stafsfurt.

Hlerzu Tafel 107 bis 109.

A llg e m e in e s .
Das seit Mai 1900 vor sich gehchde Ersaufen des 

Achenbacli-Schachtcs des Koniglielien Salzwerkes zti 
Stafsfurt niacht es notwendig, die an diesem Schachte 
errichtete cheniische Fabrik mit Kalirohsalzen von 
anderen Anlagen des Salzwerks zu versorgen. Dic 
zunachst nur auf Kainitforderung und demgomafs auf 
Absatz lediglich von Rohsalzen eingerichtete Brefeld- 
SchachtanlagebeiTarthun konnte fiir dicSalzliefcrung nach 
der fiskalischen Fabrik nicht in Frage kommen, vielmehr 
war dic Fabrik yollstiindig auf den Rohsalzbezug von 
der nach menschlichem Ermnssen fiir lange Zeit 
leistungsfahigen Berlepsch - Maybach - Scliachtanlagc zu 
Yerweisen.

Diese auf dem nordostlichen Fliigel des Stafsfurt- 
Egelner Sattels bauende Scliachtanlagc liegt von 
dcm Aclicnbachschachte etwa 1% km (Lu(tlinie) entfernt; 
durch dic Anschlufsbahnen bei Stafsfurt haben beide 
Anlagen Eisenbalmverbindung mitcinander. Diese Ver- 
bindung dauernd zur Beforderung des zu vcrarbcitenden 
Carnallits von der Berlepsch-Maybach-Scliachtanlagc 
nach dem Aclicnbachschachte zu benutzen, erschien 
aber ausgeschlossen, weil die Frachtkosten im Betrage 
von 7,50 ^ l. fiir je 1 0  t und die noch hinzukommenden 
Kosten fiir die Be- und Entladung der Eisenbahnwagen 
die Produktion zu selir vcrteuertcn, und weil iiber- 
dies die Abhangigkeit des Salzwerks von der 
Eisenbahnverwaltung besonders in Zeiten des Wagen-

mangels und bei Forderung kurzer Ladefristen von 
storendstem Einflussc auf den Bt*tri<?b sein mufste. Fiir 
die Schaffung eines eigenen, niaschinell bethiitigten Be- 
forderungsmittels konnte eine Schienenbahn iiber Tage 
der Bebauungsverhiiltnisse wegen nicht in Belracht 
kommen. Aussichtsvoller erschien es, die Vcrbindung 
der Anlagen durch eine Drahtseilbahn zu bewirken. 
Wegen der teilweise sladtischen Bebauung des zu durch- 
ąuerenden Geliindes, sowie wegen der Notwendigkeit,
2 Eisonbahnlinien und eine ganze Reihc von iiflentlichen 
Strafsen jiassiercn zu miissen, lag die Wahrscheinlichkeit, 
dafs weitlatifige Vorvcrhandlungcn gefiihrt, yiclleicht 
dauernde, liistige Verpflichtungen iibernommen werden 
mufsten, zicmlich nahe. Dic Anlagekosten mufsten der 
weitgehenden Schutzvorrichtungcn wegen verlialtnis- 
mafsig bedeutend werden, uberdies befiirchtcte man 
eine schnelle Reparaturbediirftigkcit der Bahn. Unter 
diesen Umstanden schien dic IlersteUung einer Unter- 
grundbalin, die noch den Yorteil bot, Umladungen des 
Salzes zu ersparen, eine besscrc LiSsung der Aufgabe 
zu bieten, und wenn auch bei ihrer Anlage auf hoherc 
Kosten gerechnet werden mufste, so versprach sie doch 
griifscre Soliditiit und Leistungsfiihigkeit. Sie ersparte 
aufserdem die Erwerbung von Grund und Boden und 
dic Erfiillung liistiger Bedingungcn, was bei plotzlichem 
Ersaufen des Achenbachschachtes wegen der voraus- 
sichtlichen Langwicrigkcit der Yorverhandlungcn von 
grofeer Wichtigkcit werden konnte.
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A l l g e m e i n c r  P l a n  fi ir d i e  H e r s t e l l u n g .
I)a auf dem Achonbachschachto eine Anlage zur 

Erzeugung elektrisclier Energie in einer Griilśe vor- 
lianden war, dic zum Forderbclriebe ausreichtc, nacli 
dem Erliegen des Achonbachschachtes sogar reiclilicli er- 
sebien und die aufserdem eine Wrstiirkung des Fiirder- 
betriebes zulafet, so war der clektrisclie Anlrieb fiir die 
Fiirderung in der zu bauenden Untergrundbalin gegeben. 
Fiir die Art der Forderung kam der Betrieb mit iiber- 
laufendem Seil ohne Ende mit einzelnen Wagen und dic 
Verwendung elektrisclier Lokomotiven in die Walii: man 
entseliied sieli zu Gunstcn des letzteren Systems, das die 
Herstellung einer nur eingleisigen Strecke zuliefs, und das 
sieli bei der wcchselnden Beanspruchung, der dic Fiirder- 
einrielitungen im Kalisalzbcrgbau der aufserordentlich 
starken Schwankungcn der ForderzilTern wegen unter- 
worfen sind, bislier iiberall gut bewahrt liat.

Stellte man je 30 Wagen (0,9 t Inhalt) zu einem 
Ztige zusammen, so bot sich die Moglichkoit bei 3,5 m 
Gesciiwindigkeit in einer Scliiclit mit e in er  Lokomotivc 
600 t Carnallit zu fordem, eine Menge, die den Bedarf 
der Achonbachschiichtcr Fabrik, nacli Verlegung der 
Diingesalzlicrstcllung in eine besondere, am Berlepsch- 
schacht erriclitete Fabrikanlage, voraussichtlich fiir liingere 
Zeit vollig deckt. Um aber auch fiir eine grofsere 
Leistung geriistet zu sein, sali man in der Streckenmitfe 
cinc Wciclie vor, sodafs gleiclizeitig 2 Ziige in der 
Strecke verkehren kiinnen.

Auf diesen Voraussetzungen gelangte der im Nach- 
lolgenden niiher boschriebenc Pian zur Ausfuhrung.

Die Tracę der Bahn ist aus dem Lageplan auf 
Tafel 107 ersichtlicli. Um dem bebauten Geliinde 
moglichst aus dem Wege zn gelien, um ferner die zur 
Fiihrung eines ausgedehnten Gegeiiortbetriebos not- 
wendigen Lichtsehachte: so weit wie miigiich aul eigenen 
Grundstiicken des Bergfisktis anlegen zu konnen, ver- 
zichtete man auf dic geradlinige Verbindung der beiden 
Schachtanlagen, gab vielmehr der Bahn 2 flachę Kurven 
von 100 m Radius bei im iibrigen geradlinigem Verlauf. 
Die Hohenlagc mufste so gewiihlt werderi, dafs die Strecke 
einerseits miiglichst lioch iiber dem Grundwasserspiegel, 
andererseits so tief gelegen war, dafs dic Fundamentierung 
von Gebaudcn nicht beeintrachtigt wurde. Fiir eine 
glcichmiifsige Ilolienlago der Strecke nicht tief unter 
der Oberfliichc bot das Geliinde sehr giinstigc Ver- 
haltnissc dar. Am Maybachschachłe, an den die Strecke 
zuiiaehst angeschlossen werden sollte, war liir dio Hohcn- 
lagc cine vorhandene, mit dem Schachte durchschlagige, 
vom Kesselhause hergetriebene Aschenroschc mafsgebend. 
Der Anschlagspunkt dieser Rosche liegt 9,4 m unter 
der Rasenhiingebank. Bei gleiehmafsiger Neigung der 
Strecke von 1 : 1000 in der Richtung nach dem Achen- 
bachschachte zu, in welcher die yollen Ziige verkchrcn, 
crhielt der am Ende der Strecke auf dem Achcnbach- 
schachter Wcrkshofe neu abzuteufende Schacht 13 m

Tiefe bis auf die Sohle der Untergrundbalin. Durch 
diesen Schacht sind die Salzo auf Hangebankhohe zu 
heben, um dann der Fabrik zugefiihrt zu werden. 
Aucli die in der Strecke sich sammelnden und diesem 
Endpunkto zufliefsenden Wasser miissen hier gehoben 
werden. Dio Lage der Strecke unter der Oberfliiche. 
wird im iibrigen aus dcm Profil auf Taf. 107 ersichtlicli. 
Dasselbe zeigt, dafs die Streckensohle im allgemeinen 
zwischen 6  und 9 m unter der Oberfliiche entlang lauft. 
Nur wo in der Nahe des Maybaehschachtes (bei Liclit- 
locli VIII) eine flacho Einsenkung das Geliinde vertieft, 
vermindert sich der Ilohenunterschied auf knapp 4 m.

Unter diesen Verhaltnissen konnte die Ausfiihrung 
der Auffahrungsarbeiten nur durch bergmannischc 
Arbeit erfolgen; bios an der letzterwahnten Stelle (bei 
Lichtloch VIII) erschien eine Ausschachtung von Tage 
licr vorteilhaftcr. Um eine geniigende Anzahl von 
Angriflspunkten zu haben, ordnete man zwischen den 
Endpunkten 9 Lichtschachte an, die in 170— 210 m 
Entlernung voneinatider angelegt wurden und bis 
auf 2 auf cigncn bergfiskalischen Grundsliickcn 
abgeteuft werden konnten Von den beiden iibrigen 
steht der Lichtschacht VII auf einem Grundstiickc des 
Eisonbahnfiskus, der Lichtschacht VI auf einem Privat- 
grundstiicke, welche beide von den Eigentiimcrn er- 
pachtet wurden. Bei Nr. VIII sali man der geringen 
Gebirgsuberdeckung und des reichlich zur Verfiigung 
stehenden Platzes wegen von der Abteufung eines 
Schachtes ab, legte vielmchr eine schiefe Ebone an, die 
sich bei der Ausfiihrung in niehrfacher Uinsicht ais 
vorteilhaft erwies. Die Lichtschachte wurden etwa
5 m seitwiirts von dor Strecke abgeteuft; zur geniigend 
genauen markscheidorischen Angabe der Sircekcnrichtung 
war diese Entfernung ais das Mindestmafs zu betrachten, 
das aber, wie dic Ausfiihrung gezeigt hat, auch voll- 
kommen gcniigte.

R a u m lic h e  A b m e ssu n g c n .
Dio einfache Strecke sollte im stande sein, bei oin- 

glcisigor Anordnung in der Breite Raum fiir einen Fiinler- 
wagen zu bicten und unter seitlicher Anordnung desGleises 
nebenher noch sovicl Raum zu lassen, dafs ein Mcnsch 
Plafz genug fand, um an einem Zugc rorbeigehen zu 
konnen. Die Ilohe wurde durch dio Forderung bedingt, 
dafs unter den elektrischen Leitungen, die an der Firste zu 
Y c r la g c rn  waren, Hohe genug fiir einen Lokomotivfiihrer 
blieb, wahrend auf der Sohle fiir eine Kiesbettung, auf der 
das Gleisc verlegt werden sollte, Platz blieb. Zur Ab- 
fiihrung des in der Strecko sieli etwa sammelnden Wassers 
sollten lialbierte Thonrohren unmittelbar auf die Sohle 
gelegt und durch dic Kiesbettung iiberdcckt werden. 
Ueberdios war die Forderung moglichster Vcrmeidung 
iiberfliissigcr Ouerschnittstcile, sowio moglichst beąuemcr 
Herstellung zu erfiillen. Unter einer Reihe verschiedener 
Qucrschnittsformen f ie l  die Wahl auf die gcwohiilichc 
Tunnelform mit kreisfi)rmigem Deckengewolbe, schwack
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eingozogencn Seiton und einem flach en Sohlengewolbc. 
Dieser, fiir die in ihrer ganzen Lange, auszumauernde 
Strecke gewahlte Quersclinitt ist in Fig. 1 dargestellt. 
Die gesamte Schcitelhohe wurde zu 2,20 m, die nach

Fig. 1.

Abzug der Schottcrbettung verbleibcndc freie IIolio zu 
1,95 m bemessen. Die breiteste Stelle des Querschnitts 
betragt 1,65 m. Bei Verlcgung der Gleismitle um
15 cm aus der Streckenmitte verblieb zwischen Forder- 
wagen und Seitenmauer auf der ongeren Seite ein Kaum 
von 0,24 ni, auf der breiteren, in der Mitte, ein soleher 
von 0,54 m, welcher einer Person neben cinem 
hindurchfalirenden Zuge noch zu stehen crlaubt.

Die Mauerung erschien mit 1 Steinstarkc aus- 
reichend stark bemessen, aber auch da erforderlieb, wo 
festeres Gebirge angetrollen wurde. Unter den beiden 
zu kreuzenden. Eisenbahnlinien, der Magdoburg-Nord- 
Iiausener Hauplbahn und der Ansclilufsbahn nach Loder- 
burg, ergab die statische Berechriung die Notwendig- 
keit einer 2 Steine slarken Mauerung. Auch wo 
Gebaude zu unterfahren waren, konnte die 1 Stein 
siarko Mauer ais ausreichend angeselien werden, da der 
zwischen der Streckcnmaucrung und den Gebaudegrund- 
mauern verbleibende Streifcn unverletzten Gebirgcs eine 
geniigendc Yerteilung des Druckes bewirken mufs. 
Um nuiglichstc Gleicliniiifsigkeit der Mauerung zu cr- 
zielen und an Cement zu sparen, wurden fiir das stiirker 
gekrummte Sohlen- und Firstcngewdlbe Formsteine ver- 
wendet. Sowohl fiir das Sohlen- ais auch fiir das 
Firstengewolbe waren je 3 Forinen erforderlieb, eine 
fiir dic Streckcn-, je 2 fiir die Liiuferschichten, sodafs 
in der einfachcn Strecke 6  Formen gebraucht wurden.

Fiir die sehr flachcn Seitenstiifpc konnten Normalsteine 
ver\vendet werden. Der Anschlufs der Seitenmauern 
an das Sohlengewolbc wurde durch Cemcntformstcine 
rermittelt, die bei einem Gewicht von etwa 16 kg je 
Stiick leicht zu vc:rlegen waren und die Aufmauerung 
wesen11 ich erl eicliterten.

En d ba h nh ofc.
Auf den Endbahnliofen war die Anordnung von 

drei Gleisen nebeneinander notwendig, von denen je 
eines zur Aufstellung des ankommenden und des ab- 
gehenden Zuges, das drjtte zum Rangieren der Loko- 
iiio(ive von dem ersteren zum letzteren dienen sollten. 
In der Langenausdehnung mufsten die Bahnliofe bei 
moglichster Besehriinkung in der Ausdehnung, die 
wegen des bei der grofsen Breite teuren Ausbaus niitig 
war. doch so viol Ranni gowiihren, dafs vor den 
Schaclitcn eine grćifsere Anzahl der aufzuschiebendcn 
Wagon Platz fand, wahrend zwischen den Weichen- 
grenzen des Einlauf- und des Rangiergleises ein ganzer 
Zug mit ausgezogenen Wagen mit dem ndtigen Spiel- 
rauin zu stehen imstande sein mufste. Die Tafel 108 stellt 
den Grundrifs der Endbahnholo dar, wic auch denjenigen 
des ziemlich genau in der Mitte der Strecke belegencn 
Ausweichebalinhols, welcher nur zwoigleisig und nur 
so Iang zu sein brauchtc, dafs ein ausgezogcner Zug in 
der Weiche Platz liatte.

Beim Ausbau der Bahnliofe konnte von einer Soiilcn- 
mauerung Abstand genommen, die Seitenstofse gerade 
hocli gemauert. werden. Die. cinfaclio Ueberwiilbung 
der Firste in ganzer Breite war jedocli der zu grofsen 
Belastung wegen nicht angangig Die Gebirgsschicht, die 
iiber den Bahnhofen lagert, ist am Maybachschnchte bis 
zu 8,5 m, am Aehcnbachschachtc bis zu 10 m stark. Im 
ersteren Falle bestelit das Gebirge griifstenteils aus Kies, 
im letzteren teilweise aus aufgeschiittetem Boden, wahrend 
die Bahnliofe selbst bereits in Buntsandsteinletten stehen. 
Es war unter diesen Umstanden mit der gesamten Ge- 
birgsiast zu rechnen, aufserdem noch mit Auflasten, 
wie sie durch Gebiiude sowio Verkehrslasten (am May
bachschachte laufen die Iiangiergleise iiber den Balin- 
hof Ibrt) dargestellt worden. Man rcchnote pro Motor 
Decligebirge eine Belastung von 2000 kg/qm entsprechcnd 
einem S]iez. Gewicht des Gebirges von 2,0. Dic Aul- 
last wurde einfaclier Schatzung gemafe ebenfalls mit 
2000 kg/qm in Reclmung gesetzt. Man gelangto auf 
diesem Wege zu cinem Ausbau, wie er in dcm Quer- 
schnitte in Fig. 2 abgebildet ist. Der Querschnitt der 
dreiglcisigen Strecko wird liiernach in 3 Teilc zcrlegt, 
und das Firstengewolbe durch zwei Tragerreihen, die
auf gufseisernen Saulen liegen, \niterstiitzt. Zwischen
den Triigcrreilien sind flacho Kappongewolbe gespannt.
Fiir jeden der 3 Teile, dereń jeder ein Gleis aufzu-
nohmen hatte, wurde eino Breite von 1,5 m gewahlt, 
die bei einer Wagenbreite von 0,87 m nocli ausreicht. 
Die Saulen wurden samtlich von gleicher Tragfahigkeit
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hcrgestellt. Iliro Entfernung warde dcmnach vers>chicden 
gewahlt, und betrug wie die Grundrisse zcigen, auf 
dcm Achenbachschachter Balmhofe 2 111, auf dem May- 
bacli-scliacli ter und dcm Ausweichcbahnhofe dagcgen

2,2 m. Dic auf den Saulen unter Zwischenschaltung 
von Unterlagplatten und von Blciblecbcn liegenden 
Trager liaben der Belasturig entsprechend auf den cin
zelnen Bahnholen verschicdene Profile.

Fig. 2.

A n sch lu fs  d es B c r le p sc h sc h a c h  tes.
Die Absicht, auch den Berlepschschacht an die 

Untcrgrundbahn anzuschliefsen, entstand orst wiihrend 
des Baucs der Bal.n und zwar zugleich mit dcm Wunsche, 
eine Aufzugverbindung zwischen Untcrgrundbahn-Sohle, 
Rasenhiingebank und Schachthiingcbank herzustellen, 
walirend der Anschlufe an den Berlepschschacht die 
Vortcile des Zwei-Schachtsystems auch auf dic Sobie 
der Untergrundbahn ausdehnen solltc, war ein Aufzug 
um so notiger, ais das Einhiiugen von Fabrikriick- 
standen, die durch die Untergrundbahn zur Berlepsch- 
Maybachschachtanlage gelangen, meist nicht durch den- 
jenigen Scliacht erfolgen kann, dessen Korbę gerade 
auf die Solile der Untergrundbahn eingestellt sind. Die 
Anlagc der Umbruchstrecken, welche dic Untergrundbahn 
mit dem Berlepschschachte und dem ncu abzuteufenden 
Aufzugschachte verbinden sollten, begegnete Schwierig- 
keiten wegen der Bebauung der Ohcrllache mit den 
grofsen eiserncn Seilschcibengeriisten und mit der Schaclit- 
kaue, sowie wegen der fast bis an die Streckenfirste 
reichcnden Kiesiiberdcckung. Die Fundamentc der 
Fordergeriist- und Kauenpfeilcr sind in der Fig. 3 an- 
gegeben, welche zugleich zeigt, wie die Streckenanlage

disponiert worden ist. Der Quersclmift derStreckc mufste 
des hier umgehenden Personenvcrkehrs wegen reichlicher 
bemessen werden ais in der cinfachen Streckc. Die 
Umbruchorter sind durchweg in geraden Seitcnmauern 
und flachen Kappengewiilben ausgebaut.

G c b ir g s v e r h a ltn is s e  
Das mit der Strecke durchorterte. Gebirge ist aus 

dem oben ange.zogenen Profil ersichtlich. Sowolil am 
Achenbachschacht wie am Maybachschacht stelit die 
S(recko bereits in den nur wenig durch Diluviaiab- 
lagerungen iibcrdeckten Buntsandetcinschicliten, welche 
die beiden Fliigel des Stafsfurt-Egelncr Satfels bilden. 
Es sind zumeist rote, seltener blaue Letten, die z. T. 
Ilornkalk- und Sandsteinschichten enthalten. Die unteren 
Rogonstcin fiihrenden Schicbten des Buntsandsteines sind 
nirgends angetroflen worden. Voin Achenbacbschachfe 
waren etwa 355 m (bis zum Lichtschachte II), vom 
Maybachschachte etwa 660 m (bis Lichtschacht VI) im 
Buntsandstein aufzufahren. Dicht beim Lichtschacht VI 
traf man auf grofse Gipsknollen, die in den roten Letten 
eingelagert waren. Dieselben gehoren den obersten 
Partien des unter dem Buntsandstein liegenden Gipses 
an, der in liicsiger Gegend yielfach in Kuppen dicht
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unter der Oberflache angetroffen, die Sattellinic des 
Stafsfurt-Egelner Sattels darstellt. Zwischen den beiden 
genannten Punkten (Lichtschacht II und Y I) reicht das 
iiltere Gebirge nicht mehr bis in die Ilohenlage der 
Untergrundbahn hinauf, vielme.hr ist auf dcm Sattel

selbst ein mit Sand-, Kies- und Thonschichten ausge- 
fiilltes Thal ausgcwaschen. Bei der Auffahrung der 
Strecke bereitete dieses Gebirge teilweise auch beim Fehlen 
der Wasserfiihrung ganz crhebliche Schwierigkeiten.

Fig.

G ang der A u sfiih ru n g .
Die Arbeiten begannen mit dem Abteufen des 

Forderschachtes auf dem Aehenbachschachter Wcrkshof, 
sowie der einzelnen Lichtschiichte. Sie schritten anfangs 
sehr langsam vorwiirts, weil es zuniichst an geniigender 
Belegschaft fehlte. Dem Salzwerke, sowie der zur 
Berginspektion Stafsfurt geliorigen Braunkohlengrube 
Loderburg konnten nur wenige Mannschafton entzogen 
werden; dic iibrigen mufsten fiir die Bauzeit neu an- 
genommen werden. Die Zahl der beschaftigten Arbeiter 
steigerte sich bis zum Februar 1901 auf 236. Trotz 
dieser grofsen Anzahl war es erst nach Errcichung einiger 
Durchschlage moglich, alle Arbeiten auf 3 Drittel zu 
belegen. Vorhcr vcrfuhren die Mannschaften 12stiindige 
Schichten bei Tag- und Nachtarbcit.

Der Fordersehacht auf dem Aehenbachschachter

3.

Wcrkshof erhielt nach der Ausmauerung 4,2 m liehten 
Durchmesser, der fiir die Aufnahme zweier Fiirderkiirbe 
mit je zwei hintereinander stehenden Wagen ausreichte. 
Daneben blieb noch geniigend Eaum fiir einen Falir- 
schacht, sowie zu Dampf- und Stcigleitungen fiir die 
Was8 erhebung. Fiir die provisorische Forderung wurde 
er mit einem Dampfhaspcl und einer der Grube Liider- 
burg entstammenden Fordcreinrichtung versehen.

Die iibrigen Lichtschachtc wurden bis auf den in 
der Mitte belegenen Schacht V, da sio spiiter wieder 
verstiirzt werden sollten, nur in provisorische Zimmerung 
gesetzt, die aus U-Eisenringen und Ilolzpfahlcn bestand. 
Diese Schiichte erhielten, dem Malśe der gleichfalls leih- 
weise der Grube Loderburg entnommenen Ringe gemiifs, 
2,85 m Durchmesser. Das Abteufen dieser Schłichte 
mulste durehweg mit Getriebezimmerung erfolgen. Der



Lichtscliacht V wurde, da er dauernd offen erlialten 
•werden soli, ausgemauert. Dic Sehachtfordcrung konnte 
bei den Lichtsehachten nur durch Ilaspel erfolgen, da 
die auch nur leihweise Beschaffung von Motoren in so 
eriieblicher Anzahl schwer moglicli war. Nur der Licht- 
schacht V, der an dem Answeichebahnhof gelegen ist, 
an den infolgedessen beziiglich der Forderung griifsere 
Anspriiche gestellt werden mufstcn, wurde spiiter mit 
einem elektrischen Forderhaspel ausgeriistet, fiir den die 
Energie dem stadtischen Elektrizitatswerke entnommen 
wurde.

A u ffah ru n  g sa rb  e i ten .
Beim Auffahren der Streeke kam durchwcg die Ge- 

triebezimmerung zur Anwendung; auch im festen Letten- 
gebirge wurden Firstenpfahlc und je nach Bedarf auch 
Stofspfahle der gcwonnenen Lange entsprechend bis an 
den Ortsstofs vorgetrieben, weil das Lettengebirge teil- 
weise sehr briicklig war und infolgedessen zum Nachfall 
neigte. Ais Ausbaurahmen wurden U-Eisenbogen von 
120 mm Stegholie verwendet, welche die Form des 
Streckenprofils hatien. Dieselben waren oben und unten 
in der Mitte geteilt. Je zwei zusammengehorige und 
ais solche gezeichnete Hiilften wurden einzeln vor Ort 
gebracht und dort durch Lasclien miteinander verschraubt. 
Fiir die Ausmauerung wurden Lehrbogen yerwendet, 
dio in derselben Art, nur kleiner hergeslellt waren. Wo 
das Gebirge sich rollig erwies, mufstc unter Yerpfalilung 
des Ortsstofses gearbeitet werden. Ilaufig war die Ver- 
stopfung auch kleiner Liicken in der Zimmerung durch 
Stroh orforderlich.

In der Regel wurden etwa 20 —25 m Streeke 
hintereinander aufgefahren und diese dann riickwiirts 
ausgemauert. Ein anderes Vorfahren wurde dort not- 
wendig, wo dio Eisenbahnlinien bezw. dio Gebiiude 
unterfahren werden mufstcn. Mit Ausnahme der im 
Buntsandstein stehenden Stelle unter der Ilauptbahn- 
linie Magdeburg-Giisten, war unter den Gebauden und 
der Loderburgor Bahn schleehtes Gebirge zu durchfahren. 
Insbesondere unter dcm IIauserkomplex zwischen den 
Lichtschachten IV und Y  (Wachtcl-, Weifsenburgcr-, 
und Bischof-Siralśe) wurde die Arbeit durcli die Be- 
sehaffenheit des Gebirgcs grofsenteils sehr erscliwert. 
Es trat hier haufig rolliger Kies auf, der z. T. bis zu 
lf  2 cbm groiśe Findlinge enthielt. Da die grofsten 
Geschiebe dieser Art sich meist an der unteren Grenze 
des Kieslagers fanden, da wo dasselbe thonigem Gebirge 
aufgelagert ist, so boten jeno Stellen die grolśten 
Sehwierigkeiten, wo sich diese Grenze innerhalb des 
Streckenprofils befand. Haufig yerlief die Grenze dicht 
unter der Firste, sodalś die Gerolle im obersten Teile 
des Streckcnąuerschnitts ersehienen. Da sie dem Aus
bau hinderlich waren, andererseits aber sich nicht 
zerschlagen liefeen, so mulśten sie in der Regel vo!lig 
entfernt werden. Es kostete viele Miihe, das Nachlaufen 
des Kieses aus der Firsto hierbei zu verhindern, was
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an den bebauten Stellen und unter den mit Wasser- 
und Gasleitnng versehonen Stralścn um so mehr 
erfordorlicli war, ais die Ilauserfundamente und 
Leitungen nur etwa 3 — 4 m iiber der Streckenfirste sich 
befanden. Der Ausbau der Streeke wurde hier in der 
Weise bewirkt, dafe zunachst unter Verwendung eiserner 
Pfahle, dic sich tiefer einfreiben liefsen, aufgefahren 
wurde, dic Ausmauerung lolgte sodann unmittelbar nach, 
indem dic Streeke nur 2 — 3 m jedesmal erliingt wurde. 
Der provisorische Ausbau niufste beim Ausmauern voll- 
standig stehen gelassen werden, sodafs er nicht wieder- 
gewonnen werden konnte. Die Arbeit wurde uberdies 
zumeist durch Braunkohlenberglcute von der Grube 
Lodcrburg ausgefiihrt, die in schwierigen Auffahrungs- 
arbciten sehr geiibt sind. Senkungen der Oberflache 
haben sich auf diese Weise bis auf einen Bruch der 
Wasser- und Gaslcitungen in der Bischofstrafse fast ganz 
yermeiden lassen.

Besondere Vorsichtsmafsrogcln waren beim Unter
fahren der Loderburger Bahn erforderlich, da diese auf 
der einen Seite durch einen offenen, geinaucrten Laugen- 
abllufcgraben, auf der andern durch eine offene, mit 
Schlammkasten vcrsehene Rohrleitung, die gleichfalls 
dem Abfiusse von Laugen diente, begleitet war. Der 
Umstand, dafs solche Leitungen selbst bei geringen 
Senkungen leiclit undicht werden, und dafs sie 
nicht abgesperrt werden konnten, dafś ferner das Ein- 
dringen der Fliissigkoitcn das Gebirge schwimmend 
machen und einen Tagebruch auf dem Bahngleise ver- 
ursachen konnte, veranlafste dazu, die Rohrleitung nach 
Auffahrung der Streeke bis nahe an den Bahndamm 
provisorisch auf einen bereits fertigen Teil der Streeke 
zu Ycrlcgen und in den gemauerten Graben iiber der 
Streeke ein altes Flammrohr einzubauen, das selbst beim 
Bruche der Grabcnmaucrung die Lange am Eindringen 
in das Gebirge ycrhinderte. Thatsachlich ist auch 
nach dem Auffahren ein teilweises Bersten der Mauer 
erfolgt.

D i e  B e w e tte r u n g  der Arbeitspunkte konnte, wo 
freies Feld unterfahren wurde, durch zu Tage gestofsene 
Bohrldcher ausreichend crfolgen, denen iiber Tage eine 
Ilolzlutte aufgcsetzt wurde. Die. vom Lichtscliacht V 
aus betriebenen Oerfer konnten jedoch auf diesem Wege 
nicht mit frischen Wettcrn versorgt werden. Es wurde 
hier ein kleiner bereits yorhandener Pelzerscher Iland- 
ventilator aufgestellt, anstatt des Handantriebcs mit einer 
liolzeruen Riemscheibe yersehen und durch einen gleich
falls verfiigbaren Ełektromotor angetrieben.

W a s s  e r z u f l i is s  e traten im allgemeinen nur in 
geringem Malse und nur bei Niederschlagsperioden und 
der Schnceschmelze auf. Nur zwischen Lichtscliacht II 
und dem Achenbachschachte, in dessen Nahe bereits 
friiher ein Schacht in geringer Teufe wcgen zu starker 
Wasserzuflusse beim Abteufen ersoffen ist, stellten sich 
auch beim Auffahren der Streeke aus dem Buntsand-
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stein Wasser in einer Menge bis zu 135 1 in der 
Minuie ein. Solange der Durchschlag nacli dem Achen- 
bachschachter Fiillort noch nicht erfolgt war, mufsten 
diese Wasser auf Lichtscliacht II mittelst einer kleinen, 
elektriscb angetriebenen Centrifugalpumpe gehoben werden. 
Die Energie wurde bier gleichfalls dom stadtischen Nefze 
entnommen.

G le isb a h  n.
Um eine hohe Leiśtungsfiiliigkcit der Bahn zu 

ermoglichen, bedurfte es eines dauerhaften, kriiftigen 
Gleises, das fiir den weiter unten nalier zu be- 
spreebenden, von Anfang an ins Auge gcfafsten Betrieb 
mit fiilirerloser Lokomotive auch moglichst gleichmafsige 
Neigung besitzon sollte. Das gute Zusammenlreffen 
der Gegcnorter sowolil in Richtung ais auch in Neigung 
liefs trotz der fiir Niveauausgleichungen etwas geringen 
Streekenliohe die Ilcrstollung einer gleichmafśigen 
Neigung zu. Der Ausgleich wurde durch das Schotter- 
bett bewirkt, das die Unterlage fiir das Gleise bildet. 
Fiir diese BeUung ist, da Kies in geniigender Be- 
schaffenheit und Menge in der Nahe nicht zu beschafFen 
war, auch fiir ein poroses und dabei fest liegendes 
Materiał Sorge getragen worden sollte, Porphyrsteinsehlag 
verwendet worden, wie er von der Eisenbahnverwaltung 
neuerdings benutzt wird. Nur sind dic einzelnen Stiicke 
etwas kleiner gcwahlt worden. Zur Wasserabfiilirung 
sind in der Sohlenlinie der Strecke halbierte Thonrohre 
verlegt worden, die aber ihrer geringen Fe.stigkeit wegen 
zum Teil sehr bald nach Beginn des Fórderbetfiebes 
zerbrochen sind.

Fiir das Gleise sind eiserne Schwellen yerwendet 
worden, da fiir die bei hblzernen Schwellen nolige Lange 
die Streckenbreite nicht ausreichte. Die Schienenlange ist 
so grofs wie moglich — namlich 9 m — gewiihlt worden. 
Sie war begrenzt durch die Dimensionen der Endschaclite, 
durch welclie Auswcchsolungsstiicke oingehiingt werden 
miissen, sowie durch die Gefahr, dafs bei allzu grofserLiinge 
die Schienen leiclit Briiche bekommen konnten. Das Profil 
ist 80,5 mm hoch, und hat bei 12 kg Gewicht pro 
Meter ein Widerstandsmoment von 34 (auf cm bezogen). 
Auf eine gute Ycrlaschung ist besonderes Gewicht gelegt 
worden, und man hat desbalb die bei den Vollbahnen 
iibliclien Kremplaschen verwendet, die beiderseits bis 
zur Stofeschwelle greifon. Dic Schwellenzahl betragt
11 auf den 9 m langcn Gleisrahmcn, die Schwellen sind 
855 mm von einander entfernt, die Stofeschwellen liegen 
in 225 mm Entfcrnung von den Schienenenden.

Das Einhiingen der fertig montiert angelieferten Gleis- 
rahmen erfolgte durcli Lichtscliacht YIII. Hier war 
nur notwendig, an der Stelle, wo die Strecke durcli 
Ausschachtung von Tage aus hergestellt worden war, 
das Firstengewolbc auf eine kurze Liinge zu entfernen 
und die Gleisrahmcn auf einer dariibor gelegten schicfen 
Ebene heruntergleiten zu lassen. In der Strecko wurde 
alsdann der Rahmen auf zwei niedrigen Plattformwagcn

abgcfahren. Auf diese Weise liefs sich die Verlegung 
schnell bewirken, ohne dafs man ein Verbiegen der 
Schienen zu befiirchtcn brauchte.
V o r r ic h tu n g c n  fiir d ic  d efi n i t i v e Fi) r d cru  n g.

a. S c lia c h tfo r d e r u n g .
Im Maybachschaclite miissen die Korbę fiir dic 

Forderung so eingestellt werden, dafs dic Untergrund- 
bahnsohle dic Ilangebank bildet. Um eine falsche 
Signalgebung zu verhiiten, war dafiir Sorge zu tragon, 
dafs nicht zu gleichcr Zeit von der oberen, jodermann 
zuganglichen Hiingebank und von der Untergrundbahn- 
sohle gleiclizeitig Signale gogeben werden konnen. Da 
dic obere Ilangebank zur Mannschaftsfalirung bei jedem 
Schichtwechsel gebrauelit wird, so war fiir leichte Um- 
schaltung der elcktrischen Induktorsignalgebung zu 
sorgen. Durch einen mit einom einzigen Griffc bethiitigten 
Kontaktumschaltor, der sich in einem vcrsclilossencn 
nur dcm Anschlager zuganglichen Schranke befindet, 
wird sowolil das aus dem Schachte zur Hiingebank, ais 
das von dieser zu der Fordermaschine zu gebende 
Signal auf die Untergrundbahnsohlc oder die Hiingebank 
umgestellt.

Fiir den Achenbachsehachter Forderaufzug war eine 
neue Fordereinrichtung erforderlieh. Man wiihltc einen 
iiber den Fordertriimmern aufgestellten Dampfaufzug 
mit Schneckenantricb. Die beiden Forderseile wickcln 
sich auf eine iiber den Fordertriimmern vcrlagerte 
Trommel auf.

b. S trec k c n fo r d e r u n g .
Fiir die elektrische Forderung in dor Untergrundbahn 

war, nachdem dic Entscheidung zu Gunsten des Forder- 
systems mit elektrischer Lokomotive getroflen war, von 
der Werksvorwaltung cin Betrieb ins Auge gofafst worden, 
bei dem der Zug ohne Lokomotivfiihrer in der Strecke 
verkchren sollte. Mafsgebend fur diesen Plan waren in 
der Ilauptsache liumane Riicksichten. Da der Betrieb 
ohne jedwede Komplikationen lediglich die Ilin- und 
Riickforderung e i n e s  Zuges umfafst, in einer Strecko 
von gleichmafsiger Neigung, die fiir einen storungsfreien 
Vorkehr die giinstigsten Voraussetzungen bietet, so kann 
die Thatigkeit eines Fiihrors lediglich in dom Einschalton 
und Wiederausschaltcn der Motore bestehen. Es kam 
hinzu, dafs dio. eine gemauerte Rohre darstellende Strecko 
das durch die Wagen verursachte Getosc bis zur Un- 
ertraglichkeit steigern mufete, eine Annahmc, dic sich 
wenigstens fiir die leeren Ziige durchaus bestatigt liat. 
Die Vermeidung der Notwendigkeit, einen Lokomotiv- 
fiihrer zu haben, der bei etwaigen Ungliicksfallen mit 
der Lokomotive auf offener Fahrt iiberdies leiclit Ver- 
letzungon ausgcsctzt ist, erschien danacli ais eine Auf- 
gabe, deren Losung in bohem Grade wiinsehcnswert 
war. Ein okonoinischer Vorteil liefs sich damit freilich 
nicht vcrbinden, da nunmehr auf jedem der Endbahnhbfe 
ein Wiirtcr anwesend sein mufe, der die Ziige ablafst 
und in Empfang nimmt und die Rangiermanover aus-
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fiihrt. Diesem konnen indes bei geeigneter Person- 
Jichkeit gewisse Aufseherfunktionen iibertragen werden, 
da eine Forderaufsicht ohnehin yonnoten ist.

Von. den zur Bewerbung aufgefordcrten Firmen lieferte 
dic Dresden - Glauchauer Elektrizitiits - Gesellschaft, 
Emil Klemm, Schubert & ITagedorn in Dresden und 
Glauchau, ein Angebot, das eine durchgearbeitete Liisung 
der Aufgabe darstellte, Dasselbe ist auch zur Aus- 
fiihrung gckommen.

Ais Primaranlage stand eine Glcichstrom-Neben- 
schluls-Dynamomaschine der Allgemeinen Elcktrizitiits- 
Gesellschaft zur Verfiigung, deren normale Leistung bei 
330 Y. Spannung 100 Amp. betriigt. Yon dieser aus 
ist die Verbindung mit der Oberleitung der Strecke durch 
ein konzentrisch.es Grubcndoppelkabel von 2 x 7 0  qmm 
Querschnitt bcwirkt. Der Anschlulś ist in einer am 
Achenbachschacht-Bahnhof gelegenen Schaltraumnische 
von 3 x 3  m lichter Weite erfolgt (Grundrifs Tafel 108), 
welche die Schalttafel sowie die fiir den automatischen 
Betrieb notwendigen Iliillsapparatc enthiilt. Eine kleinere 
Nische mit Schaltlafcl, welche ebenfalls des Betriebes 
mit fiihrerloser Lokomotive wegen notwendig war, ist am 
Maybachschacht-Bahnhof gelegen. Die Stromzufiihrung 
erfolgt in der gewohnlichen Art durch Oberleitung aus 
hartem Kupferdraht, von welchem der Strom durch eine 
Rolle der Lokomotivc zugefiihrt wird. Es sind so- 
gleich 2 Lokomotiven gleicher Bauart beschafft worden, 
welche abwechselnd benutzt werden. Die Lokomotiven 
haben je 2 auf der Achse der Wagen sitzende, ais 
Kapselmodell gebaute Ilauptstrommotoren von je 9 bis
12 PS. eft'. bei etwa 600 Umdreliungen in der Minuto. 
Die Uebertragung der Kraft auf die Riider erfolgt durch 
oinfaches Stirnradervorgelege. Dic mittlere Zugkraft am 
Ilaken betriigt etwa 440 kg bei 3,5 m Geschwindigkeit. 
Beim Anziehcn hat dieselbe voriibergchcnd bis zu 1000 kg 
betragen. Die mit Funkenloschern versehenen Kontroller 
sind in iiblicher Weise fiir Ilintereinander (Serien) — wie 
Parallelschaltung der Motoren eingerichtet und haben 
bei ersterer Schaltung 3, bei letzterer 2 Widerstands- 
stufen zum Anlassen. Das Gestell ist sehr stark, aus
16 mm starkom Bloch, U- und L-Eisen, gebaut; an dem 
Rahmcn sind die Stofslager aufsenlicgend und abgefedert 
gefiihrt. Aufeer der Moglichkcit, durch Kurzschlufs zu 
bremsen, kann dic Bremsung durch eine Ilandbremse 
erfolgen, auf die noch weiter unten zuriickzukommen 
sein wird. Die Zughaken der Lokomotivcn sind mit 
Fcdern versehen. Beiderseifig sind an den Rahmen 
federp.de Stofsvorrichtungen in Gestalt von starken Biigel- 
federn angebracht. Die Stromabnahme erfolgt mit Iliilfe 
einer scherenartigen, zwisehon ziemlich weiten Hohen- 
grenzen vcrandcrlichen Vorrichtung, welche die Fahrt 
nach beiden Richtungen oline Umlegung ermoglicht. Da 
das von den Forderwagcn abfallende Salz durch all- 
mahlichc Wasseraufnahmc sich lost, auf den Schienen 
eine tilartige Lauge bildet und die gleitende Reibung

der Lokoniotivriider und somit die Zugkraft wcsentlich 
yermindert, so sind an den Lokomotiven Wasserkiisten 
angebracht, welche dic Schienen beim Fahren sauber 
spiilen. Radstand und Riider sind so grofs wie moglieh 
gewahlt. Die Bremsung der Riider erfolgt durch gufs- 
eisernc Backenbremsen, die an besonderen, auf den 
Achscn sitzenden Bremsscheibcn angreifen. Fiir die 
Dimensionierung der Lokomotive stellte der in den 
Forderkorben verfiigbare Raum dic Bedingung, dafs die 
Breite 920 mm, die Lange 2900 mm nicht iibcrschreiten 
durftc. Durch Abschrauben der Kontroller sowie der 
Stofsfedern wird die Lange auf dieses Mafs reduziert. 
Bei einem Gewicht von etwa 3500 kg wurde die ge- 
wohnliche Forderlast noch nicht wesentlich iiberschritten.

Die Bcfestigung der cinpolig ausgefiihrten Oberleitung 
in der Strecke zeigt die oben angcfiilirte Fig. 1; in das 
Firstengewiilbo sind Trageisen eingemauert, die aus zwei 
parallelen Flacheisenstiibon gebildet sind. An diesen 
sind die Isolatoren fiir die verschiedenen Leitungen — 
seitlich beliebig Yerschiebbar — festgeschraubt. Diese 
Befestigung des Fahrdrahtes war urspriinglich von 4 zu
4 m bcwirkt worden. Spiiter ist ein Teil der Isolatoren 
wieder herausgenommen worden, sodaiś in der geraden 
Strecke der Falirdraht zum grofsen Teil nur alle 8  m 
einen Aufliangepunkt hat. Auf don Bahnhofen war ur
spriinglich eine Aufhiingung des Fahrdrahtes an quer- 
gespannten Driiliten yorgesehen; auch hier wurde die 
eben erwiihnte Befestigungsmethode jedoch ais vorteil- 
haftei erkannt.

Fiir den Betrieb mit fiihrerlosen Lokomotiven waren 
einige Erfordernisse zu erfiillen:

1. miissen die ankommenden Ziige an beiden Endcn 
mit absoluter Sicherheit zeitig genug zum Still- 
stand kommen, sowie oline Fiihrer in Bewegung 
gesetzt werden kiinnen;

2. darf sich dio Geschwindigkeit auch bei etwaigem 
Loskoppeln samtlicher Wagen nicht iiber eine be- 
stirtimt cinstellbare Grenze steigern;

3. mufe boi etwaigon Ilindernissen, wie Entglcisen 
von Wagen u. s. w., dic einen abnormen Strom- 
verbraucli herbeifiihren, der Strom selbsttliatig 
ausgesehaltet werden.

Ais weiteres Hulfsmittcl war die Bethatigung einzelner 
Signale notwendig, welche den Stand des Zuges in der 
Strecke sowie das Herannalicn an den Bahnhof er- 
kennbar machten.

Zum Zwecke selbstthatigen Anlaufens und Haltens 
des Zuges wurde dio Oberleitung der Strecke in 5, 
durch Isoliermuffen getrennte Abschnitte geteilt (sielie 
das Schaltungsschema) und zwar bildet zunachst jeder 
Bahnhof einen Abschnitt. 2 weitere Abschnitte sind 
die an die Bahnhofe anschlielśenden Teile der einfachen 
Strecke, in einer Lange von 140 m an jedem Ende 
(Blockstrecken), den 5. mittleren Abschnitt bildet der



Ilauptteil der einfachen Slrccke in cinor Liinge von 
etwa 1300 m. Die Regulierung der Lokomotive erfolgt:

auf den Bahnhofcn nur von Hand, indem in ge- 
wohnlicher Weise durch den Wiirter rangiert wird;

in den anscliliefsenden Abschnitten der einfachen 
Strecke (Blockstrccken), in denen der abfahrende Zug 
besclileunigt, der ankommende verlanggamt und an- 
gehalten wird, durch je einen stationiiren Kontroller, 
der sich in den Schaltnischen auf den Bahnliofen 
befindet;

im mittleren Abschnitte, d. h. der eigentlichen Strecke, 
selbstthiitig durch automatische Vorrichtungen, die jedoch 
beim Versagen auch von Hand bedient werden konnen.

Beim Betriebe stelit dauernd nur die eigentliche 
Strecke (der mittlere Abschnitt) unter Strom; der an 
der einen oder anderen Seite ankommende und iiber die 
inneren Isoliermuffen auf die Blockstrecke fahrende Zug 
erhalt keine Energiezufuhr und mufe deslialb auslaufen 
und halten. Unter Strom gesetzt konnen die Block- 
slrecken nur durch den in jeder Schaltnische ange- 
ordneten stationaren Kontroller werden, der so mit einer 
Feder versehen ist, dafe er beim Loslassen sofort zurfick- 
lault und die Blockstrecke von selbst wieder ausschaltet. 
Durch diese Kontroller werden auch die Bahnhofs- 
leitungen ein- oder ausgeschaltet und zwar ist nach 
Einschaltung des Bahnhofs dio Blockstrecke aufeer 
Strom. Wahrend der Zug sich in der Strecke befindet, 
sollen die Kontroller so stehen, dafe auch die Bahnhofe 
ausgeschaltet sind. Dic stationaren Kontroller sind mit 
einem Anlafewiderstande verbunden, der cin sanftes An- 
fahren sowie eine sehr allmahliche Yerzogerung des 
Zuges gestattet. Beim Einfahren des Zuges in den 
Bahnhof, das mit Hulfe des stationaren Kontrollers 
bewirkt wird, mufs dic Lokomotive ausgeschaltet werden, 
damit sie im Bahnhof auch unter Strom zum Stillstehcn 
kommt. Die Lokomotivc ist zu diesem Zwecke mit 
einem automatischen Ausschalter versehen, der durch 
einen Maueranschlag bethatigt wird. Wiirde die Loko- 
motive nicht ausgeschaltet werden, so miifete der Fiihrcr, 
ehe cr der Bahnhofsleitung Stroni giebt, den von der 
Fahrt in der Strecke ber noch voll eingeschalteten 
Kontroller zunachst auf 0 einstellen, dann wieder in 
die Nische zuriickgehcn und die Bahnhofsleitung unter 
Strom setzen, ehe er auf der Lokomotive von Hand 
rangieren kćinnte. Ist die Lokomotive dagegen aus
geschaltet, so kann der Wiirter sogleich dcm Bahnhof 
Strom geben und sich zum Rangieren auf die Lokomotive 
begeben.

Das Fahrmanorer geht nunmehr in folgender Weise 
von statten: Fahrt der ankommende Zug in die Block
strecke ein, so liolt der in der Schaltnische stehende 
Fiihrer ihn langsam mit Hiilfe des stationaren Kon- 
troHcrs bis zum Bahnhofe unter Passierung der Bahnbofs- 
isoliermufTe und des Maueranschlags lierein. Er schaltet 
jetzt die Bahnhofsleitung ein, begiebt sich auf die
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Lokomotive, schaltet dereń Kontroller aus, den durch 
den Maueranschlag lierausgeworfenen Automaten wieder 
ein und rangiert nunmehr die Lokomotive vor den 
zuriickfahrenden Zug. Beim Ablassen desselben kann er 
dank des gleich niilicr zu erwahnenden automatischen 
Regulierwerks den Kontroller der Lokomotivc sofort 
yoII cinschaltcn. Wahrend der Zug sich langsam in 
Bewegung setzt, begiebt sich der Fiihrer wieder in dic 
Nische und setzt die Blockstrecke beim Ausfahren des 
Zuges aus dcm Bahnhof unter Strom. Der Zug erlangt. 
hier seine yolle Gcschwindigkeit; nach Passieren der 
Blockstrecke liifet der Fiihrer die stationaren Kontroller 
wieder los, wodurch die Blockstrecke wiederuin strom- 
frei wird. Bei der Ankunft des Zuges am anderen 
Ende wicderholt sich der geschilderte Yorgang.

Zur Regclung der Gcschwindigkeit des in der
freicn Strecke fahrenden Zuges sind zwei Vorrichtungen 
vorhanden:

1. eine elektromagnetische Bremse auf der Loko- 
motive;

2. cin selbsttliatig regulierendes Stellwerk auf der 
Achenbachschacht-Station.

Die automatische Bremse ist mit der Handbrcmse 
vereinigt und wird mit dieser giinzlich ausgeschaltet. 
Sie bat dagegen freies Spici, wenn die Handbremsc 
in mittlcrer Lage stelit. In diesem Falle werden die
Bremsbacken durch eine kriiftige Spiralfeder angezogen, 
sodafe beim Stillstand auch bei mittlerer Stellung der 
Handbremsc die Lokomotive gebremst ist. In entgegen- 
gesetzter Richtung zur Spiralfeder, also dic Brems- 
backcn liiftend, wirkt cin Elektromagnet, dessen Spule 
vom Hauptstrom durchflosscn wird und dessen mit der 
Bremse in Yerbindung stehender Eisenkem um so 
starter in die Spule hineingezogen wird, je stiirker der 
Strom ist. Da die elektromotorische Gegenkraft der 
Lokomotivmotorcn mit ihrer Gcschwindigkcit wiichst, 
so nimmt die Stromstarke mit wachsender Geschwindig- 
keit ab und umgekehrt. Bei abnehmender Stromstiirke
wird aber auch dic Kraft des Elcktromagneten geringer; 
der Eisenkem ist in geringerem Mafee imstandc, die 
Bremsbacken zu liiften und die Lokomotivc wird daher 
um so stiirker gebremst, je grofeer ibre Gcschwindigkeit 
werden will. Die Bremse wird mit der ganzen Kraft 
der Spiralfeder festgezogen, wenn der Strom unterbrochen 
wird. Die lecrc, mit 6  m Geschwindigkcit fahrende 
Lokomotive kommt hierbei auf ciner horizontalen Strecke 
von etwa 10 bis 12 m zum Stillstand. Umgekehrt 
wird dic Bremse beim Anfahren infolge der hohen, 
hierbei auftretenden Stromstarke sofort geliist. Bei 
geringem Nachlassen der Stromstarke tritt ais storende 
Erscheinung auf, dafe der Eisenkern nicht losgelassen 
wird, sondern in seiner Lage verblcibt, sodafe hierbei 
eine Regulierung nicht erfolgt.

Das S t e l l w e r k  reguliert in der Weise, dafe es in 
den Hauptstrom bei zu grofe werdender Geschwindig-
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keit Widcrstiinde einschaltct, bei nachlasscnder Gc- 
schwindigkeit wieder ausschaltet. Es ist in der Achen- 
bachschacht-Bahnhof-Nische vor der Schalttafcl auf- 
gestellt und zwischen die Schienenriickleitung und den 
negativen Pol des Grubenkabels geschaltet. Es besitzt

26 Widerstandsstnfen, die eine sehr empfindlichc Re- 
gelung bewirken. Auf der Zeiehnung in Figur 4 ist 
B dic Tafel, auf welcher dic einzelnen Widerstande 
durch den zwischen s und t drehbaren Kontakthcbel g, 
welcher auf den 26 Widerstandskontakten schleift, ein-

tyi0Ŷ\-X0 m<> to \

EL B .OOubŁ to.

ET ¥
Fig. 4.

geschaltet werden. In der Linksstellung bei s ist kein 
Widerstand cingcschaltet. Der Hebel kann einmal mit 
der Iland auf einen beliebigen Widerstand cingcstellt 
werden, und die Regelung kann somit bei ctwaigem 
Versagen sofort von Iland erfolgen. Im allgemeinen 
wird der Antrieb jedocli maschinell durch einen be- 
sonderen, unabhiingig vom Lokomotivstrom und stiindig 
laufenden, etwa einpferdigen Elektromotor bewirkt, der 
durch Schnurlauf die Scheibe o und hiermit dio 
Friktionskupplung 1, m n antreibt. Jo nachdem die 
Scheibe 1 oder die Scheibe m an der Friktions- 
scheibe n anliegt, welche auf einem den Kontakthcbel (q) 
drehenden Schncckengetricbe sitzt, wird der Kontakt- 
hebel nach links oder nach rechts gedreht, werden dem- 
entsprechend Widerstande ein- oder ausgeschaltet. Die 
Friktionskupplung wird durch ein bei derartigen 
Regulierwerken gewohnlich verwendetes Relais bethatigt, 
das aus den beiden Spulen a und b, dcm Hebel d, der den- 
selbcn einstellenden Feder u und den Platinkontakten fund 
g besteht. Von den beiden Spulen a und b, in welchen 
sich die die beiden Ilebelschenkel tragenden Eisenkerne 
bewegen konnen, wird a vom Ilauptstrom durchflossen, 
es wachst daher mit der Starkę des Hauptstroms die 
Kraft, mit welcher der das linkę Relaishebelende

tragendc Spulenkern in die Spule hincingezogen wird, 
b liegt dagegen im Nebenschlufe zwischen Fahrdralit 
und Schienenriickleitung; ihre magnetisicrende Kraft 
hiingt daher von der zwischen beiden vorhandencn 
Spannungsdifferenz direkt ab. Boreits oben war er- 
wahnt, dafs die Ilauptstroinstarke mit wachsender Gc- 
schwindigkeit ab-, mit fallcnder Gesciiwindigkeit zu- 
nimmt. Steigt dic Gesciiwindigkeit iiber ein in ge- 
wissen Grenzen beliebig zu wahlcndcs Mafs, so sinkt
mit der Ilauptstromstarke auch dic magnetisicrende 
Kraft der Spule a. Diese lafst den Hebel d links
fallen und bringt dic Zunge e schliefelicli in Kontakt
mit f. Wie weit die Stromstiirke sinken mufe, um 
diesen Kontakt zu bewirken, kann man durch Ein- 
stellung der Feder u sowie der Stiltschraube bei f  be
stimmen. Fiillt umgekelirt die Gesciiwindigkeit des
Zuges, so steigt die Hauptstromstiirke und hiermit dic 
magnetische Kraft der Spule a. Durch diese Wirkung 
wird dic Kontaktfeder e nach der anderen Richtung 
bewegt und endlich mit dem Kontakt y in Verbindung 
gcbracht. Wird der Kontakt bei f bewirkt, so wird 
nun ein Stromkreis geschlossen (nach der Figur 4 ver- 
folgbar), der den Kontakt t und das linkę Spulenpaar h 
enthalt. Durch den hindurchfliefsenden Strom wird der
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Eiscnkern in der Spule h magnętiscli und zieht die 
aicli drehende eiserne Scheibe k, welche. auf der die 
Friktionsschciben 1 und m tragenden Welle sitzt, 
nach links, bia die Friktionskupplung m n geschlossen 
wird. Nunmehr wird der Kontaktliebel q nach 
rechts gedrelit, sodafs Widerstande eingesclialtet 
werden, und dic Lokomotive von der ganzen verfiigbaren 
Spannung nur einen gcringen Teil erhiilt. Sie Iauft 
dadurch langsamer und und zwar sowcit, bis die hier- 
durch wachsende Stromstiirke den Kontakt wieder 
aufhebt. Sind sąintlichc Widerstiinde eingesclialtet, so 
driickt der Kontaktliebel q gegen eine Feder t, hebt 
hier die leitende Verbindung auf und offnet damit den 
eben goschlossencn Stromkreis, sodafs sich die Friktions
kupplung m n wieder lost und nicht unniitz sclileifen 
kann. Umgekehrt wird, wenn bei zu langsamer Fahrt 
bei g Kontakt hcrgestcllt wird, ein Stromkreis geschlossen, 
der den Kontakt bei s und das Spulenpaar i enthiilt. Die 
Scheibc k wird nach recbts gezogen, dic Kupplung 1 11 

geschlossen und der Kontaktliebel q nach links gedrelit, 
wodurch Widerstiinde ausgeschaltct werden. Sind 
keine Widerstande nielir im Ilauptstromkreis enthaltcn, 
so offnet der Hebel q den durch das Relais geschlossenen 
Stromkreis durcli Abdriicken der Feder bei s, sodafs 
dic Kupplung 1 n ebenfalls wieder gelost wird. Not- 
wendig ist es, dafs die Widerstande grolś genug be- 
messen sind, um auch bei dem geringsten Stromver- 
brauch, namlich bei leerfahrender Lokomotive, dic Ge
schwindigkeit die zuliissige Ilohe nicht iiberschreiten 
zu lasscn. Es mag hierbei bemerkt werden, dafs bei 
Ausschaltung der Lokomotive sofort der Kontakt bei f 
geschlossen und der gesamte Widerstand eingesclialtet 
wird. Das Anfahren geschieht dalier zunachst unter 
vollcm Widerstand und auch bei Vol!einstellung des 
Lokomotivkontrollora ganz sanft.

Durcli die hohe Anfahrstromstiirkc wird dann sofort 
der Kontakt bei g geschlossen, sodafs die Widerstande 
sich allmiihlich ausschaltcn. Durch Anzichen oder 
Nachlassen der Feder u hat man es in der Hand, die 
obere Grenze der Geschwindigkeit holier oder niedriger 
einzustellen; durch Entfernen oder Niihcrn der Relais- 
kontnkte bei f und g kann man die Empfindlichkeit des 
Relais verniindern oder erhohen. Die Abglcichung des 
Apparates kann ais gelungen bezeichnet werden, indem 
die Geschwindigkeit bei beliebiger Belastung des Zuges 
zwischen der leerfahrenden Lokoinotivc bis zum vollen 
Zuge nur in sehr mafsigen Grcnzen schwankl.

Wenn der in der Streeke befindlichc Zug Ilinder- 
nisse zu iiberwinden hat, dic durch Entgleiscn von 
Wagen u. dcrgl. entatehen, so wiichst die Stromstiirke 
zu abnormer Hohe. Um Beschadigungen zu vermeiden, 
ist an der Schalttafel am Achenbachschacht ein auto- 
matischer Ausschalter im Hauptstromkrcis vorhanden, 
wie dieselben auch sonst neben den Bleisicherungen 
Yerwendet werden, da sie dic Unterbrechung des Stromes

schneller hewirken ais diese und Beschadigungen der 
Motoren daher sicherer vcrhindern, auch solort wieder 
eingelegt werden konnen. Da beim Anfahren des Zuges 
die Stromstarke auf das Doppelte der normalen wiichst, 
so darf allerdings der Starkstromautomat erst bei nocli 
erheblichrrer Steigerung der IntensitiU in Funktion treten. 
Das Entgleisen eines Wagens in dem Zuge bewirkt 
eine solche Steigerung noch nicht, und es ist vorge- 
kommen, dafs solch ein Wagen auf etwa 700 m Lange 
mitgeschleift worden ist. Es hat sich nun herausgcstellt, 
dals eine auf der Lokoniotive befindliche Person in der 
Streeke das Entgleisen eines weitei hinten befindlichen 
Wagens infolge des starken Getiises iiberhaupt nicht 
wahrnimmt. Dagegen giebt das Amperemeter der Schalt
tafel am Achenbachschacht-Bahnhof, welches in normalen 
Verhaltnissen wegen des aufscrordentlich gleichmafeigen 
Slromverbrauchs nur sehr wenig schwankt, jede Ab- 
normitiit zuverlassig an. Der Fiihrer ist hicrnach, wenn 
er den Zug nicht begleitet, sondern in dem Schaltraum 
steht, besser in der Lage, Storungen wahrzunehmen 
und durch Ausschalten des Stromes Beschadigungen zu 
Yermeiden, ais wenn er auf der Lokomotive siifse. Die 
Beobachtung des Amperemetera giebt auch umgekehrt 
Aufschlufs iiber etwaiges Loskoppcln einer grofseren 
Zahl von Wagen oder des ganzen Zuges, sodalś auch 
fiir Rolche Falle Sicherheit geboten wird.

Es ist notwendig, iiber das Laufcn des Zuges in 
der Streeke eine noch wcitere Kontrolle zu haben. 
Zur Markierung des Streckenteiles, in dem sieli der Zug 
befindet, ist ein Streckenzciger vorhanden, der folgende 
Einriclitung hat: Die freie Streeke, also der ganze 
mittlere Abschnitt zwischen den Blockstrecken, hat in 
gleicher Entfernung voneinander 12 Kontaktvorrichtungcn, 
dic den ganzen Abschnitt dalier in 11 Teile zerlcgen. Fiihrt 
die Lokomotivc unter einem Kontakt hindurch, so wird 
ein Stromkreis geschlossen, der am Achenbach- wie am 
Maybachschacht-Bahnhof einen Zeigcrapparat enthiilt, der 
in der Art der durch elektrischc Stronigebung bethiitigtcn, 
minutenweisc springenden Uhren eingeriehtet ist. Bei 
jeder Durchfahrung eines Kontaktcs springt der Zeiger 
demgemiils um eino Numiner weiter, bis er nach An- 
kunft des Zuges auf der Blockstrecke einen Umgang 
bcendct hat. Da die Endkontakte diclit vor den Block
strecken angebracht sind, so weils der Wiirter genau, 
wann er den stationaren Kontroller zu bcdicnen hat. 
Die Art der Kontaktgebnng geschieht in der Weise, 
dafs ein auf dem Fahrdraht sitzender Messingstift durch 
den Druck der Stromabnehmerschere in die Hohe und 
zwischen zwei Kontaktfedern gedriickt wird, die den 
Strom mit Htilfc einer besonderen, durch die ganze 
Streeke laufenden und nach Passierung dor Zcigerwcrke 
bciderseits an die Schienenriickloitung angcschlosscnen 
Leitung schlicfeen (vgl. die SchaltungsanordnungTaf. 109).

Um dem wahrend der Fahrt etwa nicht in der Schalt- 
nische sich aufhaltendcn Wartcr das Ilerannalien dea
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Zugcs bemcrkbar zu machcn, wird von diesem noch 
eine Alarmglocke bethatigt, deren Sclialtung sieli eben
falls aus dem allgemeinen Scliema verfolgen liifst. Sie 
wird durch Wcchselschaltung von der Lokomotive be- 
thiitigt, indem die ein- oder ausfalirende Lokomotive 
nacheinander 2 Kontakte umlegt. Diese Kontakte stehen 
an jedem Ende der Strecke 40 m auseinander; wahrcnd 
des Durchfalirens dieser 40 m ertont die Alarmglocke, 
welche dcm gewohnten Ohre auch eine Schatzung iiber 
die Geschwindigkeit des Zugcs gestattet, sodafe das 
Durehfalircn der Blockstrecke vom Wiirter riclitig ge- 
regelt werden kann.

Ein weiterer, beim Einfahren in die Blockstrecke

angebracliter Umlegekontakt schliefst einen Lamperistrom- 
kreis, sodafs . das Einfahren des Zuges in die Block
strecke auch durch das Aufleuchtęn von Lampen be- 
zeichnct wird.

Zur Verstandigung der beiden Wiirter an den End- 
balinhofen untereinander ist eine Telephoneinrichtung 
vorhandcn. Die Rufapparate befinden sich ebenfalls in 
den beiden Schaltnischen.

Dic bcschriebcnen Vorrichtungen stehen seit dem 
14. Dezember v. J. im Betriebe und haben seitdem 
gezeigt, daiś ein besonderes Risiko mit dem fiilirerlosen 
Betriebe nicht verbunden ist.

Yersuclic und Yerbcsserungcn beim Bergwerkshetriebe in Preufsen wiihrend des Jahres 1901.
Auszugswcise aus der Zeitsclirlft fiir Berg-, H iltten-

G e w i n n u n g s a r b e i t e n .
S p r e n g a r b  eit.

H an d b o li r arb ei t. Auf der Grubenabteilung Viktoria 
der Grube Gerhard (Saarrevier) sind bcim Qucrschlags- 
betriebe verglcichendc Versucho mit Ilandbohrmaschinen 
folgender Systemc vorgenommen worden:

1. Bolirmascbine vonIIeisc (geliefert vorrderMaschinen- 
fabrik Fricmann & W olf in Zwickau),

und Salinenwesen. Berlin, W ilhelm Ernst und Solin.

2. Bolirmascbine Simplex (geliefert von der Maschinen- 
fabrik von A. & J. Franęois in Essen a. d. Rulir) 
und

3. Bohrmaschine von Thomas.
Dic beiden ersteren Maschinen waren ncu, die Maschine 

von Thomas hingegen bereits mehrere Jahre alt.
Dic Yersuchscrgebnisse sind in nachstehender Ueber- 

sicht zusammengestellt:

in nachbenanntem  
Gestein

L e i s t u n g e n  
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H eise:
„  , 1 Arbeits- Zeit der .. ,  . . zeit auf A uf- .

stel!ung 1 Leistung  
Minuten

Zahl
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stellung

Min

Thom as: 
A rbeits- 
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1 m 
Leistung 

uten

Zahl
der

Ver-
suche

Arbeits- 
zeit auf 

1 m 
Leistung

Minuten

Zahl
der

Ver-
suche

Fester Schiefer . . 16,4 69,8 5 18,3 51,8 6 25 161,6 3 159,5 2
Normaler Schiefer 24,6 75,4 18 20 66,6 26 19,3 75,3 7 102 3
Fester Sandstein . . 29 ,2 214,2 7 29 194,2 5 — — 145,3 7
Normaler Sandstein . 27,9 106,4 12 25,4 99,1 11 30 174 1 135,2 4
Milder Sandstein . . 20 ,6 79,4 5 18 61,8 5 — — — —

Das gcgebenc Fcld fiir dic Handbohrmaschine ist 
danach der Schicfer, insbesondere festerer Schiefer; bei 
letzterem steigt dic Leistung der Ileiseschen Bohrmaschine 
gegeniiber dem Handbetriebc sogar auf das Dreifache.

Auch hinsichtlich des normalen Sandsteines darf 
das Versuchsergebnis ais zufriedenstellend bczcichnet 
werden; die Leistungen sind immerhin um etwa
25 pCt. hoher ais bcim Handbetriebc. Dagegen ist der 
Iiandbetricb dem Maschinenbetriebe im festen Sandsteine 
weit iiberlcgen; es kommt dies daher, dalś die Dreh- 
bohrer sofort stumpf werden.

Die Frage, welcher der drei Maschinen der Vorzug 
einzuraumen ist, ist in jeder Ilinsicht zu Gunsten des

Bohrapparates von Ileise zu beantworten. Diese Maschine 
ist liandlich und dabei sehr widerstandsfahig. Es ist 
allerdings ein Irrtum des Vertreibers, wenn cr annimmt, 
die Mascbine werde infolge der Federkuppelung des 
Bohrers gerade im festen Sandstein I-Iervorragendes 
leisten. Die Maschine versagt eben hier genau so, wie 
alle Maschinen mit drehendem Bohren von Iland.

M a s c h i n e l l c  B o h r a r b e i t .

Auf der Zeclie Ewald, Schacbt III/IV (Bergrcvier 
Ost-Recklinghausen) ist seit liingerer Zeit beim ma- 
schinellen Querschlagsbetricbe ein zweitciliger Bohrschuh 
in Anwendung (s. Fig. 1). Sein Gewicht betragt
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nur 3,7 kg. Die konische Bohrung a dient zur Auf
nahme des Endes der Bohrmaschinen-Kolbenstange. Der
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Bohrer wird bei b eingefiihrt und durch ein geringes 
Anziehen der Keilschraube c festgehalten. Die Keil- 
schraube kann sowohl bei d ais auch bei e cingesetzt 
werden. Der Bohrschuh ist im Betriebe aufierst handlich, 
halt den Bohrer sicher fest und soli sich sehr gut bewahrt 
haben.

Im Firsten- und Ortsbetriebe der Clausthaler Berg- 
inspektion wurden vergleichende Yersuche mit der Luft- 
bohrmaschine „Triumph" der Ruhrthaler Maschinenfabrik
II. Schwarz & Co. zu Miilhcim a. d. Ruhr, die sich 
durch das Fehlen einer beweglichen Steuerung auszeichnet 
(s. Zeitsclirift Gluckauf, Jahrg. 1901, S. 729 II.), und 
mit der sonst iiblichen Jager-Frolichschen Bohrmaschine 
angestellt. Die Versuche, die indessen noch nicht haben 
abgesclilosscn werden konnen, hatten folgende Ergebnisse:
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61
45

50,8
37,5

1,56
1,24

2,017
1,437

Die Leistungen der Jager-Maschine blieben also um
26 pCt. bezw. um 40 pCt. hinter denen der Maschine 
Triumph zuriick. Dor grofsere Zeitverlust beim Auf- 
und Abbauen der letzteren und die fiir dic Hinzuziehung 
eines dritten Arbeiters anfgewcndeten Kosten wurden 
demnach durch die liohere Bohrleistung und den ent- 
sprechend niedriger anzusetzenden reinen Bohrpreis mehr 
wie ausgeglichen, sodals eine Ersparnis von rund lOpCt. 
angenommen werden konnte. Es kommt hinzu, dalś 
der Luftverbrauch bei der Maschine Triumph geringer 
ist, ais bei der Jager-Frolich-Maschine. Erfahrungen 
iiber dieUnterhaltungskosten konnten noch nicht gesammelt 
werden. Ein Nachteil der Maschine Triumph besteht 
in ihrer unhandlichen Form, welche ihre Verwendung in 
engen Grubenniumen ausschliefst.

Aul der Konigin Luise - Grube (Bergrevicr Zabrze) 
wurde Yom Georg-Schachte aus in der 250 Meter-Sohle 
ein Querschlag zum Teil unter Anwendung von Solenoid- 
stofsbohrmaschinen der Union, Elcktrizitatsgesellschaft 
zu Berlin, aufgefahren. Der Stroni wurde von der auf 
dcm genannten Schachte iiber Tage stehenden Kraft- 
anlage entnommen und seine Spannung mittelst eiijer 
unter Tage aufgestellten Umformcranlagc von 1000 Volt 
auf 180 Volt Yormindert. Es waren immer zwei 
Stofebohrmaschinen in Betrieb, wahrend zwei weiterc 
zur Reserve dienten. Der Kraftverbrauch der Bohr
maschinen betrug 4 PS. Dic Bohrergcbnisse waren 
zufricdenstellend; bei 3,5 m Querschlagsbreite und 2,5 m 
Hohe wurden in 3 achtstiindigen Schichten durchschnittlich 
1,44 m und damit etwa das Doppelte ais beim Iland- 
bohrbetriebe aufgefahren. Die Kosten stellten sich um

rund 15 fiir das laufende Meter hoher ais beim 
Handbohren.

Eine Stofsbohrmaschine von Siemens & Halske, 
welche auf den Eisenerzgruben der Useder Hiitte (Berg- 
rcvier Goslar) zum Auffaliren von Strecken Verwcndung 
findet, arbeitet mit Drehstrom von 210 YoltHauptspannung 
und verbraucht rund 1,5 PS. Die Betriebsleitung ist 
mit der Leistung der Maschine zufrieden und riihmt 
ihr geringe Ausbesserungskostcn, sowie eine grofse 
Betriebsicherheit nach.

Spr e ng s t o f f e .  Auf dem Ostfcldc des liskalischen 
Steinkohlenbergwerks Konig (Bergrcvier Konigshiittc) 
wurden mit dcm von der Westfaliach - Anhaltischen 
Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft hergestellten Sprengstoff 
Petroklastit Versuche angestellt. Sie ergaben, dala die 
Sprengwirluing des Petroklastits bedeutend geringer ist, 
ais die des gegenwiirtig verwendetcn komprimierten 
Pulvers. Diesen Nachteil vcrmag der ctwas geringerc 
Preis jcnes Sprengstoffs — 5 Pf. fiir 1 kg — nicht 
auszugleichen. Aufserdem beliistigen die bei der Ent- 
ziindung sich entwickelnden Gase die Atmungsorgane 
mehr, ais dies beim komprimierten Pulver der Fali ist.

Bei den auf den staatlichen Gruben am Deister 
(Bergrevier IIannover) mit Petroklastit gemachtcn Spreng- 
Yersuchen kam in den meisten Fiillen nur ein Teil der 
Ladung eines Schusses zur ExpIosion, und dieser wurde, 
ohne eine Sprengwirkung auszuiiben, raketenartig aus 
dem Bohrloch geworfen. (S. auch Jahrg. 1901, S. 290 
d. Z. 1'. B.-, II.- u. S.-W. u. Gluckauf 1901 S. 707.)

E l e k t r i s e h e  Z i i n d u n g .  Auf der Zeche 
Shamrock I/II (Bergrcvier Herne) sind Yersuche mit
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Massenziindung Ycrmitlelst elektrischer Gliiliziirider, iiber 
welche auf dcm Allgemcinen Deutschen Bergmannstage 
zu Dortmund in einem Vortragc des Bergwerksdirektors 
Meyer eingelicnd berichtet ist, (s. Gluckauf Jahrg. 1901 
S. 841 fT.) fortgesefzt worden und haben zu so giinstigen 
Ergebnissen gefiihrt, dafs dic Ziindmcthode bei der 
Auffahrung mehrerer Hauptqucrschlage dauernd zur An
wendung gelangt ist.

S c h-r a m a r b e i t. Ha n d s c h r a me n .  Auf dem 
Flotze 3 der Grube Dudweilcr (Saarevicr) sind im West- 
feld 2 iiber der V. Sobie dio naclistehend aufgćfiihrtcn 
Schramhauen nebeneinander versucht worden.

1. die bisher gcbriiuchliche Schramhauc mit einselzbarcr 
Spitze, sog. Revolverpickci;

2. die von Bausoler in Malstatt geliefertc Schramhauc;
3. die Krcuzhaue „Iliippc";
4. dic „Pinnhacke" von Gascard in Saarbrucken.

Dic cigcntlichc S.-.hramschicht besteht' aus einem
etwa 5 cm starken unreinen Kohlenbankchen von milder 
BeschalTenheit unmittelbar iiber dem Flotzliegenden; 
dariiber folgt fette Kohle, dereń Gewinnung Sćhielsarbeit 
erfordert. Dic Ilerstcllung des Schrams erfolgt in der 
Weise, dafs zuniichst in der eigentlichen Schramschiclit 
Y o r g e a r b e ite t  (,,vorgespitzt“) und bei weiterer Vertiefung 
des Schrams die dariiber liegende Kohle, soweit ais 
erforderlich, nachgchauen wird.

Die Ergebnissc waren folgende:
1. Dic bisher gcbrauchliche Kcilhauc mit cinsctzbarcr 

Spitze liat den Vorzug grofser Festigkcit. Sie cignet 
sich jedoch ihrer Dicke wegen zur Herstellung eines 
tiefen Schrams wenig, am wenigsten da, wo die Schram- 
schicht von geringer Machtigkeit ist.

2. Die von Bauselcr in Malstatt angegebene Schram- 
liaue besitzt im allgemeinen die Yorziigc und Nachtcile 
des Revolverpickels. Dem geringen Vorzug des leichtcrcn 
Wechselns der Spiizen steht der Uebelstand entgegen, 
dafs sich schon nach kurzem Gcbrauchc das Spitzcnloch 
so ungleichmafśig abnutzte, dafs die Spiizen beim 
Schriimen herausfielen.

3. Bei der Kreuzhaue „Iliippe" ist ais Yorzug der 
Gewichtsausgleicli der riickwarts stehenden mit der 
yorwarts stehenden Spilzc anzufiihren. Auch wird die 
Wucht des Hiebes crlioht. Hat jedoch der Schram eine 
grofeercTiefe erreicht, so wird die zweite Spitze hinderlich. 
Auch ist der letzteren wegen eine dichte Belegung des 
Schramstofses nicht angiingig, da alsdann dic Leute sich 
leiclit gegenseitig verletzen.

4. Die „Pinnhacke" von Gascard in Saarbrucken ist 
von grofser Festigkeit und trotzdem gi'ringer Dieke. 
Aufserdem hat sic den Yorzug, dafs sich ihre Spitzen 
Y e r s te lle n  lassen. Sobald das Woiterschriuncn wegen 
grofserer Schramtiefe schwierig wird, dreht der Hauer 
die Spitze um, sodafs sie nicht mehr in der Linie des 
Iliebbogens, sondern weiter nach aufśen steht. Der 
Schram kann dann bedeutend tiefer gehauen werden,

ais beiden drei iibrigen Versuchsschramhaucn. Endlich 
erfordert die geringere Dicke der Kcilhauc auch weniger 
Schramhohe und ernioglicht somit eine schncllerc 
Herstellung des Schrams. Das Auswechscln der Spiizen 
geht ebenso rasch von statten wie bei den Schramhauen 
von Bauscler.

M a s c h i n e n s c h r a m e n .  Auf Zeche Prosper II 
(Bergrcvier Wcst-Esscn) sind ausgedelinte Versuchc mit 
Y erschicdenen Schrammaschinen gemacht worden, die 
noch nicht zum Abschlufs gebracht sind, iiber dereń 
bisherige Ergebnissc aber eine kurze Mittcilung von 
Interesśe sein diirfte. Benutzt wurden Maschinen von 
Ingersoll-Sergeant, von Eisenbeis, von Frolich und Kltipfcl 
und von Korfmann.

Die Bauart der Ingersoll-Sergeant-Maschine ist liin- 
langlich bekannt (s. Zeitschrift Gluckauf, Jahrg. 1901, 
S, 10571T.), ebenso dic der Maschine von Eisenbeis fs. Jahr- 
gang 1901, S. 297, d. Z. f. B.-, II.- u. S.-W .), die Maschinen 
yoii Frolich & Kliipfel und von Korfmann untcrscheiden 
sich von der Iclztgenanntcn im wesentlichen nur durch 
dic Ausgestaltung der dic Bohrmaschine mit der Spann
saule verbindenden Teile.

Dic Leistung der Ingersoll-Maschine ergab sich ais 
wcsentlich grofser, wic dic der drei anderen Maschinen, 
jedoch konnten dic Leule fiir die Bedienung, die selbst 
bei einigerUcbung mit grofsen korperlichcn Anstrengungcn 
Yerbunden ist, nur scliwer und unter Zusicherung eines 
aufśergewolmlich hohen Lohncs gefunden werden. 
Ferner ist es ein Uebelstand, dafs die Maschine gut nur 
am Liegenden des Fliitzes arbeitet und deshalb zum 
Schramcn eines im Flotze liegenden Mittels nicht wohl 
zu Ycrwendcn ist. Auch wird wegen der grofsen Schram- 
liohe (30 bis 40 cm) im Verhaltnis zu der Flotz- 
machtigkeit meist der Stiickkohlenfall aufśerordentlich 
herabgesetzt. Endlich erfordert die Maschine gutes
Nebengestein und eine Flotzneigung von nicht mehr 
ais 10 °. Zum Suhlitzen (Kerben) der Kohle ist sie 
nicht ohne wcitcrcs zu vcrwenden.

Die Leistungcn der a n d e r e n  drei Maschinen scheincn, 
wic es nach ihrer ahnlichen Bauart von Yornherein 
wahrscheinlich ist, ziemlich gleich zu scin, von der 
Korfmannschen Maschine ist dies allerdings noch nicht 
genau festgcstellt, weil sie mit den iibrigen noch nicht 
unter gleichen Verhiillnisscn gearbeitet hat. Ein 
gemeinsamer Vorteil aller drei Jlaschincn ist dic 
Lcichtigkcit, mit der sie in jeder Ilohenlage und 
unabhangig Yon der Flolzneigung schriimen konnen, ein 
gemeinsamer Nachteil liegt darin, dafs der Slofś der 
Bohrmaschine bei allen excentrisch zur Spannsaule 
erfolgt und deshalb ein geringes Nachgeben und Fedem 
dieser selbst und der zwischen ihr und der Maschine 
liegenden Verbindungsstiicke auch bei fester Aufstellung 
der Siiule unvermeidlich ist. Dadurch wird aber die 
Leistung der Maschinen merklich geschadigt. Die Starkę 
des Federns ist Yon dem Abstand der Liingsachse der



4:. Oktober 1902. 987 - Nr. 40.

Bolirmascliine von dcrjenigcn der Spannsaule, sowie 
von der Starrhcit der Verbindungsstiickc untereinander 
abhangig und in diesen Bcziohungeii ist der Mascliine 
von Frolich i .  Kliipfel ein Vorzug vor den beiden 
anderen cinzuriiumcn. Jedoch iibt diese Maschine nach 
den Versuchen auf Prosper einen sehr viel unangenehnieren 
Iliickstofs auf dic Arnie des Fiihrers aus, ais die Korf- 
inannsche Maschine, wahrend die Eisenbeis-Maschine 
von einem solehen Stofs in Folgę der Ver\vendimg des 
die Stellung der Bohrinaschinc in jodem Augenblick fest- 
legcndcn sogen. Fiihrungsscktors vollig frei ist. Die 
Zoit fiir das Aufstcllen und Einrichtcn ist boi der 
Eisenbeis-Maschine wcsenllich grofser, ais bei den beiden 
anderen Mascliinen, ebenso dio fiir das Umstellen voni 
Schramcn zum Kerben, aufserdom erfordert dic richtige 
glcichzeitige Ilandhahung der beiden Kurbeln zum Vor- 
schub und zur Bedionung des Fiihrungssektors eine 
liingcre Uebung, endlich ist die Maschine wegen des 
teuren Sektors (Preis -500 M.) viel kostspieliger ais die 
beiden anderen. Von diesen ist wiederum die Korf- 
mannsche Maschine die billigere, jedoch bleibtabzuwarten, 
ob sieli deren bisher au&erst leiehte Bauart ais geniigend 
haltbar erweist.

Dio auf der Carnallsfreudo-Grubo (Bcrgrevier Ost- 
Beuthen) fortgesetzten Versuche mit den Ingersoll- 
Maschinen haben zu befriedigenden Ergobnissen gefiihrt.

Dio auf der Berginspcktion am Deister (Borgrevier 
Hannover) mit der Schranmiaschine Y on Eisenbeis 
angestellten Versuche sind nicht giinstig ausgefallen. 
Die Leistung der Maschine war nicht grofser, ais bei 
der Handschramung, sie betrug 1,20 m Breite und 0,30 111 

Tiefe in der Stunde. Es traten aufśerdem beim 
Maschinenbetricbe dadurch Veiluste ein, da6  die im 
Schrain fallende Kohle staubieicher war ais boi Iland- 
schramung.

In der Abteilung Viktoria der Grube Gerhard (Saar- 
revier) wurden Ycrsuche mit einer Ingersoll-Sergcant- 
Mascliine und mit einer ahnlichen, selbst hergerichteten 
Vorrichtung unternommen. Diese bestand aus einer 
Gesteinsbohrmaschino von Bechein & Keetman in Duis
burg mit 100 mm Kolbemlurchmosser und 300 mm Ilub, 
die nach Entfernung des SchlitŁcns und der Vorschnb- 
spindcl auf eine leiehte Lafette gesetzt und mit Iland- 
liaben am hinteren Endo versehen wurde. Dic Vor- 
richtung stand auf einer geneigten Bohlenunterlage wie 
die Ingersoll-Maschine.

Dic Vcrsuche wurden im Karlflotz Westfeld iiber 
der IV. Teilsohle im ostlichen Strcbflijgel des Brems- 
berges Nr. 1 yorgenomnien. Dort wird das Liegendc 
in einer Machtigkcit von etwa 0,3 m aufgebrochen, um 
die Kohlengewinnung zu erlcićhtcrn und geniigend Bergo 
fiir den Versatz zu gewinnen.

Mit der selbst hergerichteten Duisburger Maschine 
wurde von einem Ilauer eine Schramleistung von 1,5 
bis 1,6 qm in der Stunde erzielt, wahrend bei der selir

harten Kohle von Hand nur eino solche von kaum
0,5 qm errąfclit wurde. Die Leistung der Ingersoll- 
Maschine slieg bis auf 2 qm in der Stunde. Das 
Kohlengedinge konnte nach Anwendung dieser Schram- 
maschinc von 4,20 JL zunachst auf 3,50 und weiter- 
hin auf 3,20 <.Jt. horabgeselzt werden.

Beide Mascliinen konnen indesson nur vor Streben 
mit testem Hangenden yerwendet werden, da dor Versatz 
bei der Duisburger Mascnine etwa 2 i/ i m und bei der 
Ingersoll-Maschine gegen 2Y2 m zuriickbleibcn mufs, 
um Platz fiir dio Maschine zu gewinnen. Mit der 
Duisburger Maschine wird erfolgreich nur in Yorhiiltnis- 
mafcig wcichen Schichten geschramt, wobei der Schram
1,25 bis 1,5 m tief vorgobracht werden kann; boi 
hartem Schram ist ein Vorteil nicht zu erwarten. 
Dagegen eignet sich dio Ingersoll - Maschine auch fiir 
sehr harte Kohle und feste Schichten im Liegcndcn 
des Fliitzes. Aus diesem Grundo und da auch tiefer 
(bis 1 , 6  m) geschramt werden kann, Ycrdient die 
Ingersoll-Maschine vor der Duisburger Maschine den 
Yorzug; allerdings stellt dic Maschine auch wcit hohcrc 
Anspruche an dic physische Kraft des Arbeiters und 
ist auch teurer.

Bei den Saarbriicker Verhaltnissen werden indesson 
dio beiden Mascliinen voraussichtlich stets eine unter- 
geordnete Rolle spielen, da sie nur bei tief liegendem 
Schram gut angewendet werden konnen und ihre Leistung 
geringer ist, ais bei Saulenschrammaschinen. Zudcm 
kommt auch dort der Nachteil in Bctracht, dafe wegen 
der Hiihe des Schrams, falls nicht im Liegenden ge- 
schramt werden kann, zu vicl Kohle zu Grics zer- 
kleinert wird.

Die im Vorjahre eingefiihrte Eisenbeissche Schram
maschine hat sich auf Grube Reden (Saarrevier) (s. 
Jahrg. 1901, S. 297 d. Z. f. B.-, II.- u. S.-W .) weiter- 
hin recht gut bewahrt. Nachdcni verschiedene Ver- 
suchc mit 3-, 4- und 6 -schneidigen Bohrkroncn zu 
keinem besonders gflnstigen Ergebnis gefiihrt hatten, ist 
man in letzter Zeit mit gutem Erfolge zu 5-schneidigen 
Bohrkronen Yon 75 mm Durchmesser iibergegangen, die 
toils in der cigenen Werkstatt angefertigt, teils von der 
Firma Iliippe & Cie. in Remscheid bczogen wurden. 
Bei gloichzcitigcr Bcstellung von 12 Stiick stellt sich 
eino solche Bohrkrone auf 13 *Jl., einzeln bczogen auf 
15 *y<!. Aufser diesen fctanden in letzter Zeit noch 
Schramkopfe mit fiinf auswechselbaren Meilśeln in An
wendung, die sich gleichfalls ganz gut bewahrtcn.

Auf Grubo Camjjhausen (Saarrevier) sind seit etwa
8  Monatcn Schramtnaschinon von Eisenbeis sowohl im 
Abbau wic in Vorrichtungsarbeiten in Betrieb. Da in 
der Kohle iiberhaupt nicht geschossen werden darf, 
sind die Mascliinen, besonders in barter Kohle, mit 
Vorteil Y e r w e n d e t worden. Nach genau angestellten 
Bcrechnungen iiber Kostcn fiir Luftbedarf der Maschine, 
Legen der Luftleitung, Amortisation und Ausbesserungen
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d ; « i  eiŁt nadennolle, adfeatire KeŁersieJIttEę der 
BKłlŁsńHes. Dłs gesurte Gesieia ist sts lis  tbre- 
aoedat sad tc>3 der Mitte ao?, * o  die S t ie a  siaireclit 
itih tT . siriilea sie jJiea Seitea «j aaac±B£adea', da&
sie iberall rseŁt-sriakJij rar aafeerec Berreazsaj des Berrcs 
r.Łcćea. Ker aa eiaer Stelle 5adeł sich eise gerase 
Atweiei^ar iKcfera, ais die Ssslen aifar ais 3 i  ss Ificfcs 
erlinrea, ł ik r ta d  sie in desa óbrirea Teile des Berge* 
bedeaiead dśaarr aad scMaate-r sied. Die Bafaittsre Ges 
B5Ł3 rabea aaf Septaiieatbon, der ia  eic-rr altea Ziegńsa-r 
grabę leidHcb aaf^rschlasser ist nad t o  a tjEtercHgnsSn 
ac^erligeri wird. Unser weiterćr Weg fShrte nas sadwErts 
aaf das AhaetŁal za, Sber eice ebece RStfiaebe, die daroh 
dts Asflreien zahlreicher iie ic er  Kńppeben Ton 'Wellen- 
kilk ia;.g*xeicŁaet ist. Diese winzigeB Panien roa 
kilŁseaaU, die nicht aaf Berptarze zoracizoffibren stad, 
splelea ia der Uttgegecd roa Kassel eine bedeatende 
B-sIIe ia dea Eóigebieten nnd deden sich beispiflswase 
bei Wilhelmstia.1 and Forssenwaid aa aaSeroidentlicis słIO- 
reicŁen Stellen. Karz vor dem Wirtsbaase im Abaethal 
worde die Greoze zwischea Rot nnd WeHenkalk, aaf der 
sich bisweilen Pseadomotpbosen aach SteinsaJi raaea, 
abetsebriuen and dann giag es biaetn in dea feabea



4. Oktober 1902. -  989 - Nr. 40.

Buchenwald des engen Thales. 1 km oberhalb der Cliaussce 
sielit man im W ellenkalk zwei Basnllgiiuge aufsetzen und 
unmillelbar hiuter dieser Stelle beginnt die knollenstein- 
reiclie, unteroligoziinc Braunkohlenformation, auf die sieli 
wieder einige 100  m weiler bncbmifwarts die marinen 
Meeressande auflegen. Der Seplarienthon felilt hier, wie 
au den meisten anderen Stellen im Habichtswalde. Aus 
den gelegentliclien Auftreten in normaler Entwicklung, wie 
z. B. am Biihl, gelit aber łiervor, dafs er dereinst in dem 
ganzen Gebiete zur Ablagerung gelangt sein mufs, und es 
zeigt sicb weiterliin, dafs zwischen der Bildung der Meeres
sande und der des Scptarienllions eine zeitliche Liicke 
bestelien mufs, wiihrend dereń die Erosion die Moglichkeit 
hatte, grofse Mengen des lelzteren wieder zu zersloren; 
in derselben Weise mufs auch von den Oberoligozanen 
Sanden vor der Ablagerung des Miociin ein gut Teil 
wieder der Yernichtung anheimgefallen sein , da auch 
diese an zahlreichen Stellen entweder ganz fehlen oder 
nur durch einige Relikte von Eisenstein angedeutet 
sind. Die marinen Sande des Habichtswaldes sind aus- 
gezelchnet durch ihren Fossilienreiclitum und der Park 
von Wilhelmshohe bildet eine altbekanńte Fundstelle, 
an der durch die Thatigkeit der Maulwiirfe in den weiten 
Rasenfliichen immer wieder neues Materiał von Fossilien 
an die Oberfliiche gefordert wird.

Unmittelbar hinter den marinen Sanden beginnen im 
Ahnethal die alteren Basalte, die hier in mehreren Briichen 
cinc ausgezeichnete plattige Absonderung zeigen, welche 
nacli oben hiu in die bekannte Strukturform grofser iiber- 
einandergeschichteter Kiiselaibe ubergeht. Noch weiter oben 
folgt dann das Braunkohle fiihrende Mioziin, welches
seiuerseits wieder von Basalt und Tuffen iiberdeckt wird. 
Letztere erfUllen teilweise tiefe Rinnen, die den ganzen 
Habichlswald durclisetzen und bisweilen bis in das Nivcau 
der Fulda hinabreichen. Dafs es sich hier nicht um rein 
subaiirische Tuffe handelt, sondern um umgelagerte, vom 
Wasser bewegte Auswurfsmassen, geht unter anderem
daraus hcrvor, dafs sich vielfach die Tuffe mit Fiufs- 
kiesen gemisohł finden, wiihrend freilieh an anderen
Stellen diese Beimengungen fehlen, was ebenso wie dic
massige Struktur der Tuffe auf primiire, subaerische 
Entstehung hinzuwcisen scheint. Ueber WihelmshShe, wo 
im Park einige kleine Aufschliisse geschaflen waren, in 
denen das Oberoligoziin mit seinen Eisensteinconkretionen 
und seinem Conchylienreichtum gut zu sehen war, kehrten 
wir nach Kassel zuriick.

Der folgende NachmitUg war dem Besuch des slid- 
lichen Habichtswaldes gewidmet. Von der Bahnstation 
Ober-Zwehren aus wurde zuerst der Schenkeisberg besucht, 
eine Tuffmasse, die in der oben angegebenen Weise eine 
tiefe Rinne in den Unteroligoziinen Sanden ausflillt. Die 
letzteren fiihren hier ais hangendste Sehicht einen sandigen 
Tlion, welcher durch einen aufserordentlichen Reichtum an 
Melanien ausgezeichnet ist. Nach Westen geliend, iiber- 
schritten wir wiederum das Tertiarprofil, in welchem das 
marinę Oligoziin nur durch kleine Eisensteine mit Fossilien an- 
gedeutet war, und gelangten an die gewaltige Durchbruchs- 
kuppe des Baunsberges, an welchem ein ausgedehnter 
Steinbruch wieder die prachtvollste Siiulenabsonderung zeigt. 
Dieser Basalt enthiilt in grofsten Mengen bis faustgrofse 
Oliyinknollen. Dann begaben wir uns, langsam ansteigend, 
nach Norden an eine Oertlichkeit, die mit dem Nameu 
„Unter der Wand" bezeichnet wird. Hier werden parallel

geschichtete Tufle ausgebeutet, in welchen sich zahlreiche 
Auswllrflinge finden, die vom Charakter der Gesteine in der 
Tiefe zeugen. Es sind Granite, Gneisse, Rotligesteine und 
andere, die zum Teil eine Metamorphose erfahren haben 
und slellenweise mit einer Schlackenrinde Uberkleidet sind. 
Dieser Tuff ist hochst wahrscheinlich an Ort und Stelle 
durch subaerische AufschUttung entstanden. Einen ganz 
eigentUinliclien Anbliek gewiihrt ein kaum 1 m miichtiger 
Basaltgang, der in Saigerstellung diese Tuffe durchsetzt und 
bei der Ausbeutung stehen geblieben ist, sodafs er jetzt 
ais gewaltige Mauer den Bruch durchzielit. Dann stiegen 
wir empor zum Aussiohtspunkt des kleinen Herbsthauses, einer 
in Tuffen aufsetzenden kleinen Basaltkuppe auf der Ilohe des 
Habichtswaldes, von der aus wir uns iiber den eigenartigen, 
flachwelligen Charakter des oberen Habichtswaldes gut 
orientieren konnten. Der Rlickweg wurde iiber den Herkules 
zu einem kleinen Teicli, dem Ascli, angetreten, wo wir 
noch bei einbrechcnder Dunkelhcit Gelegenheit hatten, die 
in den Basalttuffen eingelagerten Diatomeenschiefer aufge- 
sclilossen zu sehen, die eine gewisse Berlimtheit durch ihre 
zahlreichen, schiin erhaltenen Fischreste erlangt haben.

K. K.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Dio United States Steel Corporation und die 

Eisen- und Stahlinduatrie der Union. Der Stahl- 
trust veroffentlicht die nnchstehende, der Nr. 77 des 
Moniteur des IntćrGts matćriels entnommene T ab eile , die 
seinen Anteil an der Eisen- und Stahlproduktion der Ver- 
einigten Staaten im Jahre 1901  erkennen liifsl.

Produktlon 
des Jahres 1901

Stahltruit
Unabhang.

Gesell
schaften

Insgesamt
Prozentual- 
anteil des 
Stahltrnsts

Elaenorz tom  Oberen t t t
S e e ......................... 12 692 213 7  897 024 20  589 237 61,6

Gesamtproduktlon von 
Eisenerz . . . . 12 692 213 16 195 266 28 887  470 43,9

Bessemer- u. Tliomas-
Roheisen . . . . 6 460  847 4 584 799 1 1 0 1 5  643 58,5

Splegel- u. Mangan- 
e i s e n ......................... 190 485 100 976 291 461 65,4

Sonstiges Roheisen . 152 65fi 4  388 591 4  541 250 5,4
Roheisen insgesamt 6 803 988 9 074 366 1 5 8 7 8  354 42,9

Besiemerstahl . . . 6 113 588 2 599 714 8 713 302 70,2
Offenherdstabl . . . 2 746 996 1 909 313 4 656 309 59,0

Stalli insgesamt 8 860 584 4 509 027 13 369 611 66,3

Stahlschienen . . . 1 719 076 1 151 740 2 870 816 59,9
T r a g e r ......................... 029 733 383 417 1 0 1 3 1 6 0 62,2

1 456 897 797 628 2  264  425 64 6
"Walzdralit . . . . 1 059 859 306 075 1 365 934 77,6
Sonst. Walzprodukte 1 324 393 3 520 609 4 8 4 5  002 27,3
Walzprodukte insges. 6 189 958 6 159 369 12 349 327 50,1

Nagel in Ffcsern zu
60 Pf. . . . . 6 446 938 3 3 5 6 8 8 4 9 803 822 65,8

Die Yorstelienden Zalilen zeigen , dafs der Stahltrust 
weit davon entfernt ist, auch nur fUr Stahl das Monopol 
in der Union zu besitzen, denn er „kontrolliert" von der 
ganzen Stahlproduktion nur rund zwei Drittel und im 
letzten Jahre hat die Zahl der aufserbalb des Trustes 
stehenden Erzeuger von Feinblech, Weifsblech, Rohren und 
anderen Walzprodukten in sehr starkem Mafse zugenommen, 
sodafs sich der Anteil des Trustes weiterliin nicht unerheb- 
lich verringern diirfte. Yon der gesamten Eisenerzf5rderung
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entfallen auf den Trust nur 4 3 ,9  pCt., von der Roheisen- 
produktiou 4 2 ,9  pCt. und von den Erzeugnissen der Walz- 
werke 50,1  pCt. I)r. J.

W estf& lisoh e S te in k o h le n , K o k s  u n d  B r ik e t t s  in  
H a m b u rg , A lto n a ,  e to . (M itgeteilt durcli Anton GOnther 
in Hamburg.) Die Mengen westfalischer Steinkohlen, 
Koks und Briketts, welche wiihrend des Monats September
1902 (1 9 0 1 )  im hiesigen Verbrauchsgebiet laut amtlicher 
Bekanntmachung eiutrafen, sind folgende:

Tonnen i  1000 kg

1902 1901

In  Ham burg P l a t z ................................................
O nrchgłngsvers«nd nach A ltou a-K ielerB ah n  

„ „ L u beck-IIam b. „
„ ,  Berlln-H am b. „

76 424,5  
55 935  

8  629,5  
5  909

87  124,5  
49 215  
10 932  

6 380
lnsgesam t 146 898 ,0 153 661,5

Durchgang9versand nach der O berelbe nach
Rorlln ...........................................................................

Zur Ausfuhr wurden verladen . . . .
23 667,5  

4  770
23 142,5 

6 365

Die D am pfkessel-Esplosionen im Deutschen Reich  
wahrend des Jahres 1901.

a) U e b e r s i c h t  nacl i  K o n s t r u k t i o n  der  K e s s e l :

I. L i e g e n d e  E i n f l a m m r o h r k e s s e l  ( 4  E s -  
p 1 o s i o n e n) :
1. Wassermangel infolge unriclitigen Wasserstandes im 

Glase,
2. Wassermangel und starkę Abnutzung des Kessels,
3 . Hohcs Alter des Kessels und Schweifsfehler im 

Blecli,
4 . Oertliche Bleclischwiicliung vermutlich in Ver- 

bindung mit Wassermangel.
II. L i e g c n d c Z w e i f l a m m r o h r k e s s e l  (4  E x - 

p 1 o i i o n e n) :
1. Wassermangel infolge unsachlicher Wartung,
2. Wassermangel infolge falschen Wasserstandes im

Glase,
3 . Wassermangel infolge falschen Wasserstandes im

Glase,
4 . Undichtigkeit der Nietnaht, die sich plolzlich er- 

weiterte.
III. W a l z e n k e s s e l  m i t  S i e d e r n  (2 E x -  

p 1 o s i o n e n) :
1. Wassermangel infolge fahrlassiger Wartung,
2. Wassermangel infolge falschen Wasserstandes im

Glase.
IV. S t e h e n d e r  F e u e r b u c h s  - K e s s e l  m i t  

Q u e r s i e d e r u (1 E x p l o s i o i i ) :
1. Zu hohe Dampfspannung.

V . L i e g e n d e r  F e u e r b u c h s - K e s s e l  m i t  v o r - 
g e h e n d e n  H e i z r o h r e n  (3  E x p l o s i o n e n ) :
1 . Wassermangel,
2. Mangelliafte Konstruktion,
3 . Wassermangel.

VI. L i e g e n d e r  e n g r o h r i g e r  S i e d e r o h r -  
k e s s e l  (1 E i  p 1 o s i o n) :
1. Wassermangel infolge mangelhafler Zufuhrung.

VII. L i e g e n d e r  Z w e i f l a m m r o h r k e s s e l  m i t  
d a r u b e r l i e g e n d e m  H e i z r o h r e n k e s s e l  
(1  E x  p 1 o s i o n) :
1. Wassermangel.

b) U e b e r s i c h t  n a c h  U r s a c h e n  d e r  E x p l o s i o n :
I. W a i  s e r m a n g e I ( 1 2  K e s s e l ) :

3 Einflammrohrkessel, 3 Zweiflammrohrkessel, 2 Walzen
kessel mit Siedern, 2  liegende Feuerbucliskessel mit 
Yorgelienden Heizrohren, 1 liegender engrohriger Siede- 
rohtkessel, 1 liegender Z» eiflammrohrkessel mit darliber 
liegendem Heizróhren-Kessel.

II. II o h e s A l l e r  u n d  m a n g e 1 h a f t e B a u a r t 
( 2  K e s s e l ) :
1 Einflammrohrkessel, 1 liegender Feuerbuclis-Keisel 
mit vorgehenden Heizrohren.

III. O e r t l i c h e  B l e c h s c h w i i c h u n g :
1 Einflammrolirkessel.

IV. Z u h o h e  D a m p f s p a n n u n g :
1 Stehender Keuerbuchs-Kcssel mit Quersiedern.

Wenn man beachtet, dafs in den letzten 23  Jahren 
die Zahl der nachgewiesenen Dampfkessel von 60 00 0  auf 
139 30 0  gestie gen ist, und dafs die zugeliorigen Explosions- 
zalilen 18 und 16 betragen, so wird man finden, dafs 
sich das Verhiiltnis der Explosionen zum Bestaude der 
Kessel wesentlieb zum Besseren gewandt hat.

K.-V.

Yerkelirswesen.
A m tlic h e  T a r ifv e r a n d e r u n g e n . O be rscl i  le s . - 

O e s t e r r e i c h - u n g a r i s c h e r  K o h l e n v e r k e h r .  Tarifheft
I utul III. Mit Giiltigkeit voin 2 0 . 10 . d. J . werden die 
Stationen Breslau oberschles. Balinhof, Breslau Oderthor- 
bahnhof und Breslau Markisch-Freiburger Balinhof in die 
fiir den obigen Verkehr geltenden Stations-Tariftabellen 
einbezogen. Ueber die Hohe der Frachtsiitze geben die 
beteil. Dienststellen Auskunft. Kattowitz, 16 . 9. 1902. 
Kgl. Eisenb.-Dir., namens der beteil. Verwaltungen.

A u s n a h m e t a r i f  f i ir St  ei  n k oh 1 en b r ik et t s  von  
B r e s l a u  Ma r k . - F r b g .  B a l i n h o f  n a c h  S t a t i o n e n  der  
p r e u f s i s c h e n  S t a a t s b a h n e n  de r  G r u p p e n  I, II, III  
und V . Mit dem 1. 10. d. J  tritt fiir die Befiirderung 
von Steinkohlenbriketts Yon Bresl. Miirk.-Freibg. Balinhof 
nach den Stationen der preufsischen Staatsbahnen der 
Giuppe I (D ir.-Bez. Bromberg, Danzig und Konigsberg i. Pr.),
II (D ir.-Bez. Breslau, Kattowitz und Posen), IU (Dir.-Bez. 
Berlin und Stettin) und V (Dir.-Bez. Erfurt, Halle und 
Magdeburg) ein Ausnahmetarif in ICraft. Die Fracht- 
berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der in den be- 
treffenden Gruppen- bez. Gruppenwechseltarifen vorge- 
sehenen Enlfernungen zu den Siilzen der in diesen Tarifen 
enthaitenen Kilometertariftabelle des Ausnahmetarifs 2 (Roh- 
stofftarif). Der Frachtberechnung wird mindestes das Lade- 
gewicht der gestellten Wagen zu Grunde gelegt, hierbci 
aber fQr Wagen mit einem Ladegewicht von melir ais
10 t, aber weniger ais 15 t, nur ein solches von 10 t 
gerechnet. Breslau, 2 0 . 9 . 1 9 0 2 . Kgl. Eisenbahndirektion, 
im Namen der beteil. Verwaltungen.

G r u p p e n t a r i f  I V ,  G rupp en w e c h s e l  tari  fe IIl/lV  
und  I V / V ,  n i e d  e r d e u t s c h e r  V e r b a n d .  Mit GDltig- 
keit vom 1. 10. d. J . wird folgender Ausnahmetarif ein- 
gefuhrt. Ausnahmetarif fiir den Uebergangsverkehr mit 
den Kleinbahnen K yritz-Perleberg, Kyriiz-Breddin und 
Viesecke Glowen. 1. Dieser Ausnahmetarif gelangt u a. zur 
Anwendung fUr Steinkohlen, Braunkohlen, Koks und Briketts 
beim Uebergang nacli den Kleinbahnen, w*enn diese Giiter
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in Wagenladungen mit direkten Frachtbriefen von oder 
nach den Slationen der Kleinbahnen Kyritz-Perleberg, 
Kyritz-Breddin und Viesecke-Glowen auf den Uebergangs- 
stationen Perleberg, Kyritz, Breddin oder Glowen zur Um- 
kartierung gelangen. 2 . Bei der Bef5rderung der vor- 
stehend genannten Giiter werden die FrachtsiUze der Ueber- 
gangsstalionen Perleberg (Gemeinschaftsstation der Witten- 
berge-Perleberger und der Prignitzer Eisenbahn), sowie 
Kyritz, Breddin und Glowen des Direktionsbezirks Altona 
durchwcg um je  0 ,0 2  OC. fUr 100 kg gektirzt. 3 . Die 
besonderen Anwendungsbedingungen der fiir diese Gliter 
bestehenden Ausnahmelarife behalten auch im Uebergangs- 
verkehr von oder nach den Kleinbahnen GiiUigkeit. 4. 
Die Bcf5rderung auf den Kleinbahnen Kyrilz-Perleberg, 
Kyrilz-Breddin nnd Viesecke-Glowen erfolgt auf Grund 
der Bestiinmungen und zu den Frachtsiitzen des Biunen- 
gutertarifs der Kleinbahnen. Hannover, 19. 9 . 1902 . 
Kgl. Eisenbahndirektion.

Yereine und Yersainmliuigen.
E i n e  a u f s e r o r d e n t l i o ł i e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e s  

V e r e i n s  f i i r  d i e  b e r g b a u l i c h e n  I n t e r e s s e n  i m  O b e r 
b e r g a m t s b e z i r k  D o r t m u n d  fand am 2 9 . Septem ber  
d. J .  in E ssen  unter «ahlreiclier B ete iligu n g  der M itg lieder  
sta ll, w e lch e  dem  sch e id en d en  b islierigen  V orsitzend en , 
G eheim en F inanzrat J  e n c  k e in  d an k baier  A nerkennung  
se in es w eitb lick en d en  und verd ien stvo llcn  W irk en s an der  
S p itze  des V erc in s d ic  E h renm itg lied sch aft v er lieb . G le ic h -  
z e it ig  w urde auch  der Begriinder und frtihere langjiihrige  
V o rsitzen d e des V ere in s, der R eichstngsabgeordnete Dr. jur . 
H a m  m a c  b e r  zum  liliren m itg lied e  ernnnnt.

G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n . .  G e w e r k s c h a f t d e s  
B rau n ko l i i  e n b e r g w e  rks  H e l e n e n s g l i i c k .  13. Oktober 
d. J ., vorm. 11 Uhr zu Berlin, Ciiarlottenstr. 35 a.

R h e i n i s c h e A n t h r a z . i t - K o l i  l e n w c r k e  z u 
K u p f e r d r e h .  18 . Oktober d. J ., nachm. 4*/j Uhr, im 
Hotel Iletze zu Essen-Ruhr.

W a r e t e i  n e r  G r u b e n -  u n d  H U t t e n  -  W e r k e .
18 . O ktober d. J. vorm . 9 U h r, im  G esch iiftslokal der 
W arste in er  G ruben- und H titten -W erk e zu  W arstein .

Marktlberichte.
E s s e n e r  B ó r s e .  A in tlich er  Bericht vom  29 . Septem ber

1 9 0 2 , a u fgeste llt von der B O rsen-K om raission.

K o h l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  
P reisn otieru n gen  im O berbergam tsbezirke D ortm und. 
Soite. Pro Tonne loco Weik

I. G a s -  u n d  F l a m m k o l i l e :
a j  G a s fo r d e r k o h le ...........................  1 1 ,0 0 — 1 2 ,5 0
b ) G asflam infSrderkohle . . .  9 ,7 5 — 1 1 ,0 0  „
c )  F lam m forderkoh le . . . .  9 ,2 5 — 1 0 ,0 0  „
d )  S t i i c k k o h l e .................................  1 3 ,2 5 — 1 4 ,5 0  „
e )  H a lb g e s ie b te .................................. 1 2 ,5 0 — 1 3 ,25  „
f )  N u fsk oh le  g e w . Korn ^lj _ 1 2 ,5 0 - 1 3 ,5 0  „

l  ” HI . 1 1 ,2 5 - 1 2 ,0 0  „
„ * IV ■ 9 , 7 5 - 1 0 ,7 5  „

g )  N u fsgru skoh le  0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,o 0 —  8 ,0 0  „
0 - 5 0 / 6 0  „ 8 ,0 0 —  9 ,0 0  „

li)  Gruskohle 4 , 5 0 -  6 ,75

II. F c t t k o h l e :
a) Fiłrdcrkohle . . . . .  9 ,0 0 — 9 ,7 5  JC.
b) Bestmelierte Koiile . . . 1 0 ,75  —  1 1 ,75  „
c) Stiickkohle . . . . . .  1 2 ,75  — 1 3 ,7 5  „
d ) Nufskohle gew. Korn II 12 7 5 __ 13 75

» » »
„ m  . 1 1 ,0 0 - 1 2 , 0 0  „
„ IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  „

e ) K o k s k o h le ................................  9 ,5 0 — 1 0 ,0 0  „
III. M ag  e r e K o h l e :

a) F orderkohle.........................  8 ,0 0 — 9 ,0 0  „
b) Forderkohle, inclierte . . . 1 0 ,0 0 — 1 0 ,5 0  „
c) Forderkohle, aufgebesserte, je

nach dem Stiickgehalt . 1 1 ,0 0  — 1 2 ,5 0  „
d) S t i ic k k o h le ................................  1 3 ,0 0 — 1 4 ,5 0  „
e) Arthrazit Nuls Korn I . . 1 7 ,50  — 1 9 ,0 0  „

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

IV. Ko k s :
a) Hochofenkoks . . . . .  1 5 ,0 0  „
b) G ie f s e r e ik o k s .......................... 1 7 ,0 0  — 1 8 ,0 0  „
c) Brechkoks I und II 1 8 ,0 0 — 1 9 ,0 0  „

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

Marki: Geringe Belebung anhaltend. Niichste Hórsei.- 
Veisaminlung findet am Montag, den 6. Oktober 11302, 
nachniiltag* 4 Uhr. iin „Berliner Hofff, Hotel llartmann, statt.

B c r s e  z u  D u s s e l d o r f .  Amtlicher Kursbericht von.
2. Oktober 1902 , aufgestellt vom Borsen-Vorstand unter 
Mitwirkung der vereideten Kursmakler Eiluard Thielen  
und W ilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. K o h l e n  u n d  Koks .

1 Gas -  u n d  F l a m m k o h l e n :

a) GaskohleflirLeuchtgasbereitung 1 1 ,0 0 — 1 3 ,00
b) G eneratorkolile..........................  1 0 ,5 0 — 1 1 ,80  „
c) Gasflammfórderkohle . . . 9 ,7 5 — 1 1 ,0 0  „

2 . F e t t  ko l i  l e n :
a) Ftfrderkohle.................................  9 ,0 0 — 9 ,8 0  „
b) beste melierte Kohle . . . 1 0 ,5 0 — 1 1 ,8 0  „
c) K o k s k o h le ..................................  9 ,5 0 — 10,00  „

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

a) F orderkoh le .................................  8 ,0 0 — 9 ,80  „
b) melierte K o h le ........................... 1 0 ,0 0 — 1 2 ,50  „
c) Nufskohle Korn II (Anthrazit) 1 9 ,5 0 — 2 4 ,0 0  „

4. K o k s :

a) Giefsereikoks . . . . .  1 7 ,5 0 — 1 8 ,0 0  „
b) H o c h o fe n k o k s ..........................  15 „
c ) Nufskoks, gebrochen . . . 1 8 — 19 „

5 . B r i k e t t s .......................................  1 1 ,0 0 — 1 4 ,0 0  „

B. E r z e :
1 . Ilohspat je  nach Q ualifat. 10 ,40  „
2 . Spateisenstein, gerSsteter . . 1 4 ,40  „
3. Somorrostro f .o .b . Rotterdam — „
4. Nassauischer Roteisenstein mit

etwa 5 0  pCt. Eisen . . .  — „
5 . Rasenerze franco . . . .  —  »
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C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la . 1 0 — 12 pCt.

Mangan . . . . . . . 69 a t .

2. Wei fsstrah 1 iges Q u a 1. -Pud d el- 
roheisen: - n
a) Rhein.-westf. Marken 58 Ji
b) Siegerlander Marken 58 V

3 . S t a h l e i s e n ................................. 60 p

4 . Englisches Bessemereisen cif 
R o t t e r d a m ................................. __ s h

5. Spanisches Bessemereisen, 
Markę Mudela, cf. Rotterdam _ J t .

6. Deutsches Bessemereisen . . 64 n
7 . Thomaseisen frei Verbrauchs- 

slelle ............................................... . V
8 . Puddeleisen, I.usem b. Qual. 

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

R u h r o r t ......................................... 71 V

10. Lusemburger Giefsereieisen 
Nr. m  ab Lusemburg 5 0 V

11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I 65 V

12 . »  11 — n

13. 61 n

14. _ Hamatit . . . . 65 n

1 5 . Spanisches Hamatit Markę 
Mudela ab Ruhrort — K

1.

D. B l e c h e :  

Gewóhnl. Bleche aus Flufśeisen 13 0 — 13 5 73

2 . „  „  „  Schweifeeisen — 1?

3 . Kesselbleche aus Flufśeisen . 16 0 yr

4. jy „ Schweifseisen . — JO

5. F e in b le c h e ........................................ — 9 /

Notierungen iiber Stabeisen und Draht fehlen.

Auf dem Kohlen- and Eisenmarkt ist keine Aenderung 
eingetreten.

Nachste BSrse fur W eitpspiere am Donnerstag, den 
9 . Okt., fur Produkte am Donnerstag, den 16 . Okt, 1902 .

/  B e u t s c h e r  E ise n m a r k t . Die im Herbste erwartete 
Besserung in der Lage der deutschen Ei-enindustrie ist 
bislang noch nicht erfolgt. Im wesentlichen steht der 
Markt noch auf demselben nicht sehr erfreulichen Stand- 
punkle -wie zur Zeit unseres letzten Berichles. Es besteht 
immer noch das fruhere Missverhaltnis zwischen Gestehungs- 
kosten und Marktpreisen. Dali vom Auslande noch ziemlich 
rege Nachfrage vorhanden ist, wi l l  nicht v iel bedeuten, das 
Hauptgeschaft mufs das Inland bringen. Die bereits im 
vorigen Berichte gemeldete bessere Lage des Ostens dem 
rheinisch-westfalischen Rerier gegeniiber hat auch fiir 
den letzten Monat angehalten. D ie Preise haben sich mit 
wenigen Ausnahmen noch leidlich behaupten konnen, obwohl 
ihre schwache Haltung unrerkennbar ist. Die Lager sind 
im ganzen und grofsen unve'randert geblieben.

In O b e r s c h l e s i e n  hat sich den dortigen Berichten 
zufolge das Geschiift in j,unverkennbar giinstiger Weise weiter 
entw ickehfc'. Grófsere Abschlusse sind allerdings nicht auf 
dem Markte, doch halt eine grófsere Anzahl kleinerer 
Auftriige den Betrieb der Werke aufrecht. Schwere Walz- 
eisensorten gehen in Schlesien besser ais frOher. Selbst 
die um diese Jahreszeit sonst weniger rerlangten Sorten,

z. B. Trager fanden ira Osten befriedigenden Absatz, ebenso 
geht Handelseisen recht flott. Bei den Grobblechwalz- 
werken bat die starkę Beschaftigung des Yormonats zwar 
angedauert, jedoeh keine weiteren Fortschrilte gemacht. Das 
Feinblechgeschaft war ungeachtet der fortgeschrittenen Saison 
befriedigend, desgleichen die meisten ObrigenFertigerzeugnisse. 
Halbmaterial ging flotter ais im Sommer, das gleiche gilt 
vom Bahnmaterial und Grubenschienen. Etwas langsamer 
zeigen sich die Fortschritte auf dem Roheisenmarkt. Eine 
Zeitlang schien es fraglich, ob das Roheisensyndikat weiter 
bestehen wurde; es scheint aber nunmehr nach einer Er- 
klarung der Verkaufsvereingung des oberschlesischen Roh- 
eisensyndikates, dafs die Verlangerung auf 1 bis 2  Jahre 
mit ziemlicher Bestimmtheit zu erwarten ist.

Die Geschaftslage auf dem r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e n  
E i s e n m a r k t e  ist nicht so erfreulich, w ie die Berichte 
es fur das ostliche Deutschland melden. Im ganzen zeigen 
sich wenig Symptome, die auf eine baldige Klarung der 
Geschaftslage schliefsen lassen. Wenn auch manche Werke 
noch auf einige Zeit mit Auftragen rersehen sind, so 
arbeiten doch die wenigsten mit nennenswertem Nutzen, und 
es mufs ais charakteristisches Zeichen betrachtet werden, 
dafs auf zwei Yersammlungen von Halbzeug- und Rohmaterial- 
verbrauchern das MissYerhaltnis der ruinósen Preise der Fertig- 
erzeugnisse zu den Preisen der genannten Stoffe besonders 
stark betont wurde. W ir geben noch einige, besonders den 
rheinisch-westfalischen Eisenmarkt betreffende Mitteilungen.

In E i s e n  e r z e n  ist die Geschaftslage im wesentlichen 
dieselbe geblieben. Der Absatz ist wenig lebhaft und 
auch die vom Siegerlander Eisensteinsyndikat Mitte September 
bewirkte Preisherabsetzung um 6 pro Doppellader fur 
gerósteter. Spateisenstein ist rorlaufig ohne Wirkung auf 
die Nachfrage geblieben.

R o h e i s e n  wird im Vergleiche zum Yormonate elier 
weniger ais mehr gefragt. Man ist zufrieden, dafs die 
Lager nicht allza stark zunehmen. Oeber das Schicksal 
des Roheisensyndikats lafst sich immer noch nichts 
Bestimmtes mitteilen, doch scheinen die Aussichten fur die 
Yerlangerung jetzt guostiger geworden zu sein.

Die Preise zeigten schon in den letzten Monalen wenig 
feste Haltung. Jetzt hat das Rheinisch-W estfalische Roh- 
eisensyndikat die Preise fiir Qualitats-Puddelroheisen um
2  pr. Tonne ermafśigt. An den fur i .  September d. J. 
bewilligten Frachtermafsigungen, die bekanntlich von der 
Nordwestlichen Gruppe des Yereins deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller endlich erreicht sind, nimmt auch Roheisea 
teil. Damit ist einem lange empfundenen Debelstande 
wenigstens einigermafśen abgeholfen.

In A l t m a t e r i a l  und H a l b z e u s  ist die Markllage 
im wesentlichen ohne Aenderung. Die Yorrate haben sich 
durch die Auslandlieferungen, auf die wir bereits in dem 
letzten Berichte hinwiesen, allerdings vermindert, infolge- 
dessen sind die Inlandpreise fest und konnten stellenweise 
noch h5her gehalten werden. Wenn nur nicht das Ausland 
mit den b illig  erstandenen Erzeugnissen mit uns selbst in 
Wetibewerb tritt!

Auf dem F e r t i g e i s e n m a r k t e  ist es, wenige Betriebe 
ausgenommen, noch etwas Stiller ais im Yormonate. S t a b 
e i s e n  z. B. geht ziemlich gut ins Ausland, hat aber im 
Inlande nur mafśigen Absatz, sodafs sich die Preise eben 
grade behaupten konnen. B a n d  e i s e n  ist in letzter Zeit
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wieder inelir yernachlassigl, docli halten sieli die Preise 
leidlich. T r i i ge r  lassen, wic dies gegen Ende der Bau- 
periode niclit atiders zu erwarlen isi, in der Nachfrage zu 
wiinsclien iibrig. Der Vcrband lial jedocli anfangs September 
beschlossen, an den jetzigcn Prcisen feslzulialtcn, dagegen 
bewilligt er, wie aueli der Halbzengverband, die Ausfuhr- 
verglRungen weiter wie bisher. In G r o b b l c c h e n  ist eine 
Wendung zum Besseren noch niclit cingelręten. I m F e i n -  
b I ech  g es cli ii f t sind die rlieinisch-weslfalischen Werke 
noch leidlich beschiifiigt, stellcnweise macht sich sogar eine 
geringe Helebung der Nachfrage bemerkbar, wahrend voui 
Siegeilande aufserordentHehe Stille berichtet wird. In der 
letzten Silzung des Syndikats wurde bcschlossen, an den 
seitherigen Prcisen feslzuhalten. Die Lage des W i i l z -
d r a h t m a r k t e s  ist sehr uncrquicklic.il, es genugen zur 
Gliaiakterisierung der Lage schon die beiden Thatsachen, dafs 
mail Anfang des Monats schon die Preise um 10
pr. Tonne bei Abschllissen (lir das IV. Vierteljahr er-
iniifsigt liat und die Erzeugung vom 1. Oktober ab stalt 
um 1 um 6 pCt. einschriinken wird. Trotz, oder man darf 
ruhig sagen infolge der Preiseriniifsigung halten die ICiiufer 
nacli wie vor zuriick. D r a h t s t i f t e  halten nach dcm Be- 
ricliie des Vcrbandes deutscher Drahistiftfabrikanten fiir
August keine weitere Bclcbung, lUr Oktober wird der 
Bericht niclit viel rosiger lauten, da die Auftriige nicht 
zahlreichcr geworden sind.

Die Geschiifislagc der Mas c l i i  n e n f a b r i k e n  und 
K o n 8 1 r u k t i o n 8 w e r k s  tii tt en ist noch dieselbe wenig 
erfreuliclic geblieben. Neue Auftriige gelien spiirlich ein, 
und betrcfTs der Preise liijrt man Uberall dieselbe Klagc. 
Die E i se  n g i efsc re i e u sind glcichfalls nur ungeniigend 
beschiiftigt, wiederum mit Ausnalime der Rolireugiefsereien, 
die nocli leidlich Auftriige buchcn konnen. Die Aussichlen 
auf das Zustandckonimen eines Allgemeinen Deutschen 
Rohrensyndikats, die angeblich wegen DilTcrcnzeu mit den 
sliddeutschen Wciken gescheitert seien, sollen im Gegenteilc 
nicht ganz aussicliislos sein. Dic Gcschiiftslage der Ba l i n -  
wa g e n  ans  ta 11 e n isi im ganzen unverśindert.

Wir stellen in folgendem die Notierungen der letzten 
3 Monate gegenliljer.

Spateisenstein geróstet 
Spiegeleisen mit 10— 12 pCt.

Mangan
Puddfiroheisen Nr. 1, (Fraclit- 

grundlage Siegen)
Giefścroiroheisen Nr I 
Bessemereisen  
Thomasroheisen franco 
Stabeisen (Schweifseisen)

„ (Flufseisen)
Trager, Grundpreis ab Kurbach 
Kesselbleche von 5 mm Dicke 

und starker (M autelbleche)
Siegener Feinbleche aus Flufs

eisen
ICesselblcchc aus Flufseisen (SM )
Walzdraht (Flufseisen)
Grubenscliieiien

1 E n g lis e h e r  K o h le n m a r k t. Auf dcm e n g l i s c h e n  
Kolilenmarkte sind nennenswerte Acndcrungcn aus der 
letzten Zeit kaum zu ver/.eichnen, zu erwarten sind solche 
im Laufe der iiachsien Wochen hochsteiis fiir Hausbrand, 
der allmiililich das Ubliche Gepriige des Winterg>*schiifies 
annimmt. In den Midlands hat sieli die Nachfrage in

15. Juli 15. August 30. Sept.
JL. JL. JL.
150 150 144

71 71 71

GO— 62 6 0 - 6 1 60
6 4 — 66 6 4 - 6 6 6 4 - 6 6
6 2 - 6 3 62 62

58 58 58
125 125 125
115 115 115
105 105 105

145 145 145
160 160 160

1 3 5 - 1 4 0 135 1 2 5 - 1 3 0
108 108 108

besseren Stiickkohlen bereits wesentlich gesteigert, auoh ist 
infolge des klihlen Sommers in dcii Vormonatcn schon der 
Bedarf derartig gewesen, dafs die Lagervófriito auf der 
ganzen Linie unter dem Iiblichen Durchschnitt blieben. 
In Yorkshire hat man denn auch bereits fiir den Anfang 
Oklober Preisaufschliige in Erwiigung gezogen, mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit auch in Lancashirc, doch 
bleibt es zweifelhaft, ob es fiir den Augenblick schon zu 
einer allgemeinen Aufwśirtsbewcgung kommen wird. Wcit 
weniger zuversichllich im Ilinblick auf dic Zukunft ist die 
Slimmung fUr geringere Stiickkohlen zu Ińdustriezwccken, 
namentlich in Anbetraelit der Flauc in den verbrauchcnden 
Industrien. Dic Zuvielcrzeugung an gewohnlichem Ma- 
schinenbrand, Schmiedekohlc und L,okomotivbrand liat die 
Preise bereits stellenweise geschwacht, wenn auch fur 
spilterc Liefcrung die Notierungen bislang unberiihrt b lieben; 
dic kiinftige Preisstellung ist noch eine selir fragliche. 
Maschinenbrand hat sich auf den niJrdlichcn Miirkteu fest 
bebauptet, cinige Unrcgelinafsigkeiten in Wales scheinen 
nur vorUbergehender Natur zu sein. —  In N or t h u m be r- 
l a n d  lagen Auftriige in letzter Zeit besonders zahlrcich 
vor in Gaskolile fiir iiiichsljahrige Liefcrung nacli den 
Mittelmeerhafen. Bester Maschinenbrand verzeichnet an- 
haltende Festigkcit zu 1 1 s.  6 d.  f. o. b. Tyne, zwuitc 
Sorten sind scit einigor Zeit schwiicher und wiclien zuletzt 
auf 9 s. bis 10 s .  Mascliiuenbrand-Kleiiikohle konnte sieli 
auf 5 s. bis 5 s. 6 d.  behaupten. Gaskolile hiilt sich ohne 
Schwiei igkeiten auf 10 s.  fiir beste, und 9 s.  bis 9 s.  3 d.  
fiir geringere Sorten. Ungesiebte Bunkerkolilc konnie zu
9 s. bis 9 s. 3 (Z. elwas hSlier gehallen werden. Bester 
Hausbrand kommt nocli niclii uber 12 s. bis 13 S. 6 d.  
Iiinaus. Gut gefragt ist Hochofenkoks, zuletzt zu 16 s., 
was einen Aufsclilag um 3 d.  bis 6 d.  bedeutet; auch 
Giefsereikoks ist im Preis und Nachfrage fest zu 18 s. 
bis 18 S. 6 d  In L a n c a s h i r c  hiilt sich in llaus- 
brandsorten Angebot und Nachfrage allmiililich das Gleicli- 
gewicht. Beste Stiickkolilen notieren nocli unveriindert 14 s.
6 d. ,  mittlere 13 S. 6 d„  Kiichenkohlc 10 S. 6 d.  bis
11 s.  Maschinenbrand- und Sclimiedekohle bcwegen sieli 
langsanier zu 9 S. 6 d.  Kleinkolilc gclit in besseren Sorten 
noch iinnier regclmiifsig ab und erziell, je nach Quallliil,
5 s. bis 7 s„ bei Kontrakleriieueriingen sind nur selir 
unbedeutende Preisnachliisse gewiihrt worden. In Y o r k s h i r e  
sind die Hausbrandpreise nur im Westen (Leeds) fiir den 
1. Oktober um 1 s. erliiilit worden. Im Barnsleydistriklc 
behaupten sich die allen SiU/.e mit zunehmender Festigkcit. 
Dic Forderung erstreckt sich noch nicht iiber dic vollc 
Arbeitswoche. Der Versand an Hausbrand ist nach allen 
Richtungen selir lebhaft. Beste Silkstouekohle notiert 13 s.
3 d.  bis 13 S. 6 d „  zweite 12 s. bis 12 S. 6 d. ,  bester 
Barnsleyhausbrand 12 s. 6 d.  bis 12 S. 9 d. ,  geringerer
11 s.  bis 11 s. G d .  Die Nachfrage in Gaskolile steigert 
sich, die meisten Kontrakte werden um 1 s. 3 d.  bis 1 s.
6 d.  unter den Siitzen des Vorjihres erneuert. Auch in 
Maschinenbrand liegen gute Auftriige vor. Kleinkolilc und 
Abfallkohle gelien schleppender und belnsten den Markt 
in grofseren Mengen. In C a r d i f f  hat in lelzter Zeit das 
stiiimische Wetter die Anzahl verfligbarer Schiffe sehr ver- 
mindei t, sodafs sieli grofsere Kohlen mengen stauten und 
eiuige Produzenten zu Preisnachliisseu gezwungen waren. 
Durchweg hiilt man fiir prompten Versand fiir besten 
Maschinenbrand fest an 15 S. bis 15 s. 6 d. ,  wahrend 
von etwa Mitte Oktober an 3 d .  bis 6 d.  mehr gefordert
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wird. Kleinkohle hal sieli nacli einigen Schwanktingen 
neuerdings wieder gefesligt, beste Sorlen erzielen 7 s. 6 d., 
zweite 6 s. 6 d. bis 6 s. 9 d. Moninouth&hirer halbbituminose 
Koliie wurde gleichfalls durcli die Siockuugen im Ausfuhr- 
geschiifle geschwiichi, liestc Soiien gelien zu 13 s. bis 
J 3 S. 6 d., gcringere zu 12 s. bis 12 s. 9 d. Bituiiiiiiose 
Khondda zeigt steigende Tendenz, Nr. 3 zu 14 s. 3 d., 
Nr. 2 zu 11 S. bis l i s .  3 d. fiir beste Sorten. In Koks 
liegen gule Auflriige vor, u. a aucli vou den Vereinigten 
Staaten. Guler Gicfsereikoks ist iinverandert zu 18 S , 
Spezialsorien gelien bis 22  S. 6 d.

Z in k r n a r k t .  Von Paul Spp i c r, Breslau. R o l i z i u k .  Die 
fesle Tendenz, welche sieli bis iiber Mittn des Monats 
liinaus bei gmen Preiseu behauptete, wieli gegi'ii Ende des 
Monals einer ni li i ueren Stimmuiig bei weichenden Kurseii. 
Konsiimenten liielicn sieli melir zuriick und zweite Hand 
ni' lite abziislofisen. Je nacli Quanlum und Termin wurde 
zuletzt 18 85  J t .  bis 19 ,25  JL  die 5 0  kg frei Wuggon 
Breslau hezalill.

Die Ausfulir im Ausust war befriedigend. Es empfiiigen
u. a. in Doppelzenluern: Grofsbrilaunien 36 415 ,  Oester- 
reicli-Ungarn 14 6 8 3 ,  Rufsland 9 0 8 1 . Grofsbritannien 
fiihrte bis Ende August ein 62 7 9 4  Tons gegen 43  303  
Tons im gleichen Zeitraumo des Vorjahres,

Durcli ilie fotlschreiiende Blendeverarbeilung liat sich 
bei der sclilcsisclien Akliengesellschaft fUr Bergbau und 
ZinkhUitenbelrieb in Lipine der Bau einer neuen Hlltten- 
lialle auf Silesiahiitte ais notwendig erwiesen. Diese 
Halle wird mit doppelctagigen O fen ausgestattet. Aucli 
die von der Flirstl ich Holieiilolieschen Verwaltuiig zu 
erbauende neue Ziiikliiiue wird mit zweietagigen Oefen 
verselien.

Z i n k b l e c h .  Unter BerucksicliliKung der vorgeruckten 
Jalues/.eit in guler Frage. Preise unver:indert. Die Pro
duktion des von Oktober ab in Betrieb komuienden Kuni- 
gunde-Walzwerkes wird durch die Verkau(sstelle des Ver- 
bandes deutsehir Ziukwalzwerke zum Vertriebe gehingen. 
Der Bau eines neuen Zinkwalzwerkes seitens der Firma 
Georg von Giesche's Erben ist besclilossene Saclie. Der 
Plulz dafiir ist bereits abgesteckt uud die polizeiliche Ge- 
nehiniguug eiugeliolt.

Z i n k e r z .  An der Zufulir waren beteiligt, Oeslerrejch- 
Ungaru mit 31 133,  Schweden 6 7 9 8 ,  Algerien 6411,  
Vereinigte Staaten von Amerika 5 5 5 0 , Briii^c-Ii-Australicn 
4 0 0 0  Doppelzeniner und es gelangten zur Wiederausfuhr 
nacli Belgien 28  9 7 1 ,  Oeslerreich-Ungarn 14 5 3 9  Doppel- 
zeniner.

Die Produklion von Zinkerz in Sardinien betrug im 
vergangenen Jalire 109 107 t gegen 99 60 7  t iin Vorjahre. 
Die Gruben, welche meist Galmei luliren, gelioren der 
Coiupagnie Mallldano. Dieselben befiuden sieli in Malfidano, 
Genua-Arenas und Planu Satu. Die von eiuigen deutsclien 
Interessenten crtSffuelen Betriebe liatteu bislier keinen be
sonders gunstigen Erfolg zu verzciclinen.

L ii hop  o n e  liattc fUr Export gulen Marki, besonders 
Prankreich zeigte sieli aufnahmeriihiger.

Z i n k s l a u b  (Poussifere). Die Tendenz ist still. Nacli 
einem Patent der Farb werke vormals Meister, Lucius und 
Brlining iiber direkte Darstellung von festem, in Wasser 
scliwer loslicliem Zinkliydrosulfit wird bei Anwendung 
jenes Verfalirens eine Verwertung von 75  bis 80  pCt. 
des Zinkstaubcs ermoglicht.

Die Kinfulir und Ausfulir Deutschlands betrug in 
Doppelzentnern :

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

1901 1902 1901 1902
August Jan.-A ug. August Jan.-A ug. August J hii.-A ui.'. August Jan.-Aug.

Holizm k . . •22476 13 2 541 29 640 165 453 58 388 314 121 68 271 497 601
Zinkblecli . . . .  . . . 140 1 671 24 716 16 230 . 97 069 14 622 115 727
[ifiiclizink . . . .  . . . 857 7 050 780 6 130 781 7 61)5 3 263 1 4 2 0 5
Z lu K u rz .........................  . . . 55 810 541 401 60 4U6 455 727 25 095 2'.4 878 43 510 3 2 0 1 9 4
/.inkwcilś, Zinkasrbe, /<inkstaub . 4 393 26  853 3 0 1 5 23 456 17 597 103 817 17 716 139 337

20 174 5 160 4  971 4 4 1 4 3 7  773 54 699

M e ta llm a r k t . Die rilckgiingige Tendenz des Marktes 
liielt weiter an; samtliche Notieiungen mit Ausnahme von 
Zink, welehes im Preise stieg, gingen abwiirts.

K u p f e r  stetig. ti. 11. L. 52 . 6 3 . bis L. 52 . 11. 3.,
3 Mt. L. 5 2 . 10 . 0 . bis L. 52. 15. 0.

Z i n n bescliriinkt Straits L. 115.  10.  0.  bis L. 116.  0.  0. ,
3 Mt. L. 113.  10.  0.  bis i .  114.  0.  0.

Bl e i  ruliig. Span. L  10. 16. 3 ., Engl. L. 11. 1. 3.

Z i n k  matt. Sclilufs fesler. Gew. Marken L . 19. 2. 6 . 
bis Ij. 19. 5. 0 .. bes. Marken L . 19 . 5 0 . bis L . 19. 7 . 6 .

S i l b e r b a r r e n  2 3 3/i6 .

Notiorungen auf dem englischen Kohlen- und 
Frachtenmarkt. (Borse zu N ew castle-on -T yn e.) Die 
gute Naclifrage nach bester steam-Kohle liielt aucli in der 
jetzt beendelen Woche an, wiilirend die Naclifrage nach 
zweiten Sorten immer noch schwacli blieb. Die Preis-

notierungen, welche gegen die der Vorwoche fast unver- 
iindert blieben, stel 1 ten sich wie folgt: Beste nortliumbrisclie 
slcaih-Kohle l i s .  3 d. bis l i s .  6 d., zweite Soiten 9 s.
bis 10 s., steam - sinalls 5 s. bis 5 s .  6 d. Gaskohle war
ziemlich liegehrt; die Preise liierliir bewegten sich zwisciien 
9 uud 10 S , je nach Qualital. Bunkerkohle war reichlicli 
Yorliandeu, erzielie aber nur den Pieis von 8 s. 9 i .  bis
9 S 6 d fiir ungesiebte Sorten Der Koksverkchr zeigte 
wiederum iiufserste Kestigkeit; ge/.alilt wurde liir Ausfuhr- 
koks 18 s. bis 18 s . 6 , fur Hochofenkoks 16 s. bis
16 s. o i  f.o.b.

Der Frachtenmarkt gestaltete sich ziemlich gUnstig.
Die Naclifrage nach Scliiffsrauin wur lebhaft, und obwohl 
reichlicli Dampfer Yorhanden waren, hielten die IUieder
mit dem Angebot zurUek, um ein Steigen der Frachtsatze
herboizuluhren, was ilinen teilweise aucli gelang. Tyne 
bis London 3 s. 3 d , Tyne bis Kroustadt 4 S 3 d. bis
4 s. 7 l/z d., Tyne bis Genua 4 s. Gd. bis 4 s. 9 d.



i .  Oktober i90Ź. — 995 — Kr. 40.

M a r k tn o tiz e n  iib er  JSTebenprodukte. (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

24. September 1. Oktober

L.
yon
i. d. L.

bis
d. L.

toii

i . d. L.
bis 
8. d.

1% __ ___ m ___ ___ 1V„ _ _ 1%
Ammoniumsulfat (Beckton terms) p. t o n ........................ 11 18 9 12 — 11 18 9 12 —
Henzol 90 pCt. p. g a l i o n ....................................................... — — 8 8 — — 8 1/?

» 60 „ tt ................................................ — — 7V* 77? — —
Toluoi p. g a l i o n ......................................................................... — — 7 — — 8 — — 7 — — 8
Solyent-Naphtiia 90 pCt. p. g a l i o n ..................................... — — 77* —. — 8 — — 77? — — 8 7 ?
Karbolsaure 60 pCt.......................................................................... — 1 8 — 1 87? — 1 8Vt — 1 9
Kreosot p. g a l i o n .......................................................................... . — — 13/r — — IV* — — 17s — — 17?
Anthracon A 40  pCt. u n i t ....................................................... — — I 1/, — — l 3/< — — 17? — — l 3/i
Anthracen B 3 0 — 36 pCt. u n i t ........................................... — — 1 — — — — l — —

Pech p. ton f.o.b. ....................................................... ...... — 63 6 — 55 — — 53 6 — — 55

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

KI. 7 8 e .  Nr. 171 2 0 4 . 21 . Februar 1902 . B. 1 8 7 8 4 .  
S ic h e r h e its z u n d k a p s e l, b e s te h e n d  a u s  e in e m  iib er  
d a s  Z iin d sc h n u r e n d e  g e sc h o b e n e n  a u sg e z a e k te n  
R o h r c h e n  u n d  e in e m  d ie  Z u n d p il le  tr a g e n d e n  
H iite h e n . Bochum- Lindencr Ziindwarenfabrik C. Koch, 
Liiiden a. ri. R

KI. 7 8 e. Nr. 171 533 . 5. Miii/, 1902 . F. 8 483 .
Z iin d a p p a r a t m it  fe d e r n d e r , d e n  Z iin d er  h a lte n d e r  
K le m m e  a is  S tr o m z u fiih r u n g  fiir  Z iin d sc h n u r -  
s ic h e r lie its a n z iin d e r . FabrikelektrisclierZUnder,G.m.b. II., 
Coln a. Rh.

KI. 7 8 e. Nr. 171 536 . 6. Marz 1 9 0 2 . F. 8 485 .
E le k tr is c h e r  S ic h e r h e itsa n z iin d e r  fiir  Z iin d sc lin iire  
m it  H iils e  u n d  v o n  d e r se lb o n  g e h a lte n e m  Z iin d k o p f. 
Fabrik elektrischer Ziiiidcr, G. m. b. II., Cii In a. Rh.

KI. 78  e. Nr. 171 5 37 . G. Marz 1902 Sch. 14 057 .
Z iin d sc łm u r z iin d e r  m i t  g era d e  g e b o g e n e m  E n d e  d er  
D r a h ts p ir a le . Carl Schaefer, Oberhausen. Rhld.

Zeitschriftcnschau.
(W cgcn  der Titel-Abkurzungen yergl. Nr. 1.)

M in e r a lo g ie . G e o lo g ie .
T h e  Su d b u r y  n i c k e l  mi n  es. Eng. Min. J. 20 . Sept.

S. 3 7 2 . Die Nickelcrzvorkommen im Sudbury Distrikt 
sollen selir reichlialtig sein und selir lohnendeii Bergbau 
veisprechen.

B e r g b a u te c h n ik  (einschl. Aufbcreitung elc.).
S t e e l  l i n i n g  mi n ę  at  „B“ - s h a f t ,  P i o n e e r  mi n ę ,  

M i n n e s o t a .  Eng. Min. J.  13 . Sept. S. 3 3 8 /4 0 . Mit- 
teilunuen iiber den Stahlausbau eines toniiliigigeii Sclinchtes. 
Koiistruktionsteile und deren Einbau.

T h e  e c o n o m i c  t h e o r y  of  s l i a f t s  and s l o p e s  
for f i a t  c o a l  beds .  Von Brackett. Eng. Min. J . 2 0 . Sept.
S. 3 7 5 /6 . Yergleich zwischen verschiedenen FOrder- 
systeinen: Einfaclife SchachUbrderung, Forderung in ein- 
fallenden Strecken, Seil- und Kettenforderung. (Fo:ts. folgt.)

Mi n i n g  i n •Japan.  Von Frank. Min. & Miner. 
Sept. S. 4 9 /5 1 . Beschreibung der grofsien Kolilengrube 
Japans, welche von der Hokkaido Tauko Tetsudo Kaisha 
Gesellschaft betrieben wird.

P i c k  a nd  c h a i n  m a c h i n e s .  Von Daft. Min. & M inc! 
Sept. S. 5 2 /3 . Kin Vergleich zwischen Vorztigen und 
Nachteilen der Kettenschrammaschine und der Siofsbohr- 
mascliine; letztere ais Schriimmaschine verwandt.

D a m p i n g  t he  a i r  o f  c o a l  m i n e s  a s a s a f e g u a r d  
a g a i n s t  e x p l o s i o n s .  Von Ashworth. Ir. Coal Tr. R.
2 6 . Sept. S. 7 8 1 /2 . Die Siittigung des Wetterstromes mit
Feuclitif;keit geniigt niclit zur Unscliadlichiniichuns des 
Kohlenstaubes, vielmohr ist eine ausgiebige Berieselung 
sowolil der Sohle ais der Firste und der Stofse notwendig.

15 tu d e s u r  le s  f c u x  d e s  m i n e s  d e ho u i 11 e d a n s 
l e B a s s i n  d ’A u b i n - D e c a z e v i l I e .  Von Abadie. Ann. Fr.
7 . Lfg. S. 1 /3 2 . Neue und plotzliclie Grubenbriinde. Alte 
Grubenbriinde. Giubenbriinde, welche nicht auf Selbst- 
entziindung, sondern auf Enlziindung duicli Utoorsiclitigkeit
u. s. w. zuruckzufiihren sind. Mittel zur Abwchr.

T o n g e  h y d r a u l i c  m i n i n g  c a r t r i d g e .  Coli. G.
26 . Sept. S. 6 7 9 . 2  TextOg. Ein neues Verfahren, unter* 
schriimte Kohle initlelst hydraulischer Pressunt; hcreinzii- 
ge w i nn en. Vergleich mit der Sprengarbeit, welcher sich zu 
Gunsten der erstgenanntcn Methode entscliieden haben soli.

T h e  S t a n d a r d  a c e t y l e n e  mi n ę  l amp.  Min.
& Miner. Sept. S. 64 . Die Konstruktion einer in Amerika 
palentierten Acetylcn-Grubenlampe wird angcgeben, ihre 
Einfuhrung in Gruben ohne Schlagwetter wegen ilires 
geringen Sauersto(Tverbrauches ('inpfohlen.

U e b e r  S t a u b n b s c h e i d e r  in B r i k e t t f a b r i k c n .  
Von Scheele. Braunk. 2 8 . Sept. S. 3 1 3 /5 . Erorterung 
der yerschiedenen Melhoden, den bei der Brikettfabrikation 
auftretendcn liŁstigen und gefUhrliclien Kohlenstaub nieder- 
zuschliigen.

T h e  e a s t e r n  c o a l  a n d  c o k c  c o m p a n y ’s w a s h e r  
at C o k e d a l e ,  K a n s a s .  Von Crane. Eng. Min J. 20 . Sept.
S. 3 7 3 /4 . Beschreibung einer Kohlenwiische und Koks- 
otenanlage.

M a sc b in e n -, D a r a p fk e s se lw e s e n , E le k tr o te c h n ik .
K ii lii w a s s e  r a k k u  inu 1 a t o r fiir K on de n s a t or e n .  

Von Weifs. Z. D. Ing. 2 7 . Sept. S. 1 4 4 9 /5 6 . Mischung 
des Wassers und Temperaturverlauf in den Aul'8ftibelialtern. 
Temperaturverlauf im Kondensator. Umiiiterbrochene 
Wassermischung 1. Gegenstromkondensiitor mit 1 Aulsen- 
behalter, 2 . Gegenstromkondensator mit 2 AufsenbeliiiUern,
3. Parallelslronikondensator mit 1 Aufsenbchalter, 4 . Parallel- 
stromkondensator mit 2  Aufsenbehaltern. 6 Textfig. 
(Forls. folgt.)
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D ie  I n d u s t r i e -  u n d  Ge  w c r b e a u s  s t e l l u n g  i n 
D u s s e l d o r f  1902 . B e r g -  u n d  H u i t e  n w e r k s -  
m a s c h i n e n  m i t  D a m p  f be Ir i e b. Von Dubbel. Scbliifs 
von S. 1 398 . Z. D. Ing. 2 7 . Sept. S. 1 4 5 7 /6 3 . Kom
pressoren: Veibundkoinpressor der Stulił und Eisen A.-G., 
Verbundkoinpressor von Pokorny & WiUekind. Kompressor 
von Sch ii ch terinan n & Kremer. Ilochofengebliise der Gute- 
lioffnungsliUtte. 1 Tafel. 39 Textfig.

E x p r e f s p u m p e  P a t e n t  Kl e i n .  Von W. Kohler.
6 Abb. J . Gas Bel. 27 . Sept. S. 7 2 1 /4 . Die Ptimpe 
dient zum Speisen der grofsen Fontaine auf der Diisseldorfer 
Ausstellung. Sie wird durch einen Elektromotor von 180  P S . 
mittelst Riemen angetrieben und macht 15 0 — 170 Touren. 
Die zahlreichen Saugycntilc sind jedes mit einem besonderen 
Saugrolirstutzen versehen, Slofse und Wirbel werden dadurch 
veriniede».

D ie  B e r g w e r k s -  und H U 11 en mas  c h i  n e n a u f  
d e r  D i i s s e l d o r f e r  A u s s t e l l u n g .  Dingl. P. J.
2 7 . Sept. S. 6 1 3 / 2 1 .  (Forts.) 21 Abb. Forts. folgi.

D ie  H e b e z e u g c  a u f  d e r  D i i s s e l d o r f e r  A u s 
s t e l l u n g .  Von llanfstengel. Dingl. P. J . 2 7 . Sept.
S. 6 2 1 /4 . (Forts.) 8  Abb. (Schlufs folgt).

T h e „ I la s te "  p a t e n  t pu m p. 3 Abb. Jr. Coal Tr. R. 
19. Sept. S. 7 2 5 . DiePmnpe macht 1000  Touren pro Minutę 
und ist im allgemeinen fiir geringe Druckliiihcn bestimmt.

T li e W a r w i ck  de t a r t a r i s e r. 1 Abb. Jr. Coal Tr. R.
19. Sept. S. 7 2 5 /6 . Das Speisewasser wird durch Abdampf
li och erhitzt, sodafs aus den Kesselsteinbildnern die C 0 2 
ausgetrieben und sic dadurch unloslich gemacht werden.

Ra n d  li i g h - p  r e s s  u r e c o m p r e s s o r .  Am. Man. 
18. Srpt. S. 3 2 1 .  Der neuen Kompressortype wird sehr 
gutc Kiihlung mięligeriilimt.

S u p e r h e a t  a n d  s u p e r h e a t c  rs. Von Ciuse. Am. 
Man. 18. Sept. S. 3 2 4 /2 7 . Ein Rtickblick auf die Ent
wicklung der DatnpfUberhitzungseinrichiuiigen.

Hiittenwesen, Chemisohe Technologie, Chemie, 
Physik.

S t r u k t u r ve  rii n d e ru n g e  ii in  ii b e r li i t z t e m S ta  hl 
b e i s e i n e r  W i e d e r c r l i i t z u n g .  Von Giirausson. Oest. Z.
2 7 . Sept. S. 5 09 /1  3. Mikroskopische Untersuclningen iiber 
die Veriinderungcn des Gefiiges bei bestimiuteii Temperaturen.

U e b e r  e l e k t r i s c h e n  Wa l  z w e rks be t r i e b. Von 
Danielson. Oest. Z. 27 . Sept. S. 5 1 8 /9 . Beschreibung des 
Stabeisen- und Drahtwerks der Fagerstaliiitte in Schweden.

Tl i e  Re  act  or p r o c .e ss  for t r e a t i  ng c o p p e r  ma11e. 
Eng. Min. J . 13. Sept. S. 3 4 0 . Angaben iiber ein 
pfitentiertes Yerfahren zur Behandlung sulphidisclier Kupfer- 
erze durch Einblasen eines Gemiscbes von iiberhitztem 
Dampf, Luft und feinem Sand in den Ofeti.

G o v e r n e m e n t  t e s t s  o f  o i l  for fuel -  Ir. Age. 
18. Sept. S. 2 8 /2 9 . Von einer amtlich eingesetzten 
Kommission sind in Washington vergleichende Versuclie 
iiber die Heizkraft von Kohle und Petroleum angestellt 
worden. Der HcizelTekt von Petroleum aus Beaumont soli 
3 0  pCt. hoher sein ais der mit Pocahontas-Kolile erzielte.

Volkswirtschaft und Statistik.
D ie  E r d o l l a g e r  in T e x a s .  Oest. Z. 2 7 .Sept. S .5 1 3 /8 . 

Beschreibung der Entwickelung der dortigen Oelindustrie.

D ie  Z u k u n f t  d e r G o 1 d f e 1 d e r v o n W i t w a t e r s r a n d. 
Oest. 'A. 2 7 . Sept. S. 5 1 8 . Kurzer Bericht iiber die Lnge 
der Goidbergwerke.

A u s t r a l i a n  go I d p rod uc  t i on  i n 1 9 0 2 . Eng. Min.  
J . 13. Sepl. S. 3 3 5 /6 . Die Goldproduklion Australiens 
(einsclil. Neuseeland) stieg im 1. llalbjahr 1902  um
10 pCt. auf 3 8 ,5  M ili. Doli.

I r o n  a n d  s t e e l  e x p o r t s  a n d  i m p o r t s .  Eng. Min. 
J . 13. Sept. S. 3 6 0 . Ein- und Ausfuhr der Vereinigten 
Staaten in den erslcn 7 Monaten 1 9 0 2 .

1’ r o d u c t i o n  o f  c o a l  tar in tl ie U n i t e d  s t a t e s .  
Eng. Min. J . 2 0 . Sept. S. 3 7 8 . Die Gesamtproduktion 
von Teer betrug 1900  3 4 2  0 0 0  sliort tons.

Personalien.
Dem Geheimen Finanzrat J e n c k e  sind anliifslich seines 

Aussciieidens aus dcm Direktorium der Firma Krupp die 
Brillanten zum Kronenordcu II. Klassc verliehen worden.

Dem Be.rgrevierbeamten, Oberbergrat S e i b ac h in Ober
hausen (Rheinland) ist aus Anlnfs seines Uebertritts in den 
Ruhestand der Charakter ais Gelieimer Bergrat verliehen 
worden.

Dem Bergrevierbeamten, Oberbergrat v o n  B c r n u t h  in 
Werden a. d. Rulir ist aus demselben Anlafs, der Rote 
Adlerorden IV. Klasse verliehen worden.

Dem Bergscluildirektor D a n n e n b e r g  ist beim Ueber- 
tritt in den Ruhestand der Charakter ais Bergrat Ycrliehen 
worden.

Der Kaiserliche Bergmeister l l e i s e  zu Dieden- 
liofen ist zum etatsmiifsigen Professor an der Konigl. Berg- 
akademie zu Berlin ernannt worden.

Der Berginspektor J a c o b s o n  von St. Andreasberg 
ist zum Bergwerksdirektor bei den Bernsteinwerken zu 
Palmnicken ernannt worden.

Der Gerichtsassessor G r o s s e r ,  reehtskundiger Iiulfs- 
arbeiter beim Kollegium des Konigl. Oberbergaints zu 
Halle, tritt zum 1. Oktober 19 0 2  zur Juslizverwaltung 
zurilck.

Der Gerichtsassessor K e i I , Hii Ifsarbeiter bei der Staats- 
anwaltscliaft des KćSnigl. Landgerichts zu Magdeburg, ist 
vom 1. Oktober 1 9 0 2  ab unter Beurlaubung aus der 
Justizverwaltung dem Kollegium des KOnigl. Oberbergamis 
zu Halle ais reehtskundiger Hiilfsaibeiter uberwiesen worden.

An unsere Leser!
Es ware uns sehr crwiinsclit aus dem Kreise unserer 

Leser von interessierter Seite Milfcilungcn daruber zu 
erlialten, ob Wiinsclic beziiglich einer anderweiten 
Gestaltung unserer Marktbericlite bestehen. Wir wurden 
gegebenen Falis solclien Wiinsclien gern Rechnung 
tragen und fiir eine Anrcgung durch Zuscbrift an uns 
sehr dankbar sein. U. Red.
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„Gluckauf " Bero-u-HiiltcrimaiiiuBchjc Wbćhensćhrift, 1902,
Tafel 1 0 9 .

I I
6/eich^trom - NebenscMuss -

Dynamo maschin^
\100 Amp. 350 V. |
I I
' ! 

i A c h e n b a c h - S c h a c h t .
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Litłi Anst.v. F.WIfLr. .DsiTOstaelt.
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