


50 Jahre 

Ingenieur-Arbeit 
in Oberschlesien 

Eine Gedenkschrift zur Feier des 50 jahrigen Bestehens 

des Oberschlesischen Bezirksvereins deutscher Ingenieure 

1m Auftrage des Vereins und unter Mit

arbeir seiner Mirglieder bearbeitet von 

C. Matschoss 

Mit 145 Textfiguren und einem Titelbild 

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin 



ISBN 978-3-642-50542-3 ISBN 978-3-642-50852-3 (eBook) 
DOll 0.1 007/978-3-642-50852-3 

Buehdruekerei A. W. Sch"de, Berlin N., Schnlzendorfer Str. 26. 

Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1907 



50 Jahre Ingenieur-Arbeit 

in Oberschlesien 



Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit tiber die oberschlesische Industrie ist mit 
Hilfe der in der Industrie tatigen Mitglieder des Oberschlesischen Bezirks
vereines deutscher Ingenieure zustande gekommen. Nachdem ich den Plan 
der ganzen Arbeit festgelegt und Fragebogen ftir einzelne Ciebiete aus
gearbeitet hatte, wurdo unter der verdienstvollon Leitung des Hm. Schulto 
in Kattowitz, der sich keine Mtihe verdrieBen lieB, an eine umfassende 
Materialsammlung gegangen. Der eingogangene Stoff war je nach der 
Auffassung des einzelnen, der ihn gesammelt und zunachst bearbeitet 
hatte, vor aHem auch nach der Zeit, die den viel beschaftigten Ingenieuren 
der Praxis zur Verftigung stand, sehr verschiedenartig. Wie weit es mir, 
in der vorhaltnismaBig kurzen Frist, gelungen ist, diesen selten tiber
reichen, meist auBerordentlich knappell Stoff in dio vorher festgelegte 
Form zu gieBen, wird der Leser zu beurteilen haben. Zu berticksichtigen 
ist dabei, daB der Charakter der Festschrift auch insofem vorher bestimmt 
war, als man sich entschlossen hatte, auf tochnische Zeichnungen zu 
verzichten und die Anschauung nur durch Photographien zu unter
stiitzon. 

Der Wert der Festschrift liegt darin, daB die in ihr enthaltenen 
Angabon unmittelbar aus dor Praxis stammen und die Literatur nur ftir 
weit zurtickliegende Zoiten, wohin die Erinnerung der jetzt leitenden 
Manner nicht mehr reicht, benutzt wurdo. Der Dank des Vereines ge
btihrt daher allon den vielen Ingonieuren, die trotz tiberreicher Berufs
arbeit sich doch der Mtiho unterzogen haben, das Material ftir die vor
liegende Festschrift zu sammeln. Sie aUe mit Namen aufzuftihren, hieBe 
einen Teil des Mitgliederverzeichnisses zum Abdruck bringen. Es sei 
mil' daher als Bearbeiter del' Festschrift gestattet, ihnen hier insgesamt 
herzlich zu danken. Moge es mir gelungen sein, durch meine Arbeit 
einigermaBen ihron Wtinschen entsprochen zu haben. 

Von der Literatur habe ich neben anderen Werken einige sehr be
merkenswerte Festschrifton bonutzt, von denen ich hier die umfangreiche 
Geschichte del' Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben, ferner 
die wertvollen Festschrifton der Konigshtitte, der Koniglichen Werke in 
Malapallo und Gleiwitz und die vom Oberschlesischen Bezirksverein 
deutscher Ingenioure 1888 herausgegebene, von Dr. CoBmann boarbei
tote Festschrift II Oborsohlesion, sein Land und seine Industrie" nonne. 
Als oino sohr bemorkonsworto Arbeit tiber Oherschlesien lemte ich das 
\Yerk von Dr. Joseph Partsch kennon "Schlm;ien, oino Landoskunde ftir 
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das deutsche Yolk, Band Oberschlesien, Breslau 1903". Es ist hier auch 
der oberschlesische Industriebezirk vom Standpunkt einer Landeskunde 
aus eingehend und in hochst interessanter Weise behandelt. Dr. Ludwig 
Becks groB angelegte Geschichte des Eisens wurde ebenfalls benutzt. 
Die Angaben uber die Zeit urn 1860 habe ich vorwiegend dem Werke 
"Th. Schuck, Oberschlesien, Iserlohn 1860", entnommen. Uberaus wert
voll fur die vorliegende Arbeit war ferner die vom Oberschlesischen 
Berg- und Huttenmannischen Verein herausgegebene Statistik der Ober
schlesischen Berg- und Huttenwerke, den en auch die Unterlagen fur die 
graphischen Darstellungen entnommen wurden. 

Eine Abbildung der vom Oberschlesischen Bezirksverein deutscher 
Ingenieure zur Erinnerung an den hochverdienten alten Kunstmeister 
Holtzhausen gestifteten, vom Bildhauer Schell bach in Zernsdorf, Kreis 
Teltow ausgefuhrten Gedenktafel schmuckt als Titelbild das Buch. Die 
Tafel wird an der neu erbauten Konigl. Maschinenbau- und Huttenschule 
in Gleiwitz angebracht. 

Ein ausfuhrliches Verzeichnis der oberschlesischen Berg- und Hilt
tenwerke, welches auch AufschluH gibt uber die Besitzverhaltnisse del' 
oberschlesischen GroHindustrie, deren Bedeutung die Zahlenzusan'lmenstel
lung der letzten Seite noch einmal klar vor Augen fiihrt, bildet den SchluH 
des Buches. Die Zusammenstellung durfte auch als Adressenverzeichnis 
und Fuhrer durch die Industrie manchem willkommen sein. 

Berlin, im August 1907. C. MatschoB. 
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Der Oberschlesische Bezirksverein 
Deutscher Ingenieure. 

Am 12. Mai 1856 hatten 23 junge Ingenieure mit der Tatkraft zu
kunftsfroher J ugend im Herzen Deutschlands , im Harz, den Verein 
deutscher Ingenieure gegrundet und ihm das hohe Ziel gesteckt: 

"ein inniges Zusammenwirken der geistigen Krafte deutscher 
Technik zu gegenseitiger Anregung und Fortbildung im Inter
esse der gesamten Industrie Deutschlands" 

Damit war das Wirken weit uber den engen Freundeskreis der Ver
einsbegrunder auf Deutschland ausgedehnt, das, damals noch ein geogra
phischer Begriff, erst 15 Jahre spater sich zu einem nach auBen geschlos
senen Staatengebilde entwickeln sollte. 

Ueberall in Deutschland, zunach~t in den Hauptindustriegebieten, 
entstanden Bezirksvereine, die, dem Hauptverein angegliedert, neben 
ihrer eigenen Vereinstatigkeit an dessen bedeutungsvollen Arbeiten regen 
Anteil nahmen. .Mit zu den ersten gehort der Oberschlesische Be
zirksverein deutscher Ingenieure. Am 15. Februar 1857 konnte 
er im koniglichen Huttengasthause del' EisengieBerei bei Gleiwitz durch 
Annahme der yom Ingenieur Peschke ausgearbeiteten Satzungen be
grundet werden. Maschineninspektor Dressler aus Zabrze leitete die 
Versammlungen; er wurde auch der erste Vorsitzende des Bezirksvereins. 
Der Vorstand des ersten Vereinsj ahres bestand aus: 

Dressler, Maschineninspektor in Zabrze, 1. Vorsitzender, 
C h u ch ul, kgl. Maschineninspektor in Konigshutte, II. Vor

sitzender, 
Peschke, Ingenieur der kgl. EisengieBerei bei Gleiwitz, 1. Schrift-

fuhrer, 
Lindner, kgl. Obermeister in Rybnik, II. Schriftfuhrer, 
Beermann, Zivilingenieur in Gleiwitz, 1. Kassierer, 
W. S ch ul z e, kgl. Hutteninspektor in Gleiwitz, II. Kassierer. 

1 
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Die Begrlinder des Vereines waren: 

J. Au s t, kgl. Maschineninspektor der EisengieBerei bei Gleiwitz, 
Beermann, Zivilingenieur in Gleiwitz, 
C. Car Ii c z e k, Zimmermeister in Konigshlitte, 
C h u c h u l, kgl. Maschineninspektor in Konigshlitte, 
Dre ssler, Bauinspektor, kgl. Maschinenmeister a. D. in Zabrze, 
W. Hegenscheidt, Fabrikbesitzer in Neudorf bei Gleiwitz, 
J. Henning, Maschinenmeister in Idahlitte, 
A. Kern, Maurermeister in Gleiwitz, 

R. Peschke. 

Lindner, kgl. Obermeister in Rybnik, 
L i wow sky, Besitzer einer Maschinenbauanstalt bei Gleiwitz, 
W. Lorenz, kgl. Stationsvorstand der oberschlesischen Eisen-

bahn, 
H. Martini, kgl. Hlittenmeister in Gleiwitz, 
R. Peschke, Ingenieur in Gleiwitz, 
C. Rott, Ingenieur der kgl. EisengieBerei bei Gleiwitz, 
F. Rudzinsky, Maurermeister in Gleiwitz, 
Schna cken burg, kgl. Hiittenmeister in Gleiwitz, 
W. Schulze, kgl. Hiitteninspektor in Gleiwitz, 
Woywode, Ingenieur in Konigshiitte. 
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Von den Grtindern lebt nul' noeh R. Pes e hk e, del' als Mitbe
grtinder des Hauptvereines bei dessen 50 jahrigem Jubilaum zum Ehren
mitglied ernannt worden ist. 

Del' junge Verein hatte anfangs schwer zu kampfen. Seine Begrtin
dung fiel in eine sehwere Industriekrisis, die jahrelang anhielt. Noeh in 
einem Sitzungsberieht aus dem Jahre 1861 wird tiber das Darniederliegen 
del' obersehlesisehen Berg- und Htittenindustrie geklagt; die Aussieht 
auf neues Emporbltihen sei immer noeh gering. Aueh del' Bezirksverein 
kanne sieh leider "unter den obwaltenden Hemnissen del' allgemeinen 
Gesehaftsstille nieht zu del' wtinsehenswerten Wirksamkeit erheben". 
Trotz diesel' ungtinstigen Lage entwiekelte sieh besonders unter del' 
rastlosen Arbeitskraft seines Vorsitzenden E. Kayser, del' bald Dressler 
ablaste, ein reges Vereinsleben. Allmonatlich fand eine Versammlung 
statt. Haufig ging diesen Versammlungen eine Besiehtigung bedeutender 
Anlagen voraus. 

Del' Organisation des Hauptvereines entsprechend erschienen im 
Arbeitsfeld des Bezirksvereines auch all e groBen Arbeiten, die del' Ge
samtverein mit so groBem Erfolge durchgeftihrt hat. Ein wechselseitiges 
Goben und N ehmen zwischen Bezirkverein und Hauptverein, del' das 
gemeinsame Band a II 0 I' Bezirksvereine bildet, machte auch die Sitzun
gen oft weit tiber die Grenzen des Einzelvereines bedeutsam. 

In den erst en Jahren nahmen die Beratungen tiber Dampfkessel
gesetzgebung und Dampfkesseltiberwachung oinen groBen Raum ein. 
Hier wurde oin Antrag des Oberschlesischen Bezirksvereines beim Go
samtverein, del' Verein mage dahin wirken, daB die Revision del' Dampf
kessel den staatlichen Baubeamten genommen und besonderen maschi
nentechnischen Beamten tibertragen werde, von ganz besonderer Bedeu
tung. Dem Oberschlesischen Bezirksverein gebtihrt das Verdienst, durch 
seine seLon auf del' zweiten Hauptversammlung in Kaln 1858 eingebrach
ten Antrage, die Behandlung del' wichtigen Frage del' Dampfkessel-Uber
wachung, zuerst ang8regt zu haben. 

Nicht mindel' rege hat sich dann del' Bezirksverein an don Bera
tungen tiber ein allgemeines deutsches Patentgesetz beteiligt. Er hat 
sich ferner mitbemtiht, brauehbare Normalien ftir Rohre zu schaffen 
u. a. m. 

Die Vortrage von Mitgliedern und Gaston bertihrten die versehie
denartigsten Gebiete. Mitteilungen tiber oberschlesisehe Verhaltnisse 
ftihrten naturgemaB zum regsten Meinungsaustausch. Hier konnten die 
Erfahrungen einzelner zum Nutzen del' Allgomeinheit erartert werden. 

Das gesellige Leben entwickelte sich in del' gleichen Weise, und 
manehe froh verlebte Stunde kntipfte freundschaftliche Beziehungen 
zwischen don einzelnen Mitgliedern. 

1* 
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In der auBersten Sudostecke des preuBischen Staates gelegen, 
hatte der Verein nur den sechs Jahre spater begrundeten Breslauer Be
zirksverein zum Nachbar, mit dem er rege freundschaftliche Beziehungen 
unterhielt, die sich zuweilen durch gegenseitiges Besuchen besonders aus
druckten. Als 1888 die 29. Hauptversammlung in Breslau tagte, Iud 
der Oberschlesische Bezirksverein die Teilnehmer zu einem Besuch der 
inzwischen machtig emporgewachsenen oberschlesischen Industrie ein und 
uberreichte den Teilnehmern eine umfangreiche Festschrift: "Oberschlesien, 
sein Land und seine Industrie". 

Die Entwicklung des Vereines, wie Sle sich in dem Anwachsen 
seiner Mitgliederzahl ausdruckt, zeigt Fig. 1. 

J7!. 

Fig. 1. Zahl der MitgUeder des Obcrschlesischen Bezirksvereines von 1857 bis 1906. 

Die Namen der Mitglieder des Vereines, die sich durch Fuhrung 
der Geschafte urn die Entwicklung des Vereins bedeutende Verdienste 
erwarben, sind in der auf Seite 4 und 5 stehenden Liste zusammen
gestellt. 

An der Entwicklung der oberschlesischen Ind-qstrie hat der Verein 
regsten Anteil genommen. Seine Mitglieder, auf all den einzelnen Wer
ken des groHen Gebietes zerstreut, haben mitgeholfen, die Industrie zu 
der heute bewunderten GroBe anwachsen zu lassen . 

. In der Entwicklung der oberschlesischen Industrie wahrend der 
letzten 50 Jahre spiegelt sich gleichsam die Lebensarbeit aller der Mit-
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glieder wIeder, dIe der Verein wahrend der letzten 50 J ahro sem eigert 
nannte. Doshalb ist es berechtigt, tiber die enge Vereinsgeschichto 
hinaus, bei Gelegenheit des 50 jahrigen Voreinsjubilaums den Vorsuch 
zu machen, die Entwicklung dor oberschlesischen Industrie im letzten 
halbon J ahrhundert in groBen Ztigon untoI' dom Getlichtspunkto zu 
schildern, welchen EinfluH gorade der Ingeniour auf don vorsehiedonsten 
Gobieten ausgetibt hat. 



I. Allgemeine Obersicht. 

Die Bedeutung der oberschlesischen GroBindustrie liegt in den 
Bodenschatzen. Der Erzb~rgbau, die Erzgewinnung und die Erzver
arbeitung reichen weit in das Mittelalter zuriick. Kohle, heute der groBte 
Reichtum Oberschlesiens, gewann erst im Verlaufe des vorigen J ahr
hunderts eine fur die Entwicklung der ganzen Industrie ausschlaggebende 
Steilung. 

Es wurde dem alten Bergbau nicht leicht gemacht, seine Aufgabe 
zu erfullen. Die Hilfsmittel der alten Technik versagten nur zu oft im 
Kampfe mit den unterirdischen Gewalten. Vor allem die Wassernot 
machte von jeher viel zu schaffen. Schritt fur Schritt laBt sich an Hand 
der oberschlesischen Industriegeschichte verfolgen, in wie hohem MaBe 
gerade der Bergbau und aile mit ihm zusammenhangende Industrie von 
den Fortschritten des Maschinenbaues abhangig war und ist. Immer von 
neuem klingt aus den alten Akten zu uns heriiber die Klage um den 
versunkenen Schatz. Schon 1584 wird in einem Bittschreiben der 
Stadt Beuthen an ihren Landesherrn, den Markgrafen Friedrich, ausgefuhrt: 
wie vielfaltige Berggebaude, Schmelzhutten und Erzwaschen die Vorfahren 
besessen hatten, wie diese aber plotzlich aile miteinander erlegen und in 
Verfall gekommen waren. Denn die Wassernot ware zu machtig und zu 
groB gewesen, und so oft sie es mit Menschenkraft und RoBkunsten auch 
versucht hatten, die Gruben wieder in Gang zu bringen, "so hat doch die Ge
walt des Wassers, sobald sie das angetroffen, jedesmal davon zu lassen abge
trieben, dadurch denn dieses Bergwerk ganz und gar erlegen und dasselbe 
wiederum in Schwung und Bewegung zu bring en vor unmoglich gehalten 
worden". 

Und diese Klage wiederholte sieh, bis es durch Einfuhrung der 
Dampfkraft gelang, des unterirdischen Wassers endgiiltig Herr zu 
werden. 

Die Einfiihrung der Dampfmaschine in Oberschlesien bedeutet 
deshalb einen der bedeutsamsten Abschnitte, ja den Anfang der heutigen 
oberschlesischen GroBindustrie. 

Das Verdienst, mit weitschauendem Blick die Dampfmaschine in 
Deutschland eingefuhrt und gefordert zu haben, gebuhrt :Bnedrich dem 
GroBen und seiner Regierung, vor ailem dem Minister von Reinitz und 
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dem Freiherrn von Reden. Schon 1780 hat Friedrich der GroBe in einem 
Sonderbefehl seine Minister darauf hingewiesen, sich angelegentlichst urn 
die Feuermaschine zu kummern, da man diese "bei allen Bergarbeiten 
dazu wurde brauchen kannen, urn das Wasser herauszubringen". Ein 
Bergbeamter Buckling wurde nach England, dem gelobten Lande der 
Technik, gesandt, urn dort die neue Dampfmaschine Watts in allen 
Teilen genau zu studieren. Ein Modell wurde nach seinen Angaben 
angefertigt und bald auch eine Wattsche Dampfniederdruckmaschine fur 
cine Grube des Mansfeldschen Bergbaues bei Hettstedt erbaut, die am 
23. August 1785 als erste dem praktischen Betriebe dienende deutsche 
Dampfmaschine in Betrieb gesetzt werden konnte. 1m gleichen Jahre 
dachte man auch daran, fur den oberschlesischen Bergbau, urn dessen 
Entwicklung sich Reden mit aller Energie bemuhte, cine Feuermaschine 
zu errichten. Die preuBische Regierung bestellte eine Dampfmaschine 
fur eine Tarnowitzer Grube. Sie wurde von dem englischen Maschinen
bauer Samuel Homfray zu Penydarran (Sudwales) geliefert. 1787 konnte 
die Maschine endlich verladen werden; Ende Juni kam sie in Swine
munde an. Von Stettin wurde sie in drei Oderkahnen bis Breslau 
geschafft; hier muHte umgeladen werden. Weiter ging es bis Oppeln 
und dann auf grundlosen Wegen bis Tarnowitz, wo die Maschine Ende 
August 1787 eintraf. Ein junger Mechaniker, Friedrich Rothe aus Dessau, 
sollte sie aufstellen. Als sie am 19. Januar 1788 zum erst en Male in 
Betrieb gesetzt wurde, zeigten sich die graBten Mangel. SchlieBlich 
wurde man abel' auch damit fertig, und am 4. April 1788 konnte sie in 
regelmaBigen Betrieb genommen werden. Diese erste Dampfmaschine 
Schlesiens hat uber 10 Jahre auf dem Schacht gearbeitet, dann wurde sie 
auf anderen Schachten noch aushilfsweise benutzt, urn schlieBlich 1857 
als altes Eisen verkauft zu werden. Die beiden nachsten, 1790 und 1791, 
auf der Friedrichsgrube errichteten Dampfkunste von 20 und 40 Zoll 
Zylinderdurchmesser wurden schon in Oberschlesien erbaut. Nul' die 
Dampfzylinder lieB man sich noch aus England kommen. Man stand 
mit England damals in sehr regem Verkehr. Der beruhmte englischo 
Eisenhuttenmann Wilkinson, der die preuBische Regierung bei der Ent
wicklung der oborschlesischen Industrie tatkraftig unterstutzte, besuchte 
1789 auch Oberschlesien und war hior mit Rat und Tat bei del' Ein
richtung des Dampfmaschinenbetriebes tatig. Ebenso waren die maB
gobenden Persanlichkeiten, VOl' aHem von Reden, after in England, urn 
hier den Maschinenbau kennen zu lernen. 

Von graBtor Bedeutung muBte es abel' fur Oberschlesien sein, nicht 
nur Dampfmaschinen zu betreiben, sondern auch Dampfmaschinen zu 
bauen. Das gelang in uberraschondem MaBe dem von Reden fur Ober
schlesien gewonnenen jungen Kunstmeister August Friedrich Wilhelm 
Holtzhausen. Die groHe Bedeutung Holtzhausens nicht bloB fur die 
oberschlesische Industrie, sondern fur den gesamten deutschen Maschinon
bau, rechtfertigt es, hier etwas ausfuhrlicher auf ihn und seine Werke 
einzugehen, zumal der Oberschlesische Bezirksverein deutscher Ingenioure, 
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in rlchtiger Wurdigung dieser groBen Bedeutung, Holtzhausens Verdienste 
durch eine von Kunstlerhand . ausgefuhrte Gedenktafel bei Gelegenheit 
der Jubelfeier hervorgehoben hat. 

Holtzhausen wurde am 4. Marz 1768 in Ellrich, einem kleinen Stadt
chen des Sudharzes, geboren. 1790 finden wirihn in Andreasberg, wo 
er sich im Berg- und Maschinenfach auszubilden suchte und bald die 
Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf sich lenkte; er wurde dem Grafen 
von Reden als "ein guter mechanischer Kopf" warm empfohlen. Da 
Holtzhausen bereit war, die ihm zugedachte Stellung in Schlesien zu 
ubernehmen, wurde er zunachst zur weiteren Ausbildung dem Oberberg
rat Buckling, dem Erbauer der Hettstedter Maschine, uberwiesen, der ihn 
zur Wartung der Dampfmaschine und in der Maschinenbauanstalt ver
wenden und ihn so zum "Engineer" machen sollte. 

Holtzhausen benutzte diese Lehrzeit sehr fleiHig. In den Freistunden 
verfertigte er genaue Zeichnungen der ganzen Maschinenanlage und ihrer 
einzelnen Teile. Kaum ein J ahr dauerte diese Vorbereitungszeit. Ende 
1792 wurde seine Anwesenheit in Oberschlesien durch den Tod eines 
Kunstmeisters so dringend notwendig, daB· er sich sofort nach seinem 
neuen Wirkungskreis begeben muBte. Noch in demselben Jahre 1792 

wurde er zum "Feuermaschinenmeister" ernannt. Drei "Dampfkunste" 
waren ihm unterstellt. Unter den schwierigsten Verhaltnissen, mit den 
einfachsten und rohesten Werkzeugen und mit ganzlich ungeschulten 
Leuten fing Holtzhausen alsbald an, auch neue Dampfmaschinen zu er
richten. Die Maschinenteile wurden zuerst auf der Hutte zu Malapane 
angefertigt. 

Die Malapaner Werke wurden schon 1763 begonnen. Hier hatte 
man die ersten Erfahrungen im Formen gemacht. Hier wurden auch 
1783 die ersten eisernen Geschutze in Oberschlesien vollendet und 1785 
die erste Bohr- und Drehmuhle angelegt. Malap~ne wurde so zu einer 
der ersten deutschen Maschinenbauanstalten, die auch weit uber die 
deutschen Grenzen hinaus damals Interesse erregte. Neben Malapane 
hatte Gleiwitz eine bedeutende GieBerei, die 1798 in ihrer Preisliste be
reits "Zylinder, von beliebiger Weite und Lange ausgefuhrt, den Zentner 
8 Taler" anbieten konnte. Der sich immer steigernde Bedarf an Feuer
maschinen fuhrte 1806 zu dem EntschluH, auf del' Gleiwitzer Hutte ein 
Bohr- und Drehwerk anzulegen und das Werk zu cineI' Maschinenfabrik 
auszubauen. 

1808 wurde Holtzhausen, den die Regierung inzwischen zum Ma
schineninspektor befordert hatte, nach Gleiwitz als Leiter del' Werkstatten 
berufen. Gleichzeitig hatte er die Aufsicht uber alle Dampfmaschinen 
del' oberschlesischen Berg- und Huttenwerke weiter auszuuben, auch die 
Maschinenbauten des Waldenburger Kohlenreviers wurden seiner Leitung 
unterstellt. 

Mehr als 50 Dampfmaschinen von zusammen etwa 800 PS sind hier 
unter seiner Leitung entstanden. Die Abmessungen del' Maschinen 
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schwankten zwischen 314 und 1570 mm Zylinderdurchmesser. Die Leistung 
der kleinsten Maschine wird mit 4 PS, die del' gri:iBten mit 80 PS ange" 
geben. Die Baukosten einschlieBlich der Kesselpumpen und des Masehi" 
nengebaudes nebst Zubehor betrugell 500 bis 760 Taler ftir 1 PS. 

1812 sandte die Bergbehorde Holtzhausen auf eine Studienreise, 
die ihn in die verschiedensten deutschen Bergwerksbezirke ftihrte. 1816 

_/;~t'// .4p / _ 
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Fig. 2. WassCl'haltllngsmasehlne von Holtzhausen 1800. Elnfaehwirkende Niederdrnckdampfmasehine. 
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und. 1820 wurde er vorubergehend nach Berlin berufen, d.amit ei' 
Gelegenheit habe, die dort inzwischen in Betrieb genommenen englischen 
Maschinen kennen zu lemen. Am 9. Marz 1825 verlieh ihm der Konig 
als ehrende Auszeichnung den Titel eines Maschinendirektors. Eine seiner 
letzten Arbeiten war die Dampfmaschine fur das erste groBe Wasserwerk 
III Breslau. 

Am 1. Dezember 1827 endigte ein Schlaganfall das arbeitsreiche 
Leben dieses groBen oberschlesischen Maschinenbauers, der in mehr als 
einer Beziehung als Lehrmeister des deutschen Dampfmaschinenbaues an
gesehen werden kann, denn auch die erste Dampfmaschine des Rheinlands 
und Westfalens ist aus Oberschlesien hervorgegangen, und Merkel, der 
den Dampfmaschinenbau in der Gutehoffnungshutte einfuhrte, war ein 
Schuler Holtzhausens. 

Wer die Bedeutung Holtzhausens richtig wurdigen will, muB sich 
seine Maschinen ansehen und dabei sich erinnem, welche Hilfsmittel 
damals einem Maschinenbauer zu Gebote standen. Eine seiner bedeut
samsten und groBten Maschinen war die 60 -zollige Wasserhaltungs
mas chine auf dem Gotthelfstollen zu Tarnowitz, Fig. 2. Die Maschine, deren 
Bau in die Zeit von 1799 bis 1802 fallt, hatte 60 Zoll (1524 mm) Zylinder
durchmesser und 8 FuB (2,44 m) Hub. Bei 9 bis 12 Huben in der Minute 
hob sie 220 bis 260 KubikfuB (6,23 bis 7,36 cbm) Wasser auf 1642/ 3 FuB 
(50,2 m) Hohe in der Minute; sie leistete also, in gehobenem Wasser 
ausgedruckt, rund 75 PS und solI in 24 Stunden 100 Scheffel Kohlen ge
braucht haben. Das waren 68 862 mkg fur 1 kg Kohlen. Die taglichen 
Betriebskosten stellten sich auf 16 Taler. Der wirksame Kolbendruek 
wird zu 10 Pfd./Qu.-Zoll (0,7 kg/qem) angegeben. Von dieser 60-zolligen 
Masehine durfte auch der noeh in den Akten vorhandene ausfuhrliche 
Kostenanschlag von besonderem Interesse sein, da er zeigt, mit welehen 
Preisen der Maschinenbauer vor 100 Jahren zu reehnen hatte. 

Kostenanschlag. 

Dampfzyl., 100 Ztr. Gewicht einschl. Bohren je 71/ 6 Rthl. = 716 Rtbl. 16 Gr. 
Ebenso Zyl.-Kolben, Schieberdeckel 7 116 Rthl. Einheitsprels, Ubrige Teile 4 1/2 Rthl. 
Balancier-, Zapfen-Schrauben, pro Pfd. 2 gute Groschen. 
Andere Schrauben 1'/2 Gr.' pro Pfd. 
6 stUck groBe Balancierketten mit 21/2 Zoll starken Schrauben 311/4 Ztr., pro Pfd. 3 Gr. = 419 Rthl. 

2 Gr. 23/5 Pf. 

Die schmiedeisernen Steuerungsteile, Einheitspreis auch 3 Gr. 

RotguBteile, Balancierlagerschalen, 2 Stuck 249 Pfd. schwer, pro Pfd. 12 Gr. 
Auch die anderen Teile fftr Ventile usw. It Pfd. 12 Gr. 
Kupferne Dampfventile, pro Pfd. 16 Gr. 

Die Zyl.-Stangen nach dem Abdrehen genau zu feilen und in die Stopfbftcbse einzupassen 10 Rthl. 
Fftr Holz, Materialien und Verarbeitung desselben 194 Rthl. 8 Gr. 

Darunter 6 Stftcke Eichenbolz zum Balancier ink!. FUhrungsringe, pro Stuck 8 112 Rthl. = 51 Rthl. 
Besonders sind aufgefUhrt die Zimmel'arbeitsHlhne, darunter Balancier aus 6 Stangen Holz zu vel'-

arbeiten und mit samtlichem Eisenwerk zu armieren, wie auch denselben aufzubringen und 
in das Lot zu richten 70 Rthl. 

Zusammenstellung: fUr GuBware 7233 Rthl. 2 Gr. 
fUr Schmiede·, mechanische, GelbgieBer' und Kupferschmledearbelt 2707 Rthl. 9 Gr.; 
fllr Kitt- und Liderungsmaterialien 563 Rthl. 3 Gr.; 
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ffir Holzmaterlalien und deren Bearbeitung 327 Rthl. 20 Gr.; 
rund 10832 Rthl.; 

fiir Montierung der Maschine 327 Rthl.; 
fUr Aufsetzung der Schachtsatze 133 Rthl. 

Zusammens etzung: 

Errichtung des Maschinen- und KesseJgebaudes 
Flir Errichtung der Of en und Kessel 

Kosten der Maschine rund. . . . . . . 
Flir Zusammenstellung und Errichtung der Maschine 

Snmma rund 

3 543 Rthl. 17 Gr. 
5900 » 17 » 

10832 » 

1 024 » 2 » 

21 800 Rthl. - Gr. 

Aufgestellt von Holtzhausen, 16. Marz 1799, revidiert von Buckling, 1. April 1799 I). 

War zwar die Wasserhaltungsmaschine noch das Hauptgebiet des 
Dampfmaschinenbaues, so hatte doch Holtzhausen bereits auch fiir andere 
Zwecke Dampfmaschinen erbaut. Die Fig. 3 und 4 lfiBt eine seiner erst en 
Fordermaschinen, die 1803 in Betrieb kam, erkennen, und auch die erste 
Dampfgeblasemaschine Oberschlesiens, die auf der Vereinigten Konigs
und Laurahiitte 1802 in Betrieb kam, ist von Holtzhausen erbaut wor
den. Wenn man die in den Figuren 5 und 6 dargestellten Bohr
und Drehwerke sieht, mit denen Holtzhausen arbeiten muBte, so wird 
man unumwunden die groBe Leistung dieses alten Kunstmeisters aner
kennen miissen 2). 

Zu gleicher Zeit, als die erste Dampfmaschine in Oberschlesien ihre 
holzernen und eisernen Glieder in Bewegung setzte, wurde auch im Eisen
hiittenwesen eine Neuerung eingefiihrt, die die ganze Eisengewinnung in 
neue Bahnen zu lenken bestimmt war. Am 21. September 1796 wurde 
in Gleiwitz der erste Kokshochofen auBerhalb Englands in Betrieb gesetzt. 
Die Plane dazu hatte schon 1793 Johann Friedrich Wedding, .der sich 
urn die Entwicklung des deutschen Eisenhiittenwesens besondere Ver
dienste erworben hat, fertig gestellt. Ein junger schottischer Eisenhiitten
mann John B aildon, den von Reden fiir Oberschlesien gewonnen hatte, 
war bei Einfiihrung des Kokshochofenbetriebes und der Leitung des ersten 
Kokshochofens ebenfalls in erster Linie beteiligt. Geboren 1772, gestorben 
1846, lebt der Name dieses Mannes noch heute in der Baildonhiitte und 
in einem groBen, von seinem Sohne begriindeten Majorat in Oberschlesien 
fort. Baildon baute in Oberschlesien auch die erste Betriebsmaschine 
Deutschlands, die 24 Jahre lang, von 1800 bis 1824, in der Koniglichen 
Porzellanmanufaktur in Berlin gearbeitet hat. 

Neben Holtzhausen und vielen anderen dieser erst en Pioniere der 
oberschlesischen Industrie ruht auch Baildon auf dem alten Hiittenfriedhof 
zu Gleiwitz. 

Dank der unermiidlichen Arbeit dieser erst en Forderer der ober
schlesischen Industrie wuchs sich Oberschlesien damals zu einer Lehr-

I) Ausfiihrllches iiber Konstruktion und Betrieb dieser Maschinen s. Matschotl: Die Ent
wicklung der Dampfmaschine, Berlin 1907, Band I, und Einffihrung der Dampfmaschine in Deutsch
land. Zeltsehrift des Vereines deutseher Ingenieure 1905. 

2) Das Konigl. Oberbergamt in Breslau besltzt gerade von den durch Holtzhausen erbauten 
Maschinen noeh viele vorzliglleh ausgefiihrte Zeiehnungen. 
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statte fur die deutsche Technik aus. Fur jeden Fachmann war in Ober
schlesien stets Neues und Interessantes zu sehen und viel zu lemen. Als 
sich im Laufe der folgenden J ahrzehnte eine groBe Maschinenindustrie 

Fig. 3 und 4. Fordermaschine von Holtzhausen 1803. 
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auch anderen Orts, in erster Linie im Westen und Suden Deutschlands 
und in Berlin entwickelte, verlor der oberschlesische Maschinenbau seine 
herrschende Stellung. 

Kennzeichnet die Einfuhrung der Dampfmaschine den ersten groBen 
Abschnitt der oberschlesischen Industriegeschichte, so ist die Einfuh-

Fig. 5. Bohr· und Drehwerk. Gleiwitz urn 1806. 

Fig. 6. Drehbank. Gleiwitz 17~9. 

rung der Dam pfkraft in den Verkehr von nicht minder groBer Be
deutung fur Oberschlesien gewesen. Mit Eisenbahn und Lokomotive 
wurde Oberschlesien an das groBe sich entwickelnde Verkehrsnetz Europas 
angeschlossen. Es ruckte aus seiner ungunstigen Verkehrslage heraus. 
Seine Industrie, auf Absatz von Massenprodukten angewiesen, konnte 
jetzt erst sich zu vorher nicht geahnter Bedeutung entwickeln. Freilich 
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wurden auch die auswartigen Industrienkonkurrenzfahiger. J etzt erst war 
es moglich, auch Maschinen groBter Abmessung von weit her, von Berlin 
und sogar vom Rhein, in Oberschlesien einzufuhren. 

Die weitere Entwicklung der oberschlesischen Industrie zeigt eine 
stetig wachsende Anwendung des Maschinenbetriebes. In welch groBem 
Umfange dies auf den einzelnen Gebieten geschehen ist, wird in den fol
genden Abschnitten nachzuweisen sein. Unter dem EinfluB dieser ver
mehrten und verbesserten Maschinenanwendung stieg die Gewinnung der 
Bodenschatze und der auf ihnen beruhenden Industrie. 

Einen dritten Abschnitt in der oberschlesischen Industriegeschichte 
bezeichnet die EinfUhrung der an die .Namen Bessemer, Thomas, Martin 
und Siemens geknupften neue~ Eisendarstellung, durch die das Eisen
huttenwesen von Grund aus umgestaltet wurde. In den 70er und 80er 
J ahren beginnt der Kampf des FluBeisens mit dem SchweiBeisen, um 
schlieBlich mit einem endgultigen Siege des FluBeisens abzuschlieBen. 
Nur fur einige wenige Sonderfabrikate hat sich das SchweiBeisen heute 
noch seine SteHung erhalten. Auch dieser riesige Fortschritt des Eisen
huttenwesens ist nur denkbar gewesen durch weitere Fortschritte des 

zi"r 1 Arbeite _ ....... _ ............ -.... ,'57 

................. ,-_"'" 39Q ' ... _---
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Fig. 7. Die Entwicklung des SteinkQhlenbergbaus Oberschlesiens. 
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Maschinenbaues. Olme leistungsf1thige Geblasemaschinen war das neue 
Verfahren nicht durchfrthrbar. Die verschiedenartigsten maschinellen 
Einrichtungen, vor allem auch Rebemaschinen und Transportanlagen, 
sind erforderlich gewesen, um den ganzen Betrieb wirtschaftlich leistungs
fahig zu gestalten. 
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Fig H. Produkliouswert rler oberschlesischen Montaninrlustl·ie. 

Etwa gleichzeitig mit del' Einfuhrung der neuen Eisendarstellung 
jst noch ein andores tochnisches Ereignis yon wcittragendster Bedeutung 
fur die ganze Entwicklung der Industrie geworden: os ist die Einfuh
rung des elektrischen Stromes. 1878 entstancl auf der Konigshutte 
die orste elektrische Beleuchtungseinrichtung Oberschlesiens, wahrschein
lich ganz Ostdeutschlands. In den 80 er J ahren begannen dann langsam 
kleinere Anlagen zu entstehen, und in den 90 er J ahren schritt die Elektro
technik zu einem vollstandigen Durchdringen aller Betriebsanlagen weiter 
fort. Reute ist der ganze oberschlesische Industriebezirk mit einem Netz 
von elektrischen Leitungen versehen und die elektrische Energie fur aIle 
nur denkbaren Zwecke uber das ganze Land verbreitet. Del' Kraftver
brauch hat dem Lichtverbrauch schon den Vorrang abgelaufen. Del' Nah
vel'kehr ist durch die Einfuhrung der elektrischen Balm von Grund aus 
umgestaltet und sehr leistungsfahig ausgebaut worden. 

Der neueste Entwicklungsabsehnitt ist durch die uberall bemerkbare 
starkere Konzentration der Betriebo gekennzeichnet. War man in Ober-

2 
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schlesien von jeher durch die Staatsbergwerke und die den groBen Grund
henen gehorigen Riesenbesitzungen an wenige groBe Besitzer gewohnt, 
so ist auch diese Entwicklung heute noch weiter fortgeschritten. Uberall 
ist das Anwachsen zu Riesenbetrieben zu beobachten. Diese Riesen
unternehmungen vermogen sich in gToBartigstem Umfange alle Hilfsmittel 
moderner Technik zu nutze zu machen, urn auf diesem Wege billiger und 
wirtschaftlicher arbeiten zu konnen. GroBe N euanlagen, bei denen 
in technischer Beziehung in keiner Weise gespart zu werden brauchte, 
sind in neuester Zeit entstanden. Wie sehr diese Konzentrierung auch 
in Oberschlesien schon fortgeschritten ist, liiBt sich z. B. im Steinkohlen
bergbau erkennen. 1906 wurden vom Oberbergamt Breslau 57 Stein-
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Fig. 9. Produktionswerte der oberschlesischen Montanindustrie. 
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kohlenbergwerke gezahlt, die abel' nul' 21 Gesollsohaften gohoron. Davon 
produzieren 11 Gesellsohaften allein 25 846 Kilotonnen Kohlo, wahrend 
die ubrigen 10 Gesellsohaften mit nur 3808 Kilotonnen an del' Produktion 
beteiligt sind. 

Die stetige Entwicklung del' tochnischen Einrichtungen sowohl als 
del' geschaftlichen Organisationsformen habon die groBen Fortschritte, die 
die oberschlesische Industrie gerado in den letzten J ahrzehnten zu ver
zeichnen hat, zu Wege gebracht. In den sorgfaltigen statistischen Erhe
bungen, die del' Oberschlesische Berg- und Huttenmannische Verein seit 
vielen Jahren anstellt, kommt diese groBe fortschreitende Entwicklung 
zahlenmaBig zum Ausdruck. N och augonfalliger zeigt sich del' Fortschritt, 
wenn wir die Zahlenreihen zeichnerisch darstellen. In den Fig. 8 bis 13 

seien einige dOl' fur Oberschlesiens Industrie wichtigsten Zahlenreihen 
dargestellt. 

1tJ'l 

Fig. 10. Anzahl der Arbeiter. 

*) (Die bei Fabrikation der Sehwefelsaure uaw. 
beschaftigten Arbeiter mit eingerechnet.) 

Fig. 11. ArbeitslUhne in Millionen Mark. 
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Die beiden oberen Kurven der Fig. 7 zeigen das riesige Anwachsen 
des Steinkohlenbergbaues in den letzten 40 Jahren. Wurden 1867 erst 
5 Millionen t gefordert, so heute 29 Millionen t. Die Anzahl del' Arbeiter 
sind in dem genannten Zeitraum von 18721 auf liber 90000 gestiegen. 
Die dritte Kurve laBt erkennen, daB trotz der groBer gewordenen Tiefe 
del' Schachte heute durchschnittlich von einem Arbeiter mehr Kohlen 
gefordert werden als VOl' 40 Jahren. Die ausgedehnte Maschinenverwen
dung kommt hier mit zum Ausdruck. Die untere Kurve zeigt, wie er
heblich der Wert del' Steinkohlen gestiegen ist. 

Urn welche groBen Produktionswerte es sich bei del' gesamten 
oberschlesischen Montanindustrie handelt, kann Fig. 9. lehren. Trotz 
mancher Krisen, die sich durch das Fallen der Kurven ausdrlicken, ist 
gerade in neuerer Zeit ein rascher Aufstieg zu erkennen. Die auf den 
Eisen- und Stahlhlitten erzeugten Werte halten den Produktionswerten 
der Steinkohlen- und Erzgruben ungefahr die Wage. 

Welch riesigen Arbeiterheere auf diesen Gebieten beschaftigt wer
den und welche Summe an Lohnen zu zahlen sind, zeigen Fig. 10 und 11. 
Die Zahl del' Arbeiter ist bei weitem nicht in dem gleichen MaBe wie 
Menge und Wert der gewonnenen Gliter gestiegen, d. h. die Maschine 
hat menschliche Muskelkraft vielfach ersetzt. Die Technik erhOht die 
Leistungsfahigkeit menschlicher Arbeitskraft. Noch deutlicher tritt dies 
Verhaltnis zwischen der Anzahl del' Arbeiter und del' GroBe des Produk
tionswertes zu tage, wenn man die Gesamtzahlen der Montanindustrie dar
stellt, wie es in Fig. 12 und 8 geschehen ist. 

6eso-mluetrtIg' r/er tIn r/!i;> ..4ruetler -
g'eztIl1/len LMne /n AIII/ipnen AU. r-

~r- ,-
r 

Fig. 12 und 13. Anzahl und Lohnbetrag del' Arbeiter del' obersehlesischen Montanindustrie. 

Wahrend del' Gesamtwert del' Produktion von 1880 bis 1906 von 
142 auf 661 :rvIillionen, also urn fast das 5 fache stieg, vermehrte sich die 
Zahl del' Arbeiter im gleichen Zeitraum von 65000 auf 162000, also urn 
das 2,5 fache. 

Auch die Zukunft del' oberschlesischen Industrie wird auf del' weit
gehenden Ausnutzung aUer technischen Hilfsmittel beruhen. Nur dann 
wird sie in del' Lage sein, die riesigen Bodenschatze in wirtschaftlicher 
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Weise zu gewinnen und der allgemeinen Verwendung zuzufuhren. Welch 
groLle Bedeutung der oberschlesischen Industrie fur die Zukunft noch ge
sichert ist, ergibt sich aus dem groLlen Reichtum an Steinkohlen, der 
heute noch als unschatzbares Kapital, der zukunftigen Benutzung uber
lassen, in der Erde schlummert. Hat man doch den Kohlenreichtum Ober
schlesiens auf mindestens 90 Milliarden Tonnen Kohle geschatzt, woge
gen GroLlbritanniens Kohlenvorrat nur zu 80 Milliarden, Frankreichs auf 
kaum 13 Milliarden Tonnen geschatzt wird. Jedenfalls -hat Oberschlesien 
mindestens soviel Kohlen wie der gesamte ubrige europaische Kontinent 
zusammengenommen. Wie GroLles deshalb auch bisher schon in Ober
schlesien erreicht worden ist, es fehlt doch an weiterer Arbeit nicht. Die 
Zukunft wird noch GroLleres von der oberschlesischen Industrie und ihrer 
Entwicklung zu berichten haben. 



II. Der Ingenieur im Bergbau. 

1. Aligemeines. 

Dor Bergbau nimmt in der schlesischen Industrie die ftihrendo 
SteHung ein. Auf den reichen Bodenschatzen, die or an das Tageslicht 
fordert, baut sich die gewaltige Eisenindustrie,Zink- und Bleigewinnung 
auf. Zahlreichen andoren Industrien gibt der Bergbau die Daseins
bedingung. 

Die ungeheuren Bodenschatze, von deren Reichtum man vor einem 
Jahrhundert noch wenig ahnte, machen Oberschlesien zu einem der wirt
schaftlich wertvoHsten Teile Deutschlands. 

Weit zurtick, bis ins 12. Jahrhundert hinein, ftihrt die Ueberlieferung 
den Silberbergbau bei Beuthen, die Bleigewinnung bei Tarnowitz. Wech
selnde Schicksale hat dieser erste Bergbau erfahren. Lange Zeit scheint 
man ihn aufgegeben zu haben, urn dann wieder den Bodenreichtum von 
neuem zu entdecken und darauf neuen Bergbau Z,ll begrtinden. Seit 
1569 wurde auBer silberhaltigem Bleiglanz auch Galmei gegraben. Dio 
alte Maschinentechnik aber vermochte noch nicht ihre Aufgabe, die im 
Bergbau in erster Linie darin bestand, die unterirdischen Wasser den 
Gruben fern zu halten, zu erftiHen. An dem unzulanglich ausgebildeten 
Maschinenwesen muBte bei dem starken WasserzufluB der oberschlesi
schen Gruben auch damals wieder schlieBlich der Bergbau zum Still
stand kommen. 

Als der groBe PreuBenkonig Friedrich II. Schlesien ftir seine Krone 
erwarb, da war es mit dem Bergbau nicht weit her. Nur sehr bescheidene 
Mengen von Zinkerzen wurden gewonnen und ausgebeutet. Auch die 
Ausbeute an Eisenerzen war noch sehr gering. Ganz geringftigig 'war 
auch das, was man an Steinkohlen damals ftir rein ortlichen Gebrauch 
dem Boden abrang 1). Friedrich II. stellte. seine Regierung vor die Auf
gabo, zum Nutzen des ganzen Staates den Bergbau in erster Linie zu 
fordern: V. Red en, einer der fahigsten Manner, die je einem Konig 
ihre Dienste gewidmet haben, war ausersehen, diese Aufgabe zu erftillen; 
er wurde del' Begrtinder del' oberschlesischen GroHindustrie. 

1) Die alteste Steinkohiengewinnnng- hat na~hweislie.h im Felde der hentlgen Brandenburg· 
grube in dcr Niihe von Rnda stllttgefnnden. 
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An den bei weitom groHten, sohier unorsehopfliehen Reiehtum Ober
sehlesiens, an die gowaltigen Steinkohlenlagor, (hehte man damals noeh 
wenig. Eisen, BIei und Zink galt es in erster Linie zu gewinnen. Zur 
Eisengewinnung wollte man das Holz dol' unermeHlieh groBen Walder 
benutzen, mit dem man noeh niehts anderes auzufangen wuBte. 

Gleich beim Beginn des Bergbaues itberzeugte man sieh, daB mit 
den vorhandonen Mitteln, mit den bisher in Obersehlesien bekannten 
Masehinen und masehinellen Vorriehtungen die gestellto Aufgabe nieht 
zu li)sen sei. Man wurdo del' unterirdisehon Wasser aueh mit den ver
wiekeltsten RoBkitnsten nieht mohr Horr. Die wunderbare, in England 
ontstandene Feuermasehine konnte hier allein heHon. Dem kithnen Unter
nohmungsgeist v.Redens golang es, eines der englisehen Wunderwerke 1788 

unter Ueberwindung del' grciBten Sehwierigkeiten in Sehlesien aufzustellen. 
Das war neben der Einfithrung del' Eisenbahn das groBte Eroignis, 
von dem die obersehlesisehe Industriegesehiehte beriehten kann. Die 
Dampfmasehine wuehs sieh bald zu einom RiesHn aus, del' aueh dio go
waltigen' Geistor del' Tiefe zu bannen vermoehte. Xur den in den Kohlen 
sehlummernden ungeheuren Arboitsmengen, die in der Dampfmasehine 
zu Leben und Bewegung kommen, gelang es, aIle die anderen groBen 
Aufgaben, die del' Bergbau in nie ersehopfender FaIle gerade dem Ma
sehineningenieur steHt, zu erfitIlen. 

FitI' die Entwieklung del' obersehlesisehen Industrie sind neben den 
Raseneisenerzen besonders die Eisenerze del' Trias, welehe das Stein
kohlengebirge liberlagern, von Bedeutung. Diese mulmigen-, zink- und 
bleihaltigen Brauneisenerze treten heute in ausreiehenden Mengen nur 
noeh so vereinzelt auf, daB sie flir die Roheisenerzeugung nieht mohr 
genligen. Aueh die in anderen Formationen vorhandenen Erze sind zu 
unbodeutend, um den Bedarf del' gewaltig gewaehsonen Industrie deeken 
zu konnen, die in immer groaerem UmJange gezwungen ist, auf die 
Einfuhr fremder Erze zurliekzugroifen. 1905 wurdon noeh 16 Eisenerz
Gruben gezahlt, mit einer Produktion an Brauneisenerzen von 294630 t; 
2007 Arbeiter wurden besehaftigt. Den Geldwert del' Produktion schatzto 
man auf etwas libel' 1,7 Millionen Mark. 

An Zink- und BIoierz-Gruben wurden im gleichen Jahre 22 gezahlt, 
dio rund 279 kt Galmei, 96 kt Zinkblende und 1,3 kt BIeierze forderten, 
zu den en noeh 100 t Eisenerz und 770 t Sehwefelkies kamen. Del' Gold
wert del' Gesamtproduktion wurde auf rund 37,6 Millionon angogeben. 
An Arbeitern wurden 12635 beseh11ftigt, und fitr Arbeiterlohne rund 
9,3 Millionen Mark ausgegeben. 

Ungloieh bedeutender steht heute del' Steinkohlen-Bergbau semem 
ltlteren Bruder, dem Erzbergbau, gegenitber. 

1780 war del' Steinkohlen-Bergbau Obersehlesien noeh so gering, 
daB ihn das Konigliehe Oberbergamt in seinom Berieht gar nieht erwahnte. 
Erst im Jahre 1781 wird beriehtet, daa dio CTrube boi Hultsehin etwa 
10000 Sehoffel Kohlen goflirdel't habe. 1791 l)(Jgann del' Staat slidlieh 
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Beuthens und bei Zabrze Kohlen zu gewinnen. In groBartigster Weise 
entwickelten sich dann spater die beiden staatlichen Gruben "Konig und 
Konigin Louise", von denen die eine 1800, die andere 1811 den Betrieb 
aufnahm. Urn 1800 wurde in Oberschlesien jahrlich etwa 100 kt Kohle 
gefordert. In den zwanziger J ahren stieg diese Forderung auf etwa 1000 kt. 
Der Zinkhuttenbetrieb steigerte dann sehr schnell den Kohlenbedarf auf 
das doppelte. lVIit dem Niedergang dieser Industrie fiel auch der Kohlen
verbrauch und damit die Kohlenforderung wieder auf etwa 1000 kt im 
Jahre 1831. Von da an aber setzte eine immer gewaltiger werden de Ent
wicklung des Kohlenbergbaues ein. 1854 wurden auf 85 Kohlenberg
werken 9283 Arbeiter beschaftigt, die rund 8200 kt mit einem Wert von 
uber 1,9 Millionen Taler forderten. 1906 betrug die Zahl der Steinkoh
lengruben 57, die 29653528 Tonnen forderten. 90074 Arbeiter werden 
beschaftigt, denen 94433509 Mark an Lohnen zu zahlen waren. 

Verschiedene Verhaltnisse haben bei dieser uberaus glanzenden Ent
wicklung mitgespielt. In erster Linie steht die Tatsache: der ober
schlesische Kohlenbergbau kann wie selten ein anderer Bergbaubezirk 
wirklich aus dem vollen schopfen. Floze von 2 bis 6 ill, ja solche von 
9 bis 12 m Machtigkeit kommen vor. Fur den Abbau gelten als beson
del's gunstige Starken 3 bis 4 m. Bei groBerer Machtigkeit wird leicht 
del' Abbau teuer. Die Kohlenpfeiler, die stehen bleiben mlissen, wer
den zu bedeutend, und del' Holzverbrauch fur die Zimmerung ver
schlingt groBe Geldmittel. Fur den gegenwartigen Betrieb des ober
schlesischen Kohlenbergbaues kommen aIle Flozmachtigkeiten zwischen 
1,5 bis 10 m in Betracht. Urn Floze von weniger als 1,5 m Starke kum
mert er sich heute nul' ausnahmsweise, wahrend man in andern Berg
baubezirken auch Floze von 1/2 bis 1 m noch abbaut. Ferner haben 
die Baue bei weitem nicht die Tiefen orreicht, wie in vielen andern 
Bergbaugegenden. Von 309 Schachten, die man 1896 im oberschlesischen 
Kohlenrevier zahlte, waren nur 80 tiefer als 200, nur 2i tiefer als 300 m. 
Nur 4 Schachte gingen uber 400 m hinab. Die durchschnittliche Tiefe 
aller oberschlesischen Schachte betrug nur 148 m. Dagegen betrug Z. B. 
schon 1892 in Belgien die durchschnittliche Schachttiefo 610 m. Diese 
gunstigen Verhaltnisse drucken sich auch in del' groBen Arbeitsleistung 
des einzelnen Bergmannes in geforderten Kohlen aus. Wahrend im zehn
jahrigen Jahresdurchsclmitt (1891 bii;1 1900) auf den einzelnen Bergmann 
im Saarbruckener Bezirk 228, im rheinisch - westfalischen 275 und im 
niederschlesischen Bergbaubezirk 223 t kommen, fordert der oberschlesi
sche Bergarbeiter 348 t. Das wirkt naturgemaB auf den durch ungunstige 
Verkehrslage erschwerten Wettbewerb Oberschlesiens sehr gunstig ein. 

Diesel' scharfe Wettbewerb zwingt abel' auch den oberschlesischen 
Bergbau in immer weitergehenderem MaBe, sich die Hilfsmittel del' heu
tigen Technik fur aIle Gewinnungs- und Forderungsarboiten nutzbar zu 
machen. In diesel' Richtung sind gorado in den letzten J ahren groUe 
Fortschritte in Oberschlesion zu vorzeichnen. Die ganze neuzeitige Ent-
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wicklung ist geradezu durch das Zusammenarbeiten des Bergmannes mit 
dem Maschineningenieur gekennzeichnet. 

Wie auf allen andern Gebieten del' Industrie, ist auch hier ein 
immer weiteres Eindringen des Maschinenwesens zu beobachten. Die 
Griinde hiorfiir liegen auf dor Hand. Die Maschino macht auch hier 
den Betrieb unabhangiger von der Leistung und dem guten Willen 
der Arbeiter. Die ungoheuren Arbeitermassen, die heute die Industrie 
braucht, sind immer schworer zu beschaffen und noch schwerer zu re
gieren. Dio Maschino leistet aber auch mehr, und die Erhohung del' 
Leistung wird fiir die wirtschaftliche Ausnutzung del' Grube immer wesent-
1icher. Friiher wandte sich dol' Bergmann nur dann an den Kunstmeister 
odeI' Ingenieur, wenn es galt, Gofahren, dio ihn in erster Linie durch die 
unterirdischen Wasser bodrohten, fern zu halten. Hochstons benutzte er 
den Maschinenbau noch da, wo es galt Kohlon und Erzo zu Tage zu 
ford ern ; denn auf diesem Gebiet hatte sich Handarboit bald als unmoglich 
herausgestellt. In del' Grube selbst aber wollte del' Bergmann moglichst 
wenig von del' Maschine wissen. Schon gegen dio unterirdisehen Wasser
haltungsmaschinen straubte er sich anfangs. In neuerer Zeit dber fangt 
or auch an, fiir die eigentliehe Bergmannsarbeit, fiir das Gewinnen der 
unterirdischon SehiHze, dio Maschino in steigondem MaHe heranzuziehen, 
und aueh die Forderung unter Tage beginnt der Masehinenbetrieb immel' 
mehr zu beherrschen. Hier steht die Masehinenbonutzung noeh am An
fang ihror Entwicklung. Es ist nicht daran zu zweifeln, da13 gerade auch 
auf diesem Feldo del' Maschinenbau, je mehr er sich mit den borg
mannischon Botriobsverhaltnisson vertraut macht, woitoro Fortschritto an
bahnen wird. 

Es soi versucht, dio Arbeit dos ~Iaschinenbauos, dio Schwierigkeiten, 
die or zu iiberwindon und die Erfolge, dio or bishor orroicht hat, kurz 
auf dl'u oinzelnen Gebioten berghauliclwl' Tatigkeit zu yerfolgon. 

2. Schachtanlagen. 

Die teohnischen Sohwiorigkeiten, dio beim Schachtabteufen zu iiber
winden sind, fallen jo nach dor goologischen Besehaffenheit des betreffen
don Bezirkes sehr verschieden aus. Die trockonen Sandanhaufungen, 
die Kalksteinlage, sofel'll sio kein Wassor fiihrt, die festen Tone und 
Lehmo del' jungon Ablagorung kann dor Borgbau loicht und ohno Miiho 
durchdringen. Schwierig wird dio Arbeit aber vor aHem dann, wonn 
man auf sogenanntes "schwimmendos Gebirge" staHt. Die Kurzawka, 
dor feinkl)l'llige ganz von Wassor durchdnmgono Sand, ist beim Abtoufen 
del' Schachte besonders gofiirchtet. Wenn man irgond kann, geht man 
ihm aus dem Wogo. Deshalb sind noch bedeutonde Strecken heute UIl

orsohlossen uncI trotz del' untel' del' Erde lagernden riesigen Kohlen-
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schatze sind auf weiten Gebieten noch Land- und Forstwirtschaft die 
einzigen Erwerbsquellen der Bevolkerung, 

VOl' 50 Jahren waren die Schachte noch wenig tief, sie mogen etwa 
durchschnittlich zwischen 40 bis 80 m betragen haben. Man brachte diese 
Schachte ausschlieBlich von Hand aus nieder und baute sie mit Holz aus. 
Nur selten wurden sie mit Ziegelsteinen ausgemauert. Die Art del' 
Zimmerung richtete sich naturgemaB ganz nach del' Haltbarkeit des 
Bodens. Sogenannte Bolzen- odeI' Schrotzimmerung genugte meistens, 
nur fur schwimmende Gebirge bevorzugte man sogenannte Getriebe
zimmerung. Je mehr der Bergbau sich ausbreitete und anwuchs, urn so 
weniger konnte fur die Schachtanlagen nur die Leichtigkeit des Schacht
abteufens maBgebend sein. Man muBte also lemen, auch groBen Schwie
rigkeiten beim Schachtabteufen zu begegnen. Fruher war im jungeren 
Gebirge das Abteufen mit voller Getriebezimmerung bei rechteckigem 
Schachtquerschnitt von hochstens 12 bis 16 qm Querschnitt am meisten 
ublich. Als man mit dem Schacht tiefer ging und die Anlage dadurch 
kostspieliger wurde, wollte man die teuren Schachte auch gleichzeitig fur 
Forderung, Wasserhaltung, Wetterfuhrung und Fahrzwecke ausnutzen. 
Man muBte daher, zu wesentlich groJ3eren Schachtquerschnitten ubergehen. 
So kam man bis zu 50 qm Querschnitt del' Schachte, die man im fest 
stehendenGebirge entweder mit verlorener Bolzenzimmerung odeI' in 
gunstigen Fallen mit ganzer Schrotzimmerung niederbrachte. Bei del' 
ersten Bauweise wurde die Zimmerung je nach Bedarf durch Mauer
werk ersetzt. 

Die Form del' Schachtquerschnitte war verschieden. In neuerer Zeit 
gibt man bei den tieferen Schachten naturgemaB dem widerstandsfahig
sten Querschnitt, dem kreisformigen, meistens den Vorzug. 

Die Art des Abteufens selbst richtet sich ganz nach den vorhande
nen Gebirgsverhaltnissen. Das Durcharbeiten del' jungeren nicht wasser
fuhrenden Gebirgsschichten, Diluvium, Tertiar, Trias und Buntsandsteine, 
erfordert andere Arbeitsweisen als das Durchteufen der darunter auf
tretenden alteren festeren Gesteine, Schiefer- und Sandsteinschichten des 
Steinkohlengebirges. 

Wie schon erwahnt, macht besonders das Durchteufen del' jungeren 
Schichten, die oft aus wasserfuhrendem Triebsand und flieBender Kurzawka 
bestehen, bei groBen Schachtquerschnitten sehr erhebliche Schwierigkeiten. 
Auf die richtige Wahl der Abteufmethode kommt hierbei sehr viel an. 

J e schwieriger abel' die Aufgabe ist, urn so interessanter ist auch 
die technische Losung. Hierher gehort das auch in neurer Zeit in Ober
schlesien in solchen Fallen angewandte Gefrierverfahren von H. Poetsch, 
del' in den achtziger Jahren zuerst damit hervortrat und auf del' Max
Grube bei Michalkowitz in diesel' Weise einen Schacht niederbrachte. 

Das Verfahren besteht, wie del' Name bereits sagt, darin, daB man 
das in die Schachte flieBende wasserreiche Gebirge gefrieren laBt und es 
dann im festen Zustande zu Tage fordert. Urn dieses zu erreichen, werden 
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im inneren Umfang des Schachtes und bei groBen Querschnitten auch 
noch im Innern der Schachtscheiben eiserne Riihren, womciglich gleich 
bis zum festen Gebirge senkrecht hinabgetrieben. Die uber Tage aufge
stellten Kaltemaschinen versorgen diese Rohrleitungen so lange mit del' 
Kalteflussigkeit, bis del' Inhalt des Schachtes gefl'oren ist. Del' in dieser 
~Weise fertiggestellte Schacht wird dann mit eisernen rrubbings, seltener 
mit Mauerwerk, weiter ausgebaut. 

Ein zweites, neueres Schacht-Abteufyerfahren ist das Senkverfahren, 
Es besteht darin, daB man einen aus Zementziegelwerk odeI' GuBeisen 
hergestellten Zylinder von gleichem QU8l'schnitt, wie ihn del' Schacht er
halten soll, durch das jungere Gebirge nachsenkt odeI' mit hydraulischen 
Pressen del' Schachtteufe entsprechend nachdruckt. Das innerhalb des 
Schachtes vorhandene flie13ende Gebirge wird an einem plOtzlichen Aufstei
gen im freien Schachtquerschnitt durch den Druck des darauf stehenden 
Wassel'S v8l'hindert. Mit Bagger und Sackhohrern wird dann die wasser
durchsetzte Sandmasse zu Tage gofcirdert. Senkmauern wendet man nul' 
bei geringen Tiefen an. FliT griii3ere Teufen kommen heute nur machtige, 
gu13eiserne Ringstticke, TUbbings genannt, in Frage. Sie bieten auch bei 
den sehwierigsten Gebirgsverhaltnissen die gro13te Sicherheit. 

\Venn es moglich ist, vereinigt man beide Arbeitsweisen, urn 
schneller und billiger bauen zu konnen, d81111 das Abteufen mit' Tubbings 
ist kostspielig und erfordert viel Zeit. 

Dem Abteufen mit Tubbings mu13 stets eine zweckentsprechende 
Ausmauerung des obersten Schachttoiles vorausgehen. Diesel' oberste starke 
Mauerring bildet dann gleichzeitig die Ftihrung und das Wiederlager fUr 
das weitere senkrechte Absenken bezw. Abwartspressen del' TUbbings. 

In neuester Zeit sind trotz gro13ter Sehwierigkeit gEJrade auf diese 
Weise verschiedene Schaehte glUcklieh niedergebracht worden. Ein 
besondores Verclienst um die Einfuhrung dieses Abteufverfahrens hat sich 
die Donnersmarkhutte in Zabrze, die zuerst, seit 1879, in groHerem Um
fange fUr die verschiedenen Verhaltnisse geeignete TUbbings herstellte, 
erworben. Fig. 14 zeigt TUbbingsringe beim Zusammenbau innerhalb del' 
Fabrik. Die einzelnen Hinge haben eine Hcihe von 1250 bis 1500 mm 
und erreichen ein Gewicht his Uber 30000 kg. Man ist jetzt nicht mehr 
auf den Bezug diesel' riesig schweren GuBstticke aus dem \Vesten Deutsch
lands angewiesen, sondeI'll kann sie in na.chster ~ ahe dOl' Grube selbst 
erhalten. Das Schachtabteufen mit Tiibbings geschieht wie folgt: 

Zuerst wird der obere etwa 10 m abgeteufte Teil des Schachtes dureh 
einen starken mit einCln eisernen PreHring versehenen Mauerzylinder aus
gertistet. Dureh ihn wird zunachst del' TUbbingschuh, del' als Sclmeidkranz 
client, eingebraeht. Auf diesem bauen sich clann die eisernen TUbbingsteile zu 
einem machtigen Zylinder zusammen. Die SchluHflachen del' TUbbingsteile 
werden durch Bleieinlage gediehtet und fest gegeneinander verschraubt. 
Sind die Tiibbings bis zum Pref3ring aufgebaut, dOl' im Mauerwerk des 
oberstl'll Schachtteih's fl'tlt yerlagm-t ist, tlO begillnen die Tiibbingszylinder 
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unter gleichzeitigem Aufbau neuer Ttibbingsringe nachzusenken. Der 
Schachtinhalt wird mit Baggern oder Sackbohrern herausgeschafft. Gentigt 
das eigene Gewicht nicht zum Hinabsenken, so werden auf dem obersten 
Ttibbingsring hydraulische Pressen angesetzt und gegen den PreBring 
versteift. Die Pressen drticken dann die Ttibbingsringe ins Schachtgebirge 
hinein. Die toten Wasser laBt man im Ttibbingsschacht stehen. Man 
benutzt sie, urn den Gebirgsdruck, welcher auf dem auBeren Ttibbings
umfang wirkt, einen wirksamen Gegendruck entgegenzusetzen. Die Arbeit 
geht in der geschilderten Weise so lange VOl' sich, bis del' Ttibbingsschuh 
festes Gebirge erreicht, das er nicht mehr zu durchschneiden vermag. 
J etzt muB der Schuh fest vedagert, durch ·Zement gegen das feste Ge-

Fig. 14. TiibbingRringo beim Zusammenbau in der Fabrik. 

birge SO sichel' abgedichtet werden, daB beim Weiterteufen des Schachtes 
mit Bohr- und Sprengarbeit die oberen Schwimmassen nicht unter dem 
Schuh in den Schacht durchbrechen konnen. 

1m festen Steinkohlengebirge werden auch tiefe Schachte meistens 
mit Bohr- und Sprengarbeiten niedergebracht und mit gewohnlicher Bolzen
odeI' mit Schrotzimmerung ausgebaut, die dann durch Mauerwerk ersetzt 
wird, urn den Schacht haltbarer zu machen und VOl' allem die Feuers
gefahr zu verhindern. Fortschritte in del' Ziegelherstellung haben in 
neuester Zeit das Ausmauern del' Schachte in Oberschlesien wesentlich 
begtinstigt. Der ftirstlichen Ziegelei Chrapaczow ist es gelungen, einen 
Schacht -Radialstein herzustellen, der eine groBe Beanspruchung auf 
Druck zulaBt, und seinem Volumen nach doppelt so groB als del' Normal
stein ist. Man spart bei seiner Verwendung an Schachtquerschnitt und 
Mauerwerk und erhalt trotz des schwacheren Mauerwerks einen vorztig-
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lichen widerstandsfahigen Verband, Neuerdings hat man auf ollllgen 
Forderschachten auch das Betonieren del' Schachtwande durchgefuhrt. 

Welche besonderen Schwierigkeiten beim Schachtabteufen zuweilen 
zu uberwinden sind, lassen die auf Fig. L5 dargestellten abnol'malen 
Ubergangsringo el'kennen. Seitlicher Gebirgsdruck hatte den Schacht in 
etwa 40 m Tiefe in eine schiefe Lage gebracht, wodurch del' Schneido-

Fig. 15. Abnol'm~ler Ubcl'g"angsring. 

schuh teilweise oingedruckt wurde. Urn den Schacht zu retten, mu6te 
ein Ring hergestellt werdon, del' in seinem oberon Teil den Schneide
schuh abfing und sich gonau del' Form des deformierten Ringes anpa13tb. 
Diesel' setzte sich auf oinon zweiten Ring auf, del' den doformierten 
Schacht wieder in die zylindrische Form ii.borloitoto. Die von del' Don
nersmarckhutto ausgefuhrte Arbeit war mii.hsam und nicht ungefahrlioh, 
gelang abel' vortrefflich. 

3. Gewinnungsarbeiten, 

Hat man die Schachte fur eine Grubonanlage fertiggestellt und ent
wedel' unmittolbar oder rnit Hilfe von Quorschlagen die Lagerstatten er
l'eicht, so ist del' Teil des in Aussicht genommenen Grubenfeldes fur den 
Abbau weiter vorzurichten. Es werden wagerecht laufende sogenannte 
Grund- odeI' Hauptstrecken und rechtwinklig clazu ansteigend sogenannte 
Bremsberge angelogt. Haben mehrere Bremsberge, clie in Abstanden von 
100 bis 120 m laufen, die vorgeschriebene Abbaugronzo orreicht, so wird cler 
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zwischen ihnen stehen gebliebene Kohlenpfeiler mit Abbaustrecken in Ab
standen von 12 bis 18 m durchfahren. So entstehen 12 bis 18 m breite und 

. 100 bis 120 m lange, je nach del' Machtigkeit des Flozes mehr oder weniger 
starke Pfeiler, die in treppenartigen Abstanden abgebaut werden. Hier 
leistet del' Hauer Gewinnungsarbeit. Er bohrt mit den verschiedensten 
Vorrichtungen die Locher, flillt diese mit Sprengstoff und gewinnt in diesel' 
Weise das Material. Bis VOl' etwa 10 Jahren war in Oberschlesien bei 
allen bergmannischen Gesteins- und Kohlenarbeiten fast nul' Handarheit 
ublich. Auch heute uberwiegt diese Arbeitsweise noch. 1m alten Kohlen
bergbau verwendet man MeiBelbohrer, die in einer Bohrstange befestigt, 
bei jedem VorstoB zugleich umgesetzt werden, urn ein rundes Bohrloch 
fur die Sprengpatronen zu erhalten. Ein Drehen des Handbohrers mit 

Fig. 16 nnd 17. Hand-Gesteinsbohrmasehine. 

Spiralbohrern wird nul' vereinzelt in meist hangenden Flozen von milder 
Beschaffenheit angewendet. Bei Querschlagsbetrieb, beim Schachtabteufen 
und in den Erzgruben wird he ute noch ausschlieBlich del' stahlerne MeiBel
bohrer benutzt, den del' Hauer mit einem hammerahnlichen Werkzeug, 
dem Faustel, vorwarts treibt. 

In neuesterZeit haben sich in Oberschlesien auch Handbohrma
schinen immer mehr Eingang verschafft. Die Versuche mit dies en Ma
schinen reichen viele Jahre zuruck. Anfangs wurden Erfolge damit nicht 
erzielt. Man verstand es noch nicht, die Wahl des Vorschubes und del' 
Bohrschneiden den vorliegenden Verhaltnissen richtig anzupassen. Fer
ner kam noch in Betracht, daB die Arbeiter durchaus nichts von den 
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IYlaschinen WISSen woUten. Die ersten durchschlag~nden Erfolge mit 
Handbohrmaschinen wurden erst 1902 auf del' IYlaxgrube bei IYlichalko
witz erzielt. Die Ergebnisse wurden in del' Zeitschrift des Oberschlesischen 
Berg- und Huttenmannischen-Vereins IYlarz 1903 veroffentlicht, und da
durch die Aufmerksamkeit weiterer Kreise wieder auf die IYloglichkeit, 
mit Handbohrmaschinen wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, hingewiesen. 

Fig. 18. 

pre8Inlt·8tollbohrlnu<1bln8 mit 

Spannelulc. 

In den darauffolgenden Jahren wurde die Handbohrmaschine auf den 
meisten oberschlesischen Gruben eingefuhrt. Heute sind wohl mehr als 
1500 im Gebrauch. Die Handbohrmaschinen eignen sich sowohl fur 
Arbeitell in del' Kohle wie im milden Gesteill. Verschiedene Bauarten 
werden benutzt. Einige del' gebrauchlichsten sind in Fig. 16 und 17 darge
stellt. Eine solche Bohrmaschine wiegt 15 bis 18 kg und kostet 55 bis 65 IYlk. 
Vereinzelt sind auch Gestell-Handbohrmaschinen im Gebrauch. 1m wesent
lichen b eruht die Konstruktion der Hanc1bohrmaschine auf dem gleichen 
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Grundgedanken. E?ie unterscheiden sich nur in del' VersteUbarkeit und 
dem Vorschub del' Maschine. Mit Hilfe del' Handbohrmaschinen werden 
bei Kohlenstrecken heute etwa 10 vH, bei Gesteinsarbeiten etwa 15 vH 
an Hauerlohnen erspart. 

Von besonderem Interesse ist das Vordringen des maschineUen Be
triebes auch auf diesem Gebiete. Vereinzelt und ohne besonderem Erfolg 
wurden schon VOl' langerer Zeit hier und da PreBluft-StoBbohrmaschinen 
beim Querschlagbetrieb verwendet. Den ersten dauernden Erfolg mit 
PreBluft-StoBbohrmaschinen beim Querschlagbetrieb erzielte 1898 die 
Concordiagrube bei Zabrze. Die Erfolge drangten zur Nachahmung, 
zuma~ grade damals del' starke Kohlenbedarf es auBerst wunschenswert 
machte, die Arbeiten unter Tage so sehr als moglich zu beschleunigen. 
N aturgemaB zwang auch del' stetig groI3er werdende Arbeitermangel zur 
immer weiteren Ausdehnung del' Maschinenarbeit. Heute wird bereits an 
etwa 30 Schachtanlagen das Maschinenbohren bei Gesteinsarbeiten ange
wendet. Am meisten verbreitet sind die PreBluft-StoBbohrmaschinen del' 
Firma Frohlich & Klupfel, D.-Barmen und Rudolf Meyer, Muhlheim (Ruhr). 
Aber auch Maschinen aUer anderen auf diesem Gebiet bekannter Firmen 

Fig. 19. Fahrbarer Kompressor. 

sind in Oberschlesisen im Gebrauch. Eine voUstandige Maschine mit 
75 mm Kolbendurchmesser nebst Spannsaule und Schlauch kostet heute 
etwa 1300 Mk; sie wiegt rd. 90 kg. 

Bei groI3en Querschlagen werden die Maschinen auf eigens hierfur 
erbauten Wagen aufgestellt und in dieser Form verwendet. Die Fig. 18 
laSt die Form del' gebrauchlichsten PreBluft-StoBbohrmaschine erkennen. 

Einen fahrbaren Kompressor fur Gesteinsbohrbetrieb der Bialscho
witzgrube zeigt Fig. 19. Del' Kompressor, von R. Meyer erbaut, (235 mm 
Zyl.-Dmr.), arbeitet mit 150 Dml. /min und 5 bis 6 at. Er wird von einem 
mit 720 Dml./min laufenden 35 pferdigen Elektromotor del' Allgemeinen 
Elektrizitats-GeseUschaft angetrieben. 

Die wirtschaftliche Bedeutung diesel' PreBluftmaschinen liegt nicht 
in den geringen Kosten, etwa fur den Meter Querschlag berechnet. Nur 
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bei sehr beschleunigtem Betrieb wird sich auch hierfjir unmittelbar eine 
Geldersparnis ausrechnen lassen. 

Die sehr bedeutenden Vorteile des maschinellen Bohrbetriebes liegen 
vielmehrin del' Moglichkeit, mit dem Abbau schnell vorwarts zu kommen und 
in del' Ersparnis von Arbeitern. Die Leistungen sind etwa 3 mal so groB 
als bei Handarbeit und an Arbeitskraften hinnen etwa 25 vH erspart 
werden. Auf der Maxgrube bei Michalkowitz hat man mit sehr gutem 
Erfolg neuerdings auch PreBluft-Drehbohrmaschinen eingefuhrt. 1) 

Diese Masehinen bestehen im wesentlichen aus 2 kleinen Zylindern, 
deten Kolben mit Hilfe von Zahnradubersetzung eine Bohrspindel drehen. 

Fig. 20. Pre31uft·Seltlagboltrmasehine. 

In ahnlicher Weise wie die StoBbohrmaschino wird auch die Drehbohr
maschine verwendet. Sie wiegt etwa 55 kg und kostet einschlieBlich Saule 
und Schlauch 800 bis 900 Mk. Sie eignet sieh besonders zum Auffahren 
von Strecken in der Kohle und im milden Gostein. Boi ihrer Benutzung 
werden nach Abrechnung aIlor Unkosten etwa 20 vH an Gedingelohn auf 
1 m Strccke erspart. Noeh wichtigor ist aueh hier die Ersparnis an 
Menschenkraften. Ein Hauer leistet mit diesel' Maschino etwa doppelt 

I) s. Zeltschrift des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen Vereins 1905. 

3 
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soviel als mit Handbohrmasehinen. Wenn aueh heute ihre Verbreitung 
noeh gering ist, so ist doeh zu erwarten, daB ihre groBe Leistungsfahig
keit sieh weite Anwendungsgebiete aueh in Obersehlesien ersehlieBen wird. 

In neuester Zeit wurden in Oberschlesien aueh die PreBluft-Sehlag
bohrmasehinen, sogenannte Bohrhammer, die dem PreBluft-Niethammer 
naehgebildet sind, versueht. Aussehen und Anwendung ergibt sieh aus 
Fig. 20. Wie weit diese Bohrmasehine andre Bauarten verdrangen wird, 
laBt sieh noeh nieht ubersehen. Aus dem erst en Erfolg ist aber bereits 
zu erkennen, daB auch sie ein gutes masehineUes Hilfsmittel fur berg
mannisehe Gewinnungsarbeiten abgeben wird. 

Fur aUe diese Masehinen ist PreBluft, die uber Tage dureh besondere 
Druekluftanlagen erzeugt wird, aussehlieBlieh als Betriebskraft in Ver
wendung. Hier und da hat man wohl aueh hydrauliseh und elekttriseh 
betriebene Masehinen versucht, ohne bisher praktisehe Erfolge, die ihre 
weitere Einfuhrung veranlassen konnen, zu erzielen. 

Die PreBluft hat fur den bergmannisehen Betrieb aueh noeh den 
Vorteil, an der Bewetterung unter Tage mitzuhelfen. 

Die im rheiniseh-westfalisehen Bergbaubezirk sowie in England, 
Amerika und anderen Bergbaugegenden mit gutem Erfolg verwendete 
Sehrammasehine hat man aueh in Oberschlesien eingefuhrt. Diese 
Masehinen sind unter besonders gunstigen Verhaltnissen auf einigen 
Gruben in Verwendung. Auf anderen Gruben werden die Versuehe aueh 
heute noeh stan dig fortgesetzt. Der Masehineningenieur steht aueh hier 
wieder vor einer ebenso interessanten als fur den Bergmann wiehtigen 
Aufgabe. Es ist zu erwarten, daB es ihm wieder gelingen wird, eine 
fur die vorliegenden besonderen Verhaltnisse geeignete Sehrammasehine 
herzusteUen, die einen wesentlichen Fortsehritt in der weiteren Durch
dringung des bergmannisehen Betriebes mit Masehinenarbeit bedeuten 
wird. 

4. Der SpUlversatz. 

Urn die abgebauten Stellen kummerte man sich bisher nur wenig; die 
Folgen sah man auf der Erdoberflaehe. Gewaltige Senkungen traten-ein, 
Bauwerke wurden dadureh zerstort und das Betreten des in Frage kom
menden Gebietes war oft gefahrlieh. Je mehr der Bergbau zugleich mit 
der Bebauung der Oberflaehe fortsehritt, urn so mehr muBte man besorgt 
sein, diese gefahrliehen Bodensenkungen zu vermeiden. Man war ge
zwungen unter Ortsehaften, Wasserleitungen, Eisenbahnen, StraBen und 
Ansiedlungen jeder Art, maehtige Kohlenpfeiler von oft weit uber 100 m 
Starke zur Sieherheit gegen Senkungen stehen zu lassen. Die Verluste, 
die dadureh den Grubenfeldern erwuehsen, lassen sich auf etwa 20 vR. im 
Hauptkohlengebiet bereehnen. Urn die GroBe der Pfeiler naeh Moglieh
keit zu besehranken, hat man in den obersehlesischen Gruben bereits seit 
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J ahrzehnten in mehr oder mindel' gro13em Umfange Versatzbau aus
geftihrt. 

Zuerst hat man ihn 1877 auf der Grafin Lauragrube versueht. Man 
benutzte hierzu Sehlaeken, die von Hand oingebraeht wurden. An ande
ren Stellen ging man dann noeh dazu tiber, im Betrieb fallendo Berge, 
alte Halden, Sandhtigel, Staubkohle usw. zu verwenden. Del' Abbau wurde 
dadureh teuer. Die Vorsatzkoston hir die Tonno gewonnener Kohle stellten 
sieh bei Handvorsatz auf Mk. 0,80 bis 1,20 und stiegen zuweilen bis auf Mk. 2. 

Dabei lie13 sieh dureh dioson Handversatz noeh keine vollstandige Aus
fiillung der Hohlraume erroiehon. Da dol' Versatz sieh allmahlieh auf 
50 bis 70 vH. soines ursprtingliehon Inhaltes zusammondrtiekt, lie13en sieh 
aueh die Senkungen del' Oberflaeho nieht gam; vormeiden. Hier ist in 
neuester Zeit dureh Einftihrung und planmaf3ige Ausbildung des soge
naI1nten Splilversatzes oine epoehomaehende Anderung eingetreten. Die 
Anrogung hierzu ging von dem Generaldirektor Willi g e r del' Katto
witzel' A.-G fur Borgbau und Eisenhuttenbetrieb aus, del' das Verfahren 
1901 zuerst auf dor Myslowitzgrube und dann auf der Ferdinandgrube 
anwandte, naehdom er es vorher in Amerika in sehr primitiveI' Form 
kennen gelernt hatte. 

Del' Spulversatz beruht darauf, aIle Arton fur den Versatz geeigneto 
Stoffe, die sieh im Wasser fortbowegon lassen, mit Hilfe oines Wasser
stromes von ubor Tago aus dureh eino Rohrloitung unmittelbar in die 
ausgokohlten Grubenraume zu sehaffen. Die Versatzstoffe werden in del' 
1\ahe eines Sehaehtes auf einen Triehter geworfen, del' dureh ein Sieb
rost von 70 bis 80 mm Loehweito das Mitfuhron gar zu gronor Stucke ver
hindert. Von dem Triehter fuhrt eine 205 mm woite Rohrleitung, die 
wie eine Wasserleitung ausgebildet ist, zu den einzelnon Arbeitsorten. 
Gewalzte Stahlrohre mit glatten Bundon und losen Flansehen, aueh gu13-
eiserne Rohre hat man mit Erfolg vorwondet. Man ist aueh dazu uber
gogangen, Walzrohre herzustellen, die an del' unteren Stelle, wo sie bei 
wagoroehter Verlegung del' grciBton Abnutzung ausgosetzt sind, starker 
ausgebildet sind. Die Krummel', dio sieh am starksten abnutzBn, sind 
aus Stahlgu13 angefertigt. Als bester Stoff fur den Versatz gilt reiner 
Sand und Kies. Man hatte jedoeh bereits in don ersten Betriebsjahren 
gelernt, aueh Asche, uborflussige Staubkohle, Steine, Sehlemmsand, 
Sehlaekensand, Mull und in groBem MaHstabo Lehm, ja sogar festen 
Ton zu vorarbeiton. Es ist zu erwarten, zumal bei weiterer Ausbildung 
del' Zerkleinerungsmasehinen, dan man so ziomlieh alles Material ftir die
sen Versatz wird verwenden konnen. 

Aueh in del' Gewinnung des Materials hat man schnell erhebliehe 
Fortsehritto gemaeht. Anfangs wurden die Versatzstoffe in unmittelbarer 
1\ahe del' Sehaehte mit der Hand ausgegraben und dem Verwendungsort 
zugefuhrt. Heute sind durehweg Baggerbetriebe eingefuhrt, die aueh in 
wonigen Jahren sieh den besonderen Betriebsverhaltnissen immer mehr 
und mehr angepaHt haben und dadureh lcistungsfahiger geworden sind. 

3* 
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Leistungen von 100 cbmjst bei Sand und 60 cbmfst bei dem schweren 
Lehm sind gebrauchlich. Bei der Lehmgewiunung hat man die Bagger
eimer mit Stahlzahnen ausgerustet, um das Material schon beim Greifen 
moglichst zu zerkleinem. Als Betriebskraft kommt neben Dampf auch 
Elektrizitat in Frage. 

Die gewonnenen Versatzstoffe wurden zuerst durch Menschenkrafte 
dann durch Pferde und bei groBeren Entfemungen vielfach durch elek
trische Lokomotiven, die z. B. bei der Myslowitzgrube, 35 PS stark, in 6 
Wagen 12 cbm befordem, herbeigeschafft. In diese Grube werden taglich 
1000 bis 1200 cbm mit einem Rohr eingeschlammt. 

Auch die Transportwagen haben sich schnell den groBeren Leistungen 
angepaBt. Anfangs waren einfache Kippwagen von 2/3 bis 1 cbm Inhalt, 
spater Wagen von 2 cbm Inhalt mit mechanischer Selbstentladung im 
Betrieb. Am Abbauort selbst wird der Schlammstrom durch holzeme 
Lutten, die sich seitlich verschieben lassen, moglichst unterhalb der Firste 
eingefuhrt. Der Arbeiter, der die Leitung des Schlammstromes zu be
dienen hat, kann sich mit Hilfe eines Telephons mit den Arbeitem, die 
die Versatzstoffe uber Tage in den Trichter schutten, versUindigen. Um 
den Versatz innerhalb der einzelnen Versatzstiicke zuruckzuhalten, werden 
Damme gezogen, die meistens aus senkrechten Rustholzem mit dahinter
gelegten Schwarten bestehen. Die Stucke werden mit Heu oder Stroh 
gestopft; zuweilen lagert man auch Leinwand darunter. Das Holz der 
Damme wird dann herausgebrochen und von neuem wieder verwendet. 

Der Versatz setzt sich auBerordentlich schnell ab und trocknet, auch 
wenn er vorwiegend aus Lehm statt aus Sand besteht, ziemlich schnell. 
Bei geeigneter Lagerung fugen sich die Versatzstoffe dicht unter die Firste 
und fullen sogar aHe Hohlraume im Hangenden aus. Wenn der Versatz 
mit Sorgfalt geschieht, erreicht man auch bei wagerechter Lagerung voH
kommen dichten AbschluB gegen den First. Bisher haben alle Versuche 
ergeben, daB der eingeschlemmte Versatz in der Lage ist, das ursprung
liche Gebirge voHkommen zu ersetzen. Ein Zusammendrucken wie fruher 
ist hierbei noch nicht bemerkt worden. Auch die genaue Untersuchung 
der Tagesoberflache hat nicht die geringstc Spur von Senkungen ergeben. 
Der Vorteil, der sich durch dieses Arbeitsverfahren erreichen laBt, ist von 
weittragendster Bedeutung. Nicht nur werden dadurch riesige Kohlen
mengen, die sonst der Gewinnung vollkommen entzogen sind, abbaufahig, 
sondem es wird auch eine vollstandige Sicherung der Oberflache erreicht. 

Auch andere groBe Betriebsvorteile bringt der Spulversatz mit sich. 
Die Leistung der Arbeiter wird,weil der Betrieb wesentlich mehr zu
sammengefaBt werden kann, erhoht. In vielen Fallen laBt sich der 
Holzverbrauch sehr vermindem. Die groBen Kohlenpfeiler, die man 
bisher hatte stehen lassen mussen, waren die standige Ursache groBer 
Grubenbrande; der durch den Spulversatz dem Abbau folgende luftdichte 
VerschluB verhindert aber jeden Brand. Die Myslowitzgrube und die 
Hedwigswunschgrube, die fruher aus Brandgefahren nicht herausge-
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kommen sind, lassen jetzt eine groBe Besserung in dieser Hinsicht er· 
kennen. Der tragische Tod von Arnold Borsig und seiner Beamten ist 
noch durch Grubenbrand verursacht worden. 

Das neue Verfahren gibt auch dem Betriebsfiihrer die Moglichkeit, 
in der Einteilung seiner Arbeitensich ungewohnlich frei bewegen zu kon· 
nen. Ebenso wird sich das Verfahren gegen Explosionsgefahren vorteil
haft erweisen, da hierbei aHe Hohlraume, die Gasansammlungen ermog
lichen konnen, vermieden werden. SchlieBlich, auch das ist wertvoll, 
bringt das neue Versatzverfahren keine neue Gefahr mit sich. Die vielen 
Unfalle bei Ausfiihrung des Handversatzes sind auch hierdurch vermie
den. J edoch stehen den weitgehenden Vorteilen des Spulversatzes, der 
wohl geeignet ware in mancher Beziehung dem Bergbau neue Wege zu 
weisen, drei groBe Schwierigkeiten, die sich der ausgedehnteren Ausfuh
rung entgegenstellen, gegenuber. Das ist: die Materialbeschaffung, die 
rnstandhaltung der Pumpe und die Einwirkung der harten Winter. 

Die Myslowitzgrube ist in der Materialbeschaffung sehr gunstig daran. 
Sie hat in unmittelbarer Nahe des Schachtes etwa 600 Morgen Sandlager, 
die etwa 20 bis 50 m machtig sind. Auf einer groBeren oberschlesischen 
Grube, die taglich etwa 50000 Zentner fordert, mussen taglich 800 cbm 
Versatzstoffe herangeschafft werden, wenn man auch nur 1/:1 der Baue 
mit Versatz ausfullen will. Die Hochofenschlacken, auf die man vielfach 
zuriickgreift, reichen dafur bei weitem nicht aus. Ein groBerer schlesischer 
Hochofen liefert fur den Tag nur 30 bis 40 cbm'Schlacke; man wird des
halb bei Gruben, die keine schlammbaren Stoffe in der Nahe haben, da
zu ubergehen mussen, diese von weither durch Seilbahnen oder auf 
andere Weise heranzuschaffen. 

Es wird auch bereits darauf aufmerksam gemacht, daB das Berg
gesetz, das bisher fiir Gewinnung von Versatzstoffen die Enteignung von 
Grundstiicken nicht zulaBt, auf Grund der allgemeinen Bedeutung des 
Verfahrens wird erweitert werden miiBen. 

Auch auf die weitere Entwicklung der oberschlesischen Schmal
spurbahn wird diese epochemachende Anderung des Grubenbetriebes 
groBen EinfluB gewinnen konnen. In neuester Zeit ist auch die konigliche 
Bergverwaltung zum Spiilversatz auf der Konigin-Luisegrube iibergegangen. 
Man hat zum Sandtransport eine 13 km lange Vollspurbahn neben der 
Hauptbahn erbaut, die taglich etwa 2000 cbm Sand nach der Kohlen
grube schafft. Hier hat man bereits vierachsige Doppelwagen von 40 t 
Tragfahigkeit benutzt und fahrt Ziige mit 480 t Nutzlast entsprechend 
300 cbm Sand mit 20 bis 30 km stiindlicher Geschwindigkeit. Die Wagen 
sind mit seitlicher Selbstentladung ausgel'ustet. J e nach der Gewinnung 
der Versatzstoffe werden sich natiirlich die Kosten sehr verschieden stel
len. Auf der Myslowitzgrube kostet del' Spiilversatz einschl. Amortisation 
der Wasserhaltung und der Entschadigung fur benutztes Gelande 45 Pf. 
fiir 1 t. Zieht man die bereits im ersten Jahre sehr betrachtlichen Er
sparnisse fiir Ausgaben gegen Grubenbrand und fiir Holzverbrauch ab, 
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so ermaBigen sich die Preise auf 20 bis 25 Pf. fur 1 t geforderte Kohle. 
MuB man so auch mit einer Vermehrung der Selbstkosten von etwa 
20 Pf. fur 1 t rechnen, so sind demgegenuber doch noch die mittel
baren Vorteile des konzentrierten Betriebes, Vermeidung der Abbauver
luste, Bodensenkungen usw. in Rechnung zu stellen, so daB es unschwer 
ist, auch den direkten Vorteil fur die meisten Fane herauszurechnen. Man 
nimmt heute an, daB der Spulversatz noch wirtschaftlich ist, wenn 1 cbm 
Versatzmasse sich auf 50 Pf. stellt. Wie weit Vorteile mit dem neuen 
Verfahren noch zu erreichen sind, hangt in erster Linie von der Be
schaffung der Versatzstoffe abo 

AIszweite Schwierigkeit war die Instandhaltung der Pumpe ge
nannt. Auch hierfur wird der. Maschinenbau Abhilfe zu schaffen ver
stehen. Die in neuester Zeit immer mehr in Aufnahme kommende Zen
trifugalhochdruckpumpe eignet sich bereits besonders gut fur die zu 
ford emden truben Wasser. Die Pump en werden elektrisch betrieben, 
nehmen wenig Raum ein und stellen sich auch noch billiger in del' An
schaffung als die gewohnlichen Kolbenpumpen. 

Was die Frostwirkung anbelangt, so ist Oberschlesien mit seinen 
hart en Wintem schlecht daran. Gerade dann, wenn der Kohlenbedarf 
am groBten ist, vermindert sich die Leistung der Bagger, also auch des 
Spulens in sehr erheblichem MaBe. Es wurde notwendig, moglichst war
mes Grubenwasser und di~ Kondensationswasser zum Spulen zu benutzen. 
Auch muBten die BaggerstoBe bestandig durch Schieferkohlen oberflach
lich erwarmt werden. Trotzdem ging die Leistung auf etwa die Halfte 
zuruck. Hier wirdman sich durch Vermehrung del' Bagger im Winter 
helfen konnen. Das Verfahren, erst wenige Jahre in Benutzung, hat 
sich, dank seiner groBen Vorteile, auBergewohnlich schnell in Oberschle
sien ausgebreitet. Von allen Seiten vom In- und Auslande wird diese in 
Oberschlesien entstandene technische Leistung mit groBtem Interesse ver
folgt. Die zahlreichen Besucher aus allen Landem auf del' Myslowitz
grube beweisen dies. Bei del' Neuheit des Verfahrens sind weitere groBe 
Fortschritte mit Bestimmtheit zu erwarten 1). 

5. Die Wetterwirtschaft. 

Mit dem ausgedehnten Grubenbetrieb muBte auch die Bedeutung 
del' Bewetterungsanlagen zunehmen. Die Anforderungen an die Be-

1) s. G. Williger, Scheibenfiirmiger Abbau machtiger FlUze unter Anwendung von Versatz 
mittelst Wasserspillung auf dem Steinkohlenbergwerk Myslowitz, Z. d. O.·S. Berg· und Riitten
mannischen Vereins Dez. 1901. Ferner: Wachsmann, Kattowltz, Das neue Spiilversatzverfahren 
heim oherschleBiBchen Steinkohlenherghau, Stahl und Eisen 1903 S. 109, und Del' Spillversatz 

Kattowitz 1904 DruckschrUt des oberschlesiscben Berg- undRiittenmannischen Vereins, der die 
beiden Aufslitze und einen Bericht des Generaldirektor Williger Uber die Ergebnisse der Einfiih
rung der neuen Abbaumethode enthlilt. 
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schaffenheit del' Luft unter Tage wurden immer hoher. Del' neuzeitige 
Maschinenbau, besonders seit Einfuhrung del' elektrischen Kraftubertra
gung, verstand es auch hier in vorher nicht gekanntem Ma.f.le, die ihm 
gestellten Aufgaben zu erfullen. 

Die frither fast ausschlie.f.llich verwendeten langsamlaufenden Guibal
Ventilatoren haben in unserer Zeit im Interesse einer wirtschaftlichen 
Arbeitsweise raschlaufenden Ventilatoren verschiedener Bauarten Platz 
machen mitssen. Zur Bewetterung von im Vortreiben begriffenen Quer
schlagen werden au.f.lerdem kleine mittelst Wassermotoren angetriebene 
Ventilatoren benutzt, die die schlechte Luft durch Wetterlutten absaugen. 

Als Beispiel fur cine neuartige gro.f.lere Ventilatorenanlage sei hier 
auf die Anlage der Gottessegengrube in Antonienhutte etwas naher ein
gegangen, Fig. 21. Die Ventilatoren stehen hier itber Tage. Die Anlage 
besteht aus zwei ganz gleichen, doppelseitig saugenden, von R. W. Dinnen-

Fig. 2 I. Ventilatoranlage der Gottessegengrube. 

dahl A.-G. erbauten Ventilatoren, Bauart Cap e 11, von 3000 mm Flitgel
raddurchmesser und 1300 mm Flitgelradbreite, die durch Riemen von 
zwei verschieden starken Drehstrommotoren del' Siemens-Schuckertwerke 
von 190 und 450 PS angetrieben werden. Es ist immer nur ein Venti
lator in Betrieb, wahrend del' andere in Reserve steht. Gewohnlich 
arbeitet der Ventilator mit dem kleineren Motor, welcher die normale 
Leistung von 3000 cbm/min Luft bei einem Druckunterschied von rd. 
200 mm Wassersaule ergibt. Der Ventilator mit dem gro.f.leren Motor 
vermag eine Luftmenge von 4000 cbm/min bei einem Druckunterschied 
von rd. 360 mm Wassersaule zu bewegen. FitI' die Motoren steht Dreh
strom von 2000 Volt Spannung und 42 Perioden zur Verfitgung. Die 
Motoren laufen mit 615 Uml./min. 

Die Anlasser zu diesen Motoren sind als Flitssigkeitsanlasser aus
gebildet. 
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Das Gehause jedes Ventilators, sowie der Auswurftrichter und die 
Hauben iiber den Saugkanalen sind in Schmiedeeisen ausgefiihrt. Die 
WeUe ruht in drei Ringschmierlagern, die auBerhalb des Gehauses so 
angeordnet sind, daB sie bequem bedient werden konnen. 

J eder Ventilator ist mit einer Umstellvorrichtung versehen, so zwar, 
daB er je nach Wunsch entweder Luft aus der Grube saugen oder in 
die Grube hineindriicken kann. Diese Vorrichtung besteht aus verschie
den en , in den Kanalen und unter dem Auswurftrichter angeordneten 
Klappen, die durch iiber RoUen gefiihrte Drahtseile miteinander wechsel
weise verbunden sind, sodaB eine Anderung der Wirkungsweise des 
Ventilators schnell und leicht herbeigefuhrt werden kann. 

Der Schacht, welcher auBer zur Bewetterung nur noch als Holz
hangeschacht dient, ist auf der Hangebank mit Schachtdeckeln und 
unterhalb derselben mit einer den Forderkorb dicht umschlieBenden, 
kastenformigen Auskleidung versehen, wodurch Verluste an frischen 
Wettern beim Hochgehen des Forderkorbes vermieden werden. Urn 
jedesmal die Verbindung des nicht in Betrieb befindlichen Ventilators 
mit dem Schacht aufheben zu konnen, ist vor jedem Ventilator in den 
Kanal ein Schieber eingebaut, der aus einer in guBeisernem Rahmen ge
fiihrten und durch Gegengewichte ausbalanzierten Blechplatte besteht, 
die mit einer Winde bequem bewegt werden kann. 

6. Wasserhaltungen. 

A. Allgemeines. 

Der oberschlesische Bergbau hat von jeher auf die Ausgestaltung der 
Wasserhaltung den groBten Wert legen miissen. Von der Leistungsfahig
keit seiner Wasserhaltungsmaschine hing sein Dasein abo Als es schon 
vor J ahrhunderten nicht mehr gelang, mit den vorhandenen Mitteln der 
unterirdischen Wasser Herr zu werden, muBte der sonst ertragreiche Berg
bau aufgegeben werden. Erst unter Friedrich II. versuchte man, den 
Bergbau in groBem Umfange wieder aufzunehmen. Auch da war wieder 
die Frage der Wasserhaltung am schwersten zu losen, die Losung war 
aber zugleich die grundlegende Bedingung fiir jeden Erfolg. Es ist be
reits vorher erwahnt worden, wie difJ Wassernot die ersten brauchbaren 
Feuermaschinen hat erstehen lassen, und wie die Wasserhaltungsfrage in 
Oberschlesien zu der erst en Einfiihrung englischer Feuermaschinen nach 
Oberschlesien schon am Ende des 18. Jahrhunderts Veranlassung gegeben 
hat, wie daraus dann, an dem Bau der Wasserhaltungsmaschine an
kniipfend, sieh in Oberschlesien zuerst, dann in ganz Deutschland der 
Dampfmaschinenbau entwickelt hat. Der Name des groBen Kunstmeisters 
August Friedrich Holtzhausen wird dauernd mit diesen erst en 
groBen oberschlesischen Wasserhaltungsmaschinen verbunden bleiben. 
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Die GroBe der Maschinen richtet sich nach den jeweiligen Wassef
zuflussen. In Oberschlesien hat man je nach den einzelnen Zechen mit 
Wasserzuflussen zwischen 14 und 4,4 cbm auf 1 t Forderung bezogen, 
zu rechnen. 1m rheinisch-westfalischen Kohlenbezirk kamen 1899 je 
nach den Zechen 2 bis 7,8 cbm Wasser auf 1 t geforderte Kohle. Durch
schnittlich steUte sich der Wert auf 3,08 cbm. Das Heben der Gruben
wasser durch Maschinenkraft ist kostspielig, wenn man es durch irgend 
welche Mittel vermeiden kann, wird man es im Interresse eines wirt
schaftlichen Betriebes naturgemaB tun. Man wird versuchen, sich die 
Grubenwasser moglichst fern zu halten. Die aus abgebauten Feldesteilen 
stromenden Wassers sucht man durch Damme mit eingebauten verschlieB
baren Rohren abzuschlieBen. Urn sich gegen plOtzlich-auftretende Wasser
zuflusse, die von den Pump en nicht zu bewaltigen sein wurden, zu 
schutzen, ordnet man innerhalb der Strecken, schwere guBeiserne Turen 
an, die bei Bedarf sich schnell verschlieBen lassen oder auch sich selbst
tatig schlieBen. 

Die Pump en heben ihr Wasser aus dem sogenannten Sumpf, der 
mit einem anderen Raum groBerer Ausdehnung, der Sumpfstrecken, ver
bun den ist. In der Sumpfstrecke sammeln und klaren sich zunachst die 
Grubenwasser. Von hier aus werden sie dann je nach Bedarf von den 
Maschinen zu Tage gefordert. Die Sumpfstrecken dienen gleichzeitig als 
Behalter, in denen sich die Wasser sammeln kCinnen, wenn die Pump en 
durch irgend welche Umstande veranlaBt, versagen. Sie mussen deshalb 
oft von betrachtlicher Ausdehnung sein, urn die Wasser fur einige Tage 
aufnehmen zu konnen, damit die Grube nicht sofort bei einem plOtzlichen 
Versagen der Pumpe dem Ersaufen ausgesetzt ist. 

B. Dampfwasserhaltungen. 

a. Oberirdische Maschinen. 

Was die Bauart der Dampfwasserhaltungsmaschinen, die heute in 
Oberschlesien noch in Betrieb sind, anbelangt, so bieten sie eine interessante 
Musterkarte aus der Geschichte der Wasserhaltungsmaschinen. 

Vor 50 Jahren war die normale, einfachwirkende Balanziermaschine 
ohne Drehbewegung, die fur Wasserhaltungszwecke am meisten ange
wandte Bauart. Sie gleichen in del' Konstruktion noch vollkommen den 
ersten Wasserhaltungsmaschinen Watts, wie sie vor 100 Jahren Holtz
hausen in Oberschlesien baute und wie sie auch noch viele Jahrzehnte 
darnach als beste vVasserhaltungsmaschinen, besonders in den gewaltigen 
Grubenbezirken Cornwalls, benutzt wurden. 

Die Maschinen hatten bei del' niedrigen Hubzahl, die sie zulieHen, 
und dem niedrigen Dampfdruck, den man anzuwenden pflegte, riesige 
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Abmessungen. Sie gehorten zu den, auf die Einheit der Leistungen be
zogen, schwersten jemals gebauten Maschinen. Waren sie auch in ihrer 
Arbeitsweise und der gesamten Anordnung die gleichen geblieben, so 
weisen sie doch in der Ausbildung der einzelnen Teile die Veranderungen 
auf, die der jeweiligen Entwicklung des allgemeinen Maschinenbaues ent
sprechen. Von den Holtzhausenschen Maschinen unterscheiden sie 
sich durch die vollstandige Verdrangung des Holzes als Maschinenbau
stoff. Die gewaltigen holzernen Balanziers wurden durch guI3eiserne, 
spater durch schmiedeeiserne Konstruktionen ersetzt. 

Diese ersten Wasserhaltungsmaschinen, bei den en der Dampfzylinder auf 
der einen, das Pumpengestange auf der andern Seite des Balanziers angreifen, 
wurden dann, vor allem in den sechziger J ahren, mehr und mehr durch die 
sogenannte direktwirkende Maschine abgelost. Hier stand der Zylinder un
mittelbar tiber dem Schacht und die nach unten austretende Kolbenstange 
griff unmittelbar an das Pumpengestange an. Ein Hilfsbalanzier mit Ge
wichtsbelastung hatte das oft riesige Gestangegewicht auszugleichen. 
Auch sie waren einfachwirkend und arbeiteten ebenso wie die andern 
Maschinen mit Kataraktsteuerung. Auch noch in den siebziger J ahren 
waren diese Maschinen, die bei groBeren Leistungen als Woo I f sche 
Maschinen mit 2 Zylindern ausgeftihrt wurden, sehr beliebt. Sie waren 
einfacher und billiger als die normalen Balanziermaschinen; verbauten 
aber weit mehr den Schachteingang als die andern Maschinen. 

Gleichfalls in den sechziger und siebziger Jahren ftihrte sich dann 
in Oberschlesien als dritte Bauart von Wasserhaltungsmaschinen die 
Balanziermaschine mit Drehbewegung ein. Gewohnlich wurden bei ihnen 
eben so wie bei den vorerwahnten Maschinen die Zylinder unmittelbar 
tiber dem Schacht aufgestellt, der Balanzier lag unter dem Zylinder. Von 
ihm aus wurde eine WelIe mit Schwungrad in Umdrehung versetzt. Das 
waren die teuersten jemals gebauten Wasserhaltungsmaschinen. Sie waren 
aber zwanglaufig in ihrer Bewegung und erhohten dadurch die Betriebs
sicherheit. 

Eine dieser groBen Woo I f schen Maschinen ist noch auf der Fer
dinandgrube im Betriebe. Es ist eine von C. Hoppe, Berlin, erbaute 
direkt wirkende Balanziermaschine mit Drehbewegung. Die Zylinder von 
1490 bezw. 2040 mm Dmr. und 2745 bezw. 3450 mm Hub stehen neben
einander tiber dem Schacht. Der Dampf von 3 1/2 at wird ihnen durch 
eine Schiebersteuerung, die mit verstellbarer Expansion ausgerustet ist, 
zugeftihrt. Die Maschine leistet bei 15 Uml./min. 700 PS und hat das 
Wasser del' 300 m-Sohle mit 3 Drucksatzen zu Tage zu fordern. Sie ar
beitet mit Kondensation. 

Auch die Maschinen der Bauart Kley, die sich als eine geistreiche 
Vereinigung del' rein en Hubmaschine mit del' Maschine mit Drehbewe
gung kennzeichnen lassen, sind in Oberschlesien verwendet worden. 

Ais Dampfverteilungsorgan bei diesen Wasserhaltungsmaschinen war 
das Ventil am meisten verbreitet; neben ihm kommen abel' auch Schieber-
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steuerungen vor. Bei den Hubmaschinen findet sich bei den alteren 
Maschinen die sogenannte Kataraktsteuerung, bei neueren Maschinen eine 
sogenannte Differenzialsteuerung. Einen Blick auf die oft iiberaus ver
wickelten Steuerungen geben Fig. 22 und Fig. 23. 

Noch 18.91 wurde eine Hubmaschine von ganz gewaltigen Ab
messungen, die groBte oberschlesische auf dem Reckeschacht der Kleophas
grube in Betrieb gesetzt. Sie arbeitet mit 5,5 at Ueberdruck und hebt 
aus 350 m Teufe mit 3 iibereinanderstehenden Pumpensatzen 14 cbm' 
minutlich bei 7 Huben in der Minute. Der Hochdruckzylinder hat 
1500 mm DmI'. bei 2950 mm Hub; der Niederdruckzylinder 2100 mm Dmr. 
bei 4000 mm Hub. Del' gewaltige Balanzier ist 6 m hoch und 21,5 m 
lang. Das Gestangegewicht ist durch Gegengewichte ausgeglichen. Ein 

Fig. 22. Kataraktsteueruug. Fig. 23 Dlfferenzialsteuerung. 

Prellwerk schutzt gegen eine etwaige Hubiiberschreitung. Die Maschine 
arbeitet mit Kondensation; die Luftpumpe wil'd durch eine neben del' 
Hauptmaschine aufgestellte besondere Dampfmaschine angetrieben. 

Sehr vielfach sind bei den oberschiesischen Wasserhaltungsmaschinen 
Rittinger Pumpensatze verwendet worden. Die Pumpensatze bestehen aus 
den eigentlichen Pumpen, den Steigerohren, dem Gestange- und Senkzeug. 
Das letzte wird nur bei ziehbaren Satzen angewendet. Einen Satz pflegt 
man nicht iiber 100 m anzunehmen. Einzelne Ausfiihrungen gehen aller
dings bis 165 m. Bei grciI3eren Teufen wendet man zwei oder noch mehr 
Satze iibereinander an. Kennzeichnend fiir die Rittinger-Pumpen sind 
die hohlen Plungersatze. Das Gestiinge ist rohrenformig ausgebildet und 
dient zugleich als Steigerohr. Da hierbei das Senken und Zichcn sehr 
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ein£ach ist, eignen sich Rittinger-Pumpen besonders gut als Abteu£pumpen 
und fur Anlagen mit leicht veranderlichem Wasserspiegel. 

b. Unterirdische Maschinen. 

In den siebziger Jahren begann man bereits die unterirdischen 
Wasserhaltungsmaschinen einzufuhren, nicht ohne heftigen Wider
stand bei den Bergwerksbetrieben zu finden. Der Bergmann wollte von 
dem Dampf innerhalb der Grube nichts wissen. Er furchtete die Er
warmung des Schachtes, die standigen Schwierigkeiten an undichten 
Leitungen oder wollte unter. Tage keine Maschinenraume schaffen und 
hatte Bedenken gegen die unter Tage in engen Raumen eingebauten, 
schlecht zu wartenden Maschinen. Die ersten Erfahrungen schienen ihm in 
jeder Richtung recht zu geben. Das lag daran: man wollte durch unter
irdische Maschinen sehr viel Geld sparen. Die minderwertigsten Maschi
nen sah man oft fur den uberaus schwierigen Betrieb unter Tage noch 
als ausreichend an. 

Zuerst benutzte man verschiedene englische Dampfpumpen ohne Dreh
bewegung. Es waren Pump en von Omanney und Tangye, die, mangel
haft ausgefuhrt und schlecht gewartet, jede Betriebszuverlassigkeit, auf 
die der Bergmann gerade bei Wasserhaltungsmaschinen den groBten Wert 
legen muBte, vermis sen lieBen. Diese ersten MiBerfolge hinderten jedoch 
nicht den Siegeslauf der. unterirdischen Wasserhaltungsmaschine. Man 
lernte einsehen, daB die Maschinen, zweckmaBig ausgefuhrt und ge
wartet, unbedingt den so auBerordentlich teuren oberirdischen Wasserhal
tungsmaschinen auf die Dauer uberlegen sein muBten. AuBerdem waren 
die oberirdischen Gestangemaschinen bei den verlangten Leistungen 
schon an die Grenze der Ausfiihrbarkeit herangekommen. 

Heute werden zumeist Zwillingstandemmaschinen mit 2 Hoch- und 
2 Niederdruckzylindern und Kondensation ausgefiihrt. Sie sind tiberall 
da, wo die Gefahr des Ersaufens ausgeschlossen ist, wegen ihrer verhalt
nismaBig geringen Anschaffungskosten und wegen ihres sparsamen Dampf
verbrauchs beliebt. 

Hydraulische Wasserhaltungsmaschinen finden sich in Oberschlesien 
nur auf den Borsigschen Werken der Hedwig Wunsch- und Ludwigs
Gluckgrube. Die Antriebsmaschine, eine Tandemverbundmaschine, steht 
tiber Tage; sie ist mit 2 PreBpumpen unmittelbar gekuppelt, die Betriebs
wasser mit 200 at Druck liefern. Durch eine stahlerne Rohrleitung wird 
das Wasser nach der unter Tage aufgestellten vierfach wirkenden Pumpe, 
deren Forderplunger 350 mm Durchmesser hat, geleitet. Die Pumpen 
konnen bei einer Forderhohe von 260 m 5 cbm minutlich leisten. 

-abel' die Betriebsverhaltnisse einiger seit 1890 erbauten groBeren 
unterirdischen Dampfwasserhaltungsmaschinen gibt die Tabelle auf der 
nachsten Seite AufschluB. 
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Unterirdische Dampfwasserhaltungen . 
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C. Elektrische Wasserhaltungen. 

Ein neuer Abschnitt in der Entwicklung der Wasserhaltungsma
schine beginnt wieder mit der Anwendung des elektrischen Stromes. 
GroBe technische Schwierigkeiten waren insofern zu uberwinden, als hier 
der seiner Natur nach schnelllaufende Motor mit einer, wie man damals 
glaubte, naturgema13 langsam laufenden Pumpe gekuppelt werden sollte. 
Man suchte zunachst die Schwierigkeiten zu umgehen, indem man ver
wickelte Zahnradubertragungen einbaute. Schliel3lich aber begann man 
das -obel bei der Wurzel anzupacken und lehrte die Pumpe schneller zu 
laufen. 

Auf verschiedenste Weise verstanden es die Konstrukteure, Pum
pen mit Geschwindigkeiten betriebssicher zu betreiben, die man fru-

Fig. 24. Elektrische Hauplwasserhaltung :tuf del' Ferdinandgrube del' Kattowitzer A.-G. 

her einfach fur unmoglich erklart hatte. Da auch der Elektromotor 
anfing, sich mit etwas geringerer Umdrehungszahl zu begnugen, so stand 
bald einer unmittelbaren Verbindung von Motor und Pumpe nichts mehr 
im Wege. 

Man begann nun auch, elektrische Hauptwasserhaltungen zu bauen. 
1m Jahre 1900 wurde auf der Ferdinandgrube der Kattowitzer A.-G., 
die erste groBe elektrische Wasserhaltung in Betrieb genommen. Eine 
zweite folgte auf d er gleichen Grube 1903, die dritte 1906. 

Die ganze Anlage besteht he ute aus 3 gleich gro13en, nebenein
ander liegenden Drillings-Verbundpumpen Patent Bergmans, die von der 
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Maschinenbauanstalt Breslau geliefert, von Siemens -Schuckerts elektri
schen Motoron angetrieben werden, Fig. 24. Zwisohen je 2 Pump en 
ist ein duroh Kupplungsflansch mit den Pump en verbundener Elektro
motor angeordnet. Es kann somit je nach Bedarf die eine oder andere 
Pumpe in Betrieb genommen werden. Jede der Pump en fordert 
5,5 cbm/min bei 147 Umlaufen auf 300 m Forderhohe. Der Kraftbedarf 
der Pumpe an der Motorwelle betragt rund 460 PSe. Die Pumpe hat 
190/200 Plungerdurchmesser bei 500 mm Hub. Die Ventilkasten sind 
aus StahlguB, die Pumpenkorper aus GuBeiscn, die Ventile aus Phos
phorbronze mit StahlguBuntorteilen gefertigt. Die zum Antrieb verwen
deten Drehstrommotoren leisten be~ 147 Uml./min 460 PS und arbeiten 
mit einer Spannung von 500 Volt und 50 Porioden. Dor zum Einbringen 
der Maschine zur Verfiigung stehendo Schachtquerschnitt muBte natur
gemaB bei der Konstruktion der Maschine berucksichtigt werden. Die 
Standergehause sind deshalb viorteilig, die Laufer zweiteilig ausgefiihrt. 
Zum Anlassen dienen Flussigkeitsanlassor. Jede Pumpe ist mit 2 Kom
pressoren ausgestattet, die durch einen klein en 5-pferdigen Drehstrom
motor betriebon werden. 

Ein weiterer wesentlicher technischer Fortschritt scheint sich durch 
die in neuester Zeit vor sich gehende Einfuhrung der Hochdruckzentri
fugalpumpe fur Wasserhaltungszwecke anzubahnen. Der Ubelstand, der 
bei don bis dahin ausgofuhrten elektrischen Wasserhaltungen darin ge
fundon werdon konnto, daB die Drehbewegung des Motors erst in dio hin
und hergehendo Bewegung des Pumponkolbens umgesetzt werden mui3te, 
wird durch die Verwendung del' hohe Umlaufzahlen zulassenden Zentri
fugalpumpe beseitigt. Elektromotoren und Hochdruckzentrifugalpumpen 
sind wie fur einandor geschaffen. Sie bauen sich zu einer vollstandig in 
sich geschlossenen einfachon Anlage zusammen. 

Besonders auch fur Abteufzwecke hat man sie haufig schon mit 
gri)Btem Erfolge verwendet. Die Fig. 25 zeigt die Pumpe, die man schon 
1902 zum Abteufen des Adolf-Schachtes del' Steinkohlengrube "Neue Ab
wehr" bei Mikultschutz verwendet hat. Es wurden 3 Abteufpumpen in 
Betrie b genommon, sio sind senkreeht und 4 -stufig fur eine Leistung 
von je 8 com/min bei 160 m manometrischor Forderhohe eingerichtet. Del' 
Kraftbodarf der unmittelbar und elastiseh gokuppolten Drehstrom-Kurz 
schluB-Motoro botragt boi 1000 Uml.jmin und 1000 Volt 450 PS. Ein 
starker Eisenrahmen, del' die Seilrolle tragt und oben und unten durch 
eino feste Buhne geschlossen ist, umgibt Pumpe und Motor. Die Pumpe 
ist 10,5m hoch undnimmt im GrundriB nur einen Raum von l,92X1,09m 
ein. Die Pumpe wiegt bei voller Druckhohe mit Wasser gefullt rund 
42 t. AuBerdem waren noeh im Schacht 3 wagerecht angeordnete Zentri
fugalpumpon fur die Wasserhaltung im Betrieb. Alle 6 Pump en ver
langten zusammon rund 2000 PS, die von der groBen, mit Gasmotoren
betriebenen elektrischen Zentrale del' Donnersmarckhutte geliefert werden 1). 

J) Ausfiihl'liche Beschreibuug del' technisch sehr interessanten Anlage siehe Zeitschrift des 
oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen Vereins, Okt.-Heft 1905, Kattowitz. 



- 48 -

Die Pumpen sind von Gebr. Sulzer, die Motoren von Brown, 
Boveri & Co. geliefert. Es war dies ubrigens die erste senkreeht an
geordnete Hoehdruekzentrifugalpumpe und die erste elektriseh betriebene 
Abteufpumpe, die mit groBem Erfolg benutzt wurdo. Eine von derselben 
Firma erbaute elektri- sehe Wasserhaltung mit 
Zentrifugalpumpen, die auf der Radzionkau-
grube arbeitet, zeigt Fig. 26. 

Eine andere elek- triseh betriebene Was-
serhaltungsanlage mit 
pumpen und Siemens
de auf der Hohenzollern
Anlage, Fig. 27, besteht 
und einer vierstufigen 
pumpe mit einem zwi
samer Grundplatte an
motor. Die ' kleinere 
einer Kupplung ein -und 
Pumpe steht auf der 
Wasser aus der 180 m-
kann nun entweder mit 
Wasser aus dem Sumpf 
Saugstutzen der vier
ken, die es dann weiter 
die Pump en hin:terein
man btltreibt nur die 
laBt von ihr das gesamte 
Die einstufige Pumpe 
Wasser bei einem Kraft-
bei einer manometri-
70 m zu fordern. Die 
gleiche Wassermenge 
brauch auf 217 m Hohe. 
einandel' ko'nnen somit 
287 m fol'dern. Der 
Drehstrommotol' leistet 
rio den und 440 Umlau-
Eine von del' A.-E .. G. 
Anlage zeigt Fig. 28. 
von 250 PS treibt 2 Tur-
nen jede 5 cbm/min 
gl'oBte Hoc h druckzen-

IZH 

SulzorsehenZentrifugal
Sehuokert-Motoren wur
grube aufgestellt. Die 
aus einer einstufigen 
Hoehdruek-Zentrifugal
sehen ihnen auf gemein
geordneten Drehstrom
Pumpe kann mit Hulfe 
ausgeruekt werden. Die 
250 m-Sohle, der noeh 
Sohle zuflieBt. Man 
der klein en Pumpe das 
der 250 m-Sohle in den 
stufigen Pumpe druck
zutage fordert, d. h. also 
ander schalten, oder 
vierstufige Pumpe und 
Wasser zutage fordern. 
vermag minutlich 6 cbm 
verbrauch von 128 PSe 
sehen Forderhohe von 
groBe Pumpe fordert die 
bei 395 PSe Kraftver
Beide Pump en hinter-
6 cbm minutlich auf 
ventiliert gekapselte 

bei 500 Volt und 50 Pe
fen minutlich 575 PSe. 
und Jaeger-Co. erbaute 
Ein Drehstrommotor 

. binenpumpen, von de
auf 330 m hebt. Die 
trifugalpumpe Deutsch

Fig. 25. Abteufpumpe. 
lands hat die Cleophas- grube (G. v. Giesches 
Erben) in Auf trag gegeben. Die von Gebr. Sulzer zu liefernde Pumpe 
fordert 10 cbm/min auf 450 m Hohe. Der Drehstrommotor, welcher von 
den Siemens-Schuckert-Werken geliefert wu-d, leistet bei 3000 V Span
nung und 1480 Uml/min 1600 PS. 
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Die fortschrittliche Entwicklung der Wasserhaltungsanlagen hat groBe 
Betriebsersparnisse zur Folge gehabt. Wio hoch diese , fur den ganzen 
Bergbaubezirk zusammengefaBt, sich belaufen mogen , laBt sich kaum 
ermitteln. Nur kurz moge deshalb an oinem beliebig herausgegriffenen 
Beispiel gezeigt worden, was sich unter bestimmten V erhaltnissen er
sparen laHt. 

Auf einer Grube wurden fruher die Wasser del' 300 m-Sohle durch 
2 Rittingerpumpen gehoben; bei 2,2 cbm minutlichem WasserzufluH 
stellten sich die Betriebskosten, die in Bedienung, Brennstoff und Schmier
olverbrauch sich darstellten, auf 1502,91 Mk. monatlich. Da im gleichen 
Monat 98208 cbm gehobon wurden, so kam also 1 cbm auf 1,53 Pf. zu stehen; 
die Anlage wurde durch eine elektrisch angetriebeno Wasserhaltung er
setzt. Die Wasserzuflusse waren inzwischen auf 3,75 cbm/min gestiegen. 
Die Betriobskosten, in gleicher Weise wie vorher berechnet, stellten sich 

Fig, 26 Hocbdruek-Zentrifugalpumlle fiir 10 ('bm/min auf 315 lll. 

auf monatlich 979,63 Mk. , woflir 167 400 cbm gehoben wurden; 1 cbm 
kam somit auf 0,585 pf. 

Ueber 83 oberschlesische Wasserhaltungsmaschinen, die auf 12 Gruben 
verteilt sind, standen ausflihrliche Angaben zur Verfligung, die einen 
interessanten Ueberblick gestatten. Diese 83 Wasserhaltungsmaschinen 
haben heute rd. 312 cbm/min auf eine durchschnittliche Forderhohe von 
rd. 206 m zu fordern. Davon entfallen auf 48 Dampfwasserhaltungen 
206,74 cbm/min, auf 33 elektrische Wasserhaltungen 95 ,6 und auf die 
2 hydraulischen Anlagen 10 cbm/min. 

Von den 48 Dampfwasserhaltungen sind 42 unterirdische mit 164 cbm
Die 33 elektrischen Wasserhaltungen werden mit Drehstrom, und zwar 
11 mit 3000 V, 11 mit 1000 V, 4 mit 2000, 4 mit 500 V und 3 mit 210 
bezw. 750 V Spannung betrieben. Von den oloktrisch betriebenon Wasser
haltungell aroeitell 12 mit 32,2 cbm/min mit Zontrifugalpumpon. Was 

4 
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Fig. 27. Hochdruck-Zentrifugalpumpe auf der Hohenzollerngrube. 

Fig. 28. Hochdruck-Zentl'ifugalpumpe auf der Heinitzgrube. 
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das Jahr der Erbauung anbelangt, so sind die elektrischen Wasserhaltun
gen ausnahmslos Kinder des 20. Jahrhunderts. 1903 waren im ganzen 
erst 6 elektrische Wasserhaltungen mit zusammen 8,15 cbm/min Leistung 
im Betriebe und 1904 kamen dann 6 mit 14,15 cbm hinzu. 

Von den 6 oberirdischen Dampfwasserhaltungen ist die [lteste 1859 
von Hopp e erbaut, die neueste 1891. Die unterirdischen Maschinen 
reich en bis 1876 zurtick. Von den jetzt betriebenen 42 sind 10 Maschinen 
vor 1890, 28 in der Zeit von 1890 bis 1900 erbaut worden. 

Ueber die hauptsachlichsten Betriebsverhaltnisse der neueren groBen 
elektrischen Wasserhaltungen gibt die Tabelle auf Seite 51 AufschluB. 

7. Forderanlagen. 

A. Fordereinrichtungen uoter Tage. 

Die Aufgabe, das vor Ort gewonnene Material zum Hauptschacht zu 
befordern lag anfangs ausschlieBlich menschlicher Muskelkraft ob. In 
Forderkasten wurde zunachst Kohle oder Erz nach den Grundstrecken 
oder Hauptforder-Querschlagen abgebremst, hier gesammelt und dann 
durch Menschen weiter geschafft. 1m deutschen Bergbau wurden, urn 
diese Arbeit zu erleichtern, mit zuerst Schienen ftir Grubenbahnen ein
geftihrt. Die Eisenbahnen tiber Tage sind aus diesen ersten Spurbahnen 
des deutschen Bergbaues hervorgegangen. 

Der Betrieb durch Schlepper ist in Oberschlesien bereits frtihzeitig 
durch Pferdebetrieb ersetzt worden. 1885 wurden auf 80 oberschlesischen 
Steinkohlengruben 1292 Pferde beschaftigt. Die Pferde ziehen gewohnlich 
Ztige von 10 Wagen auf der Strecke. 

In neuester Zeit hat auch die mechanische Streckenforderung in Ober
schlesien bedeutsame Fortschritte gemacht, zumal da, wo es sich bei den 
tiberaus starken FlOzen urn die schnelle Forderung groBer Massen handelt, 
die bei groBen Grubenfeldern oft einen weiten Weg durchlaufen mtissen. 
Die mechanische Streckenforderung auf groBe Entfernung ftihrte sich erst 
mit dem Stahldrahtseil ein. 

Eine der erst en mechanischen Streckenforderungen mit Seilbetrieb 
auf wagerechter Bahn wurden im Jahre 1868 auf dem Sophieschachte 
der Paulusgrube in Betrieb genommen. . 

Auf fallenden Strecken wurde das Lastgewicht zur Fortbewegung 
benutzt. Das Seil lief urn eine Trommel und die Forderwagen wurden 
paar- oder zugweise nach der Grundstrecke zu abgebremst. In den gra
den Hauptforder-Querschlagen geschah die Beforderung mit Hilfe eines 
Dampfhaspels. Der Dampf wurde tiber Tage, ausnahmsweise wohl auch 
unter Tage erzeugt. Spater verlieB man die Seilforderung und ftihrte ftir 
langere Strecken fortlaufende Ketten-Forderung ein. Man hatte gelernt, diese 
Ketten auch tiber Kurven zu ftihren und ferner es verstanden, auch das 
Anschlagen der FordergefaBe selbst bei geneigten Ebenen, die tiber 10 
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und mehr Grad einfallen, bequem und sichel' zu ermoglichen. Die Kette 
verdrangte deshalb damals das Seil fast vollstandig. 

Die erste uberhaupt gebaute Kettenforderung mit elektrischem 
An tri e b wurde im Jahre 1888 auf del' Hohenzollerngrube in Betrieb 
genommen. Sie war etwa 1100 m lang und wnrde spateI' noeh erwei
tert. Die Dynamomaschinen und Motor en hiorfur wnrden Voh S eh uckert 
aus Nurnberg, bezogen. Es waren die damals von dioser Firma gebauten 
Flachringmaschinen. 

In neuester Zeit abel' liefert Obersehlesien seinem Borgbau vorzug
liche Stahldrahtseile fur langere Streckenforderung, dio sich wesentlich 
billiger als Ketten stellen. Man lornte es fornor, auch an Seilen die Fc)r
derwagen ebenso leicht und zuverlassig anzuschlagen als bei Ketton, und 
vermochte auch, das Seil mit den Fordergefa8en ubor goneigto Ebonen 
und Kurven ohne Unterbrechung zu fuhren. Seit diesel' Zeit, dio etwa 
25 Jahre znruckgreift, kam man im steigondon MaBe wieder auf dio Soi1-
forderung zuruck. 

Untorstutzt wnrde diese Entwickelung in neuerer Zoit VOl' aHom 
dnrch die Einfuhrung des elektrischen Stromes in den Bergbaubotrieb. 
Die Elektrotechnik hat dem Seil wieder die Verwendung boi del' 
Streckenforderung gesichert. Heute findet man Kettenforderung nnr noch 
auf Gruben mit stark einfaHender Forderung odeI' da, wo man sich von 
alten uberlieferten Betriebsmethoden nnr sehr schwer tronnen kaml. Bei 
del' ausgedehnten Anwendung, die del' elektrisehe Strom im oberschlesi
schen Bergbau in knrzer Zeit erlangt hat, kommen fur den Betrieb 
del' mechanischen Streckenforderung, ausschlieBlich del' elektrische Strom 
und nul' ausnahmsweise noch Druekluft odor Dampf in Frago. Del' 
unterirdisch aufgestellte E1ektromotor treibt eine Vorgolege-Maschine mit 
oin- odeI' mehrrilligen Seilscheiben, die iibul'- odeI' hintoroinander ange
ordnet, das Seil ohne Ende aufnehmen. VOl' clem Auflauf des Seiles auf 
die Rillenscheibe ist meist oino solbsttatigo Spannvorrichtung eingobaut, 
die das auflaufende loero Seil durch Gowichtshulastung gespannt hitlt und 
so die wechselnde Belastung des Seiles ausgleicht. Mit del' Einfiihrung 
mechanischer Streckenforderung ist in den obersehlesischen Gruben die 
Forderleistung ganz bedoutend gegen fl'lihor gostiegen. Urn die Konstruk
tion von zuverlassigen und leistungsfahigen Seilfordereinrichtungon in 
Oberschlesien haben sich die Carlshutto in Altwasser und die Eintl'achts
hutte in Schwientochlowitz hervorragende Verdiensto orworben. 

Als Beispiel einer noueren olektrisch betriebenen Seilforderung sei 
die del' Grafin-Lanragrube knrz Ol'wahnt, Fig. 29. Del' maschinolle Teil be
steht aus zwei hintereinander liegenden Seiltrommeln von 2,5 rn Dnrch
messer, die von den Forderseilen 5 mal umschlungen werden. Die Seil
scheibon werden von zwei Drehstrommotoren derSiemens-Schuckert
Werke von je 140 PS Leistung bei 375 Uml./min. mit Hilfe von Soilen und 
einem doppelten Zahnradvorgelege angetrieben. Die Motoren, zu beiden 
Seiten del' Antriebsseilscheiben aufgestcllt, konnon wechselweise dnrch Rei-
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bungskupplungen mit der Scheibe gekuppelt werden. Die Motoren werden 
urimittelbar mit hochgespanntem Drehstrom von 3000 Volt Spannung be
trieben. Jeder Motor ist mit einem Metallanlasser mit Luftkuhlung ausge
rustet, der ein allmahliches Anlassen unter voller Last gestattet. Das all
mahliche Anlassen del' Seilforderung kann auf zwei Arten erfolgen. Ent
weder man latH einen der Motore leer an, ruckt dann die Reibungskupplung 
langsam ein, odeI' die Kupplung wird eingeruckt und der Motor aUmahlich 
unter Last langsam angelassen. Beide Arten des Anlassens lassen sich 
vollig stoBfrei ausfuhren. Von den Seiltrommeln aus wird das 28 mm 
starke Forderseil angetrieben. Das auf die Trommel auflaufende Seil 
( das VoUseil) bringt die voUen Forderwagen zum Schacht, das ab
laufende Seil bringt die leeren Forderkasten vom Schacht. Das Leer
seil ist kurz VOl' del' Trommel mit einer Spannvorrichtung versehen. Die 

Fig. 29. Elektrisch angetriebene Sellfordernng. 

Forderwagen werden durch etwa 2 m lange Kuppelketten , die am 
Ende mit Haken versehen sind, an das Seil angeschlagen. Voll- und 
Leerseil laufen nebeneinander auf del' 3,5 km langen Hauptforderstrecke, 
entlang. Am Ende del' Strecke geht das Forderseil urn eine wagerechte 
Rillenscheibe, die sich auf einem auf Schienen laufenden Wagen b efin
det. Eine Windevorrichtung gestattet, den Wagen mit del' Scheibe ent
sprechend dem langeI' werdenden Seile zuruckzufahren. An den Knick
forderpunkten der Seilforderstrecke werden beide Seile durch ein oder 
mehrere TragroUen, die so eingerichtet sind, daB auch die Knoten del' 
Kuppelkette am Seil ungehindert vorbeigehen, gefuhrt. Die Scheiben 
sind so angeordnet, daB die Forderwagen diese Kurvenpunkte selbst
tatig durchlaufen konnen. Auf del' Strecke tragt del' Forderwagen das 
Seil. Bei Abzweigestrecken, wo leere Wagen abgenommen und volle 
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unter clas Seil geschoben werclen, werclen Voll- und Leerseil durch eine 
gemeinschaftliche Scheibe mit einem Durchmesser gleich del' Seilentfer
nung (1 ,82 TIl) angehoben und getragen. Andrlickrollen mit breiten 
Kranzen von 550 mm Durchmesser drlicken clas Forderseil gegen den 
Kranz del' Tragscheibe und ve1'hindern das Herabfallen. Voll- und Lee1'
seile sind am Schacht so gefii.hrt, dan die vollen Wagen moglichst nahe 
an den Schacht gebracht und die leeren moglichst nahe dem Schacht 
an das Seil angeschlagen werden ktinnen. Die vollen Wagen werden in 
del' Nahe des Schachtes auf einer schiefen Ebene heraufgezogen, von der 
aus sie darm nach dem Abkuppeln vom Seil selbsttatig zum Schacht 
ablaufen. 

Del' Ene1'gieverbrauch del' Anlagn stellt sich flir 1 t;km auf rd. 
0,15 Kilowattstunde. 

Fig'. 30. Erstc Grubenlokomotive l s.~3. 

Auf del' DonnersmarckhLi.tte ist zurzeit noch eine elektrisch betriebene 
Kettenforderung neben mehreren SeiWirclerungell im Betrieb. Hier stell en 
sich die Forderkosten bei wagel'echtell Strecken auf etwa 3 Pfg. auf 1 t;km. 

Neben diesen Forderungsmethoden unter Tage hat man auch seit 
Anfang del' 80er Jahre bereits elektrische Lokomotiven in Oberschlesien 
verwendet. Die erste groBe1'e elektrische Grubenlokomotive 1) der Welt, von 
Siemens & Halsk e erbaut, wurde 1883 in Oberschlesien auf del' Hohenzol
lnrngrube auf einem 1,8 km langen Querschlag in Betrieb genommen. Die 
Fig. 30 zeigt diese geschichtlich denkwiirdige Grubenlokomotive, die auf 
Veranlassung der Siemens -Schuckert -Werke von del' Hohenzollerngrube 
entgegenkommenderweise dem Deutschen Museum in Miinchen iiberwiesen 

1) Eine kleinere Versnchslokomotive wurde cinige Monate vorher auf dem Carolaschacht 

in Zankerode, Sachsen, in Betrieb genommen. 
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wurde. Die Lokomotive, fur eine Spurweite von 628 mm erbaut, hatto 
eine Zugkraft von 250 kg auszuuben. Sie fuhr mit einer Geschwindig
keit von 3 mjsk und wog 1,5 t, das Gewicht del' Anhangelast betrug 
15 t. Die groBte Breite del' Lokomotive ist 930 mm. Das Rahmen
gestell del' Lokomotive besteht aus einem kraftigen guBeisernen Kasten, 
del' auf vier Radern von 392 mm Durchmesser ruht. An dem Rahmen 
ist eine Vierklotz-Handbremse angebracht. Die elektrische Ausrustung 
besteht aus einem zweipoligen Motor mit glattem, hohlem Trommel
anker. Ferner sind zwei Fahrschaltor angebracht, die notigen Wider
stande, eine Beleuchtungseinrichtung und die Stromzufuhrungsvorrich
tung. Del' Motor, del' etwa 12 PS leistet, ist uber dem Untergestell in 
del' Langsachse gelagert und ubertragt durch mehrfache Zahnraduber
setzung seine Kraft auf die Achsen. Del' Strom wird del' Lokomotivo 
durch ein die Gleitschuhe nachziehendes Kabel, das in del' Stromab
nehmersaule befestigt ist, zugefuhrt. Zur Oberleitung dienen I-Eisen. 
Die neuesten von del' gleichen Firma gelieferten Grubenlokomotiven 
weisen die in den 20 J ahren auf diesem Gebiete gemachten groBen Ver
besserungen auf. Mehrere del' fur die Paulus-Hohenzollerngrube in den 
Jahren 1901 und 1906 gebauten Grubenlokomotiven haben folgende Ver
haltnisse. 

Spurweite 
Lange del' Lokomotive . 
Breite del' Lokomotive . 
Hohe uber Schienoberkante 

abnehmor gestellt 
Zugkraft normal . 
Hochste Zugkraft. 
Hochste Goschwindigkeit 
Betriebsspannung. 
Gewicht del' Lokomotive 

ohne Strom-

628 mm 
2510 " 

830 " 

800 " 
375 kg 

400 " 
. rd. 15 kist 

350 Volt 
rd. 2,5 t 

Del' Rahmen besteht hier aus starken eisernen Platten und Profil
oisen. Die Rader sind aus StahlguB und haben 650 mm Dmr. Die 
Achsen, ebenfalls aus StahlguB gefertigt, laufen in Oellagern. Die Loko
motiven sind mit Sandstreuorn ausgerustot. Zwei Motor en von je 10 PS 
normaler Leistung, die schwingend in del' Richtung dol' Wagenachsen 
aufgehangt sind, ubertragen mit einem einfachen, in Fett laufenden 
Zahnradvorgelege ihre Kraft auf die Achse. Del' Fahrschalter ist in 
normaler Weise als reiner Parallelschalter ausgebildet und auch fur 
KurzschIuBbremsung eingerichtet. Del' Strom wird durch zwei Gleit
schuho, die von 5 m Iangen Kabeln wahrend del' Fahrt nachgeschleppt 
werden, zugefuhrt. 

Neben den Siemens-Schuckertwerken haben sich auch die beiden 
anderen groBen deutschen Elektrizitatsfirmen, die Allgemeine Elektrizitats
Gesellschaft und die Felten & Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. an del' 
Ausfuhrung untertagiger Lokomotiv-Streckenforderungen beteiligt. 
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Von der A. E. G. allein wurden bisher 38 Lokomotiven far diesen 
Zweck nach Oberschlesien geliefert. 24 davon sind far Spurweiten von 535 
und 550 mm gebaut, sie haben je zwei Gleichstrom-Hauptstrommotoren, 
die bei 220 Volt Spannung zusammen 29,5 PS leisten und mit einer nor
malen Zuggeschwindigkeit von 8,6 kmjst fahron. Die librigen 14 Loko
motivon haben Spurwoiten von 620 und630 mm, Motorleistungen von 
24 bis 34 PS und fahren mit 10 bezw. 13,1 km/st. 

Fig. 31. Elektrische Grubenbahn. 

Fig 32. Benzin-Grullenlokomotive. 

Der Botriobsstrom wird bei all on Anlagon unter Zwischenschaltung 
von entsprochonden Drohstrom -G leichstrom -U mformorn den vorhandenen 
Zontralen entnommen. Auch die Bolegschaft wird, wio oine von der 
A. E. G. erbaute Anlago, Fig. 31, orkonnen laBt, nach den vorschiodonen 
Arbeitsstellen bofordert. Vier Mannschaftswagen, von donen jeder 24 Mann 
faBt, stohon zu diosem Zwock zur Verfagung. Die Zage worden aus 2 
dieser vierachsigen Drehgestellwagen und einem Geratewagen gebildet. 

Neben den elektrischen Grubenlokomotivon haben sich in nouorer 
Zeit auch dio mit Explosionsmotoren dor vorschiodensten Konstruktion 
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ausgerlisteten Motorlokomotiven im Bergbau ein groBes Verwendungs
gebiet erobert. Die Gasmotorenfabrik Deutz hat rd. 500 ihrer Lokomo
tiven flir bergbauliche Zwecke geliefert, von denen 80 in Oberschlesien 
laufen. Eine dieser Deutzer Benzinlokomotiven zeigt Fig. 32 I). 

Besonders in Schlagwettergruben, wo Dampf- oder elektrische Lo
komotiven wegen der Rauch- bezw. Funkenbildung nicht fahren durfen, 
hat sich die Motor-Lokomotive rasch eingeflihrt. Die Grubenbahnloko
motiven werden mit Motoren bis zu 32 PS geliefert und mit Benzin, 
aber auch mit Benzol oder Spiritus betrieben. 

Die mit Deutzer Lokomotiven auf zwei oberschlesischen Gruben 
erlangten Betriebsergebnisse geben AufschluB liber die Betriebskosten: 

Betriebskosten 
Anzahl der 

Forderlil.ngen Leistung LlIhne 'einschl.121l2vH 
Zeit verfabrenen 

in km im Ganzen . ' I Amortisation 
Scbiehten Material usw. fiir 1 t/km 

km km Mk. Pfg. 

Emmagrube. 

Mil.rz 1907 96 1,5 34220,6 1716,05 5,78 
April 1907 100 1,5 34698,5 1595,88 5,59 

Paulusgrube. 

Marz 1907 : I 24 It 0,3 bis 0,6 ~I 83-94,8 356,96 5,44 
April 1907 25 8357,1 376,10 5,69 

Die Donnersmarckhlitte hat seit 1906 den Pferdebetrieb durch zehn 
achtpferdige und zwei zwolfpferdige Benzollokomotiven der Deutzer Gas
motorenfabrik ersetzt. Wahrend sich die Streckenforderung beim 
Pferdebetrieb hier frliher auf 15 Pfg. fur 1 tjkm stellt, rechnet man 
jetzt rund 10 Pfg. bei Lokomotivenbetrieb und wie schon vorher erwahnt, 
rund 3 Pfg. bei elektrisch betriebenem Kettenantrieb auf wagerechten 
Strecken. Die Lokomotiv-Streckenforderungen haben sich bei kurzen, 
kurvenreichen Streckenlangen bisher sehr gut bewahrt. 

B. Die HauptschachtfOrderung. 

a. Allgemeines. Die Dampffordermaschine. 

Vor 50 J ahren gab es in Oberschlesien noch eine ganze Anzahl tonnen
lagiger Schachtforderungen, mit denen man im Ausgehenden die Floze aus 
geringen Teufen zu Tage forderte. Die Forderung von Kohle und Erz findet 
heute nur in den normalen seigeren Forderschachten statt, wie es uberall 
ublich ist. Ueber Tage macht sich heute die Forderanlage durch machtige 
schmiedeeiserne Seilscheibengeruste, die turmartig die Gegend weit uber
ragen, bemerkbar, Fig. 33 bis 35, und auch hier ist in den letzten 50 Jah
ren, dank der groBen Entwicklung in Berechnung und Ausfuhrung der 
Eisenkonstruktion, ein groBer Fortschritt zu verzeichnen. Die fruher ge-

1) s. Kremser, Motorlokomotiven, Zeitschrift des Vereines deutscber Ingenieure 1906. 
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brauchlichon holzornen Geritsto sina langst vorschwunaon. Eiserne Ge
ritsto bis zu 40 m Hohe, mit einem Eigengewicht von 220000 kg sin a 
heute mehrfach ausgofithrt. 

Frithor waren die meisten Schachto mit Einetagen-Forderung 
ausgeritstot. Die in den letzten 30 J ahren abgetoufton nouen Forder
schachte sind, del' Tide dos Schachtos entsprochend, mit 2 und mehr 
Etagen del' Forderoinrichtung versehen. Jede Etage wird meist mit zwei 
Forderwagen von 500 bis 750 kg Inhalt, also mit 1000 bis 1500 kg Nutz
last besetzt. In del' Regel stohen 2 Wagen hintereinandel'. Es werden 

Fig. 33. Dubenskogrllbe. 

Fig. 34. Richtersehitchte. 

also 4 Wagen in 2 Etagen, 8 Wagen in 4 Etagon untergobracht. Es sind 
abor auch 8 Wagen in 2 Etagon boi Aufstellung von 4 Wagon in jeder 
Etage ausgeflthrt. Bei einer vieretagigen Schalenfcirderung werden somit 
insgesamt 6000 kg Kohlen mit einor Durchsclmittsgoschwindigkeit von rd. 
15 m und einer H(ichstgeschwindigkeit bis zu 20 mJsk zu Tage gefordert. 
Daraus ergeben sichLeistungen dol' Fordermaschinen von rd. 2000 PS, 
wie sie bei den Neuanlagon mehrfach zu finden sind. 
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Bemerkenswert sind auch die Vorrichtungen zum selbsttatigen 
Wechseln der Wagen. Hier wird neben del' Einrichtung von Tomson 
eine vom Maschineninspektor Baumann angegebene selbsttatige Vor
richtung verwendet, bei der die auf del' Hangebank bereitstehenden leeren 
Wagen durch einen mechanisch bewegten Mitnehmer auf die Schalen ge
schoben und dadurch gleichzeitig die vollen Wagen abgezogen werden. 

Was die allgemeine Anordnung der Fordermaschine anbelangt, be
finden sich im oberschlesischen Revier fast ausschlieBlich liegende Ma
schinen. Nur vereinzelt sind auch in den letzten 50 Jahren hier und da 
stehende Maschinen verwendet worden, von denen sich nur noch eine bei 

Fig 35. Gliiekauf8cbacht der Kg!. Bergdirektion Zabrze. 

der Konigl. Berginspektion in Zabrze auf Westfeld befindet. Die normale 
Ausfuhrungsform der Dampffordermaschine ist die der Zwillingsmaschine. 
Die Leistungen der heutigen Fordermaschine liegen etwa zwischen 200 
und 2000 PS. 

Die Dampffordermaschinen waren fruher als Dampffresser gefurchtet. 
So lange es den Kohlengruben auf Kohlen 1 fur die sie keinen Absatz 
hatten, nicht ankam, kummerte man sich noch wenig urn den Brennstoff
verbrauch. Je starker jedoch der Wettbewerb wurde, urn so mehr wurden 
auch fur Kohlengruben Betriebsersparnisse wichtig. Man sucht zunachst 
Expansion in einem Zylinder anzuwenden. Verwickelte Expansionsteue
rungen hinderten eine sichere, einfache Handhabung der Maschine, worauf 
in erster Linie Wert gelegt werden muBte. Man lernte dann schlieBlich 
die Steuerung so einrichten, daB dem Maschinenwarter die Benutzung 
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kleinerer Fullung wahrend dol' Fahrt so leicht als moglich gemacht 
wurde. 

Noch bis zu don 90er Jahren war Kulissensteuerung fur die Forder
maschine am moiston verbroitet. Bouto fin dot sich dieso Steuerung nur 
ausnahmswoise. Sie ist bei den groBen Maschinen fast vollkommen ver
drangt durch die Nockensteuerung. Diose gibt boi gl'oBtem Ausschlag des 
Stouerhebols groBto Fullung und ist so eingerichtot, daB auch bei klei
nerem Ausschlago aus del' N ullstellung Vollfullung mit kleinel' Ventil
el'hebung entsteht, wodurch das Maniivrieren beim Abheben und Auf
setzen der Forderschalo erleichtert wird. In neuester Zeit wird die 
Nockonsteuerung auch mohrfach so ausgefuhrt, daB bei groBtem Aus
schlage des Stouerhebels die kleinste Fullung eingestollt wird. Eine 
Zwillingsmaschino mit Nockensteuorung zoigt Fig. 36. 

Auch Vorbundwirkung hat man versucht bei den Fordermaschinen 
in Oberschlesien einzufuhren. In 3 und zwar groBten Ansfuhrungen sind 

Fig. 36. ZwiJIingsf5rdel'lnasehine mit Noekenstenerung auf Lauragrube. 

dieselben im Betriebe auf del' Ferdinandgrube, del' Myslowitzgrube und 
del' Cleophasgrube. Jede Maschino hat 5000 kg Nutzlast bei maximal 
18 m/sk Geschwindigkoit zu fordorn. Die houtigon loistungsfahigsten For
dermaschinen werdon mit 4 Zylindern als Zwillingstandemmaschino aus
gefuhrt. 

Mit Kondensation war bei Fordermaschinen infolge ihrer stark wech
selndon Belastung im Verhaltnis zur normalen Betriebsmaschine nicht viel 
zu gewinnen. Das wurde erst bessor, als man anfing, gut eingorichtete 
Zentralkondensationen zu schaffen. 

In neuester Zeit hat man durch Ausnutzung des Abdampfes in 
Niederdruckturbinen Erfolge zu orzielon vorsucht. Auch diese neueste 
Errungenschaft, um deren planmaBige Ausbildung sich del' franzosische 
Ingenieur A. Rateau besonders verdient gemacht hat, hat im oberschle
sischon Bergbau Eingang gofunden. In diesem Jahre wird auf del' 
Grafin LauragTubo die ersto Abdampfturbimm-Anlage Oberschlesiens in 
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Betrieb genommen. Die Nutzleistung der von der Gorlitzer Maschinen
bauanstalt erbauten Zoelly-Turbine betragt 730 PS bei 1500 Uml.jmin. Als 
Dampfverbrauch wurde 15 kg fur 1 PS/st gewahrleistet. Die Abdampf
Anlage wird von del' Maschinenbau-A.-G. Balcke in Bochum ausgefiihrt, die 
die Verwertung del' Rateauschen Patente fur Deutschland erworben hat. 
Den elektrischen Teil del' Anlage liefern die Siemens-Schuckert-Werke. 
Mit del' Anlage wird del' Auspuffdampf dreier Fordermaschinen, del' 
einer sttindlichen Dampfmenge von 11000 kg entspricht, ausgenutzt. 
Del' Abdampf wird zunachst in einen stehenden, schmiedeeisernen 
Zylinder, dem Sammelkessel gebracht, del' zugleich als Entoler dient, 
von hier gelangt er in den Warmeakkumulator. Mit Hulfe von Rohren 
wird del' Dampf mit dem Wasserinhalt des Apparates in innigste Be
ruhrung gebracht. 1st die zustromende Dampfmenge groBer als die zur 
Turbine abflicBende, so wird del' UeberschuB unter gleichzeitiger Druck
und Temperaturerhohung niedergeschlagen. In anderem Fall dient del' 
Akkumulator gleichsam als Niederdruck -Dampfkessel. Del' Wasserinhalt 
des Akkumulators gibt den zum Betrieb del' Turbine erforderlichen Dampf, 
wobei Druck und Temperatur vermindert werden. Ein Sicherheitsventil 
verhindert, daB del' Druck im Akkumulator uber 1,2 bis 1,3 at abs. steigt. 
Fa1ls auBergewohnlich lange Forderpausen eintreten, kann der Turbine 
gedrosselter Frischdampf selbsttatig zugefuhrt werden. Mit del' Turbine 
ist eine Dynamomaschine unmittelbar gekuppelt, die Drehstrom von 
3000 Volt und 50 Perioden abgibt. Del' ausgenutzte Abdampf hat unge
fah1' eine Spannung von 0,1 at abs., er wird durch eine kurze Verbin
dungsleitung in den Kondensator unmittelbar unter del' Turbine geleitet. 
Die Kondensationsanlage ist als Gegenstrom-Oberflachenkondensation aus
gefuhrt, sie besteht aus dem eigentlichen Kondensator, del' Luftpumpe, 
del' Kondensatpumpe und einer Zentrifugalpumpe (Kuhlwasserpumpe). 
Ein Kaminkuhler, in dem das durch die Kondensation des Dampfes er
warmte Kuhlwasser wieder auf seine urspriingliehe Temperatur abgekuhlt 
wird, gehort gleichfalls zu del' Anlage. Auf Grund del' mit den bisher 
erbauton Niederdruckturbinen gemachten Erfahrungen laI-.lt sich auch 
hier auf oino erhebliche Betriebsersparnis reclmen. 

Die groBen Fortschritte in del' Schachtforderung kennzeichnen sich 
in den wesentlich erhohten Betriebsanforderungen. Auch auf diesem Ge
biete ist man in immor stoigendon Umfange zum Schnellbetrieb uberge
gangen. Die Fordergeschwindigkeit ist allmahlich von etwa 5 mlsk auf 
20 mjsk gestiogen. 

Die Betriebssicherheit hat allmahlich zugenommen. Von Eisen- und 
Stahlseilen bis 115 kg!qmm Tragkraft ist man allgemein auf Tiegelstahl
seile von 130 bis 200 kg!qmm Tragkraft ubergegangen. 

Die Seilscheibendurchmesser sind auf etwa das doppelte gewachsen. 
Fruher machte man sie etwa gleich der 1000 fachen Seilstarke, heute 
geht man bis zur 2000fachen. 

Durch vierteljahrliche Prufung eines abgehauenen Seilsttickes sucht 
man sich Sicherheit tiber den Zustand des Seiles zu verschaffen, gleich-
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zeitig werden hierdureh die am starksten beanspruehten Stellen des 
Seiles verlegt. Dureh Pufferfedern und Seilgehange werden die Seile 
gesehont. In den letzten Jahren haben daher die Seilbrtiche im Betriebe 
abgenommen. N ach del' Seilstatistik des Kgl. Oberbergamtes in Breslau 
betrugen sie 1895 bis einsehlie13lich 1905 del' Reihe nach 3,65, 2,07, 1,83, 

2,5, 4,76, 2,8, 1,03, 0,64, 1,52, 1,42, 0,52 vH aller in demselben Jahre 
abgelegten Seile. Die Seiltrommeln sind mit wenigen Ausnahmen zylin
drisch mit Holz odeI' Riffeleisen belegt, worauf sich das runde Forderseil 
aufwickelt. Die Anordnung nach Kope mit nur einem Seil ist seltener 
zu finden. Del' Durchmesser del' Trommeln ist bis 9 m gewachsen. Bei 
neueren Ausftihrungen liegen die Rundseile in spiralformig auf den Blech
mantel del' Trommel genieteten Seilrillen. DerSeilausgleich durch Unterseile 
ftihrt sich bei groBeren Teufen und Rundseil immer mehr ein. Sehr ein
geftihrt haben sich auch yerschiedene Sicherheitsvorrichtungen. N ach 
del' Breslauer Seilstatistik yom Jahre 1905 ist del' Sicherheitsapparat yon 
Baumann mit 38 Stuck am weitesten yerbreitet, es folgen dann del' 
yon Romer mit 18, del' yon Westphal mit 14, del' von Milller mit 
12 Apparaten. Die anderen noch in Oberschlesien benutzten Sicherheits
apparate bleiben unter 5 Ausftihrungen. 

Was die Bremsen anbelangt, so finden sich Hand- und Dampf
bremsen; meist werden stehende Backenbremsen bevorzugt, die sich 
gegenseitig anziehen. 

Uber 63 Fordermaschinen, die im oberschlesischen Industriegebiet 
heute arbeiton, liegen ausftihrlichere Angaben yoI'. Mit Ausnahme von 
4 Verbundmaschinen sind es alle liegende Zwillingsmaschinen. 55 ar
beiten mit Ventil-: nur 8 alte Maschinen noch mit Schiebersteuerung. 
Was die Umsteuerung anbelangt, so sind 30 Kulissen-, ebensoviel Nocken
steuerungen (Bauart Kraft) und 3 andere zwanglaufige Ventilsteuerungen 
vorhanden. Auch tiber das Alter del' Maschinen goben die Mitteilungen 
Auskunft. Vier stammen noch aus den 60 er J ahren. Die altoste noch 
arbeitende F(jrdermaschine wurde 1864 von Egells in Berlin erbaut. Auf 
die Zeit von 1870 bis 1890 entfallt das Baujahr von 20 Maschinen. Die 
tibrigen 39 Maschinen wurden in del' Zeit von 1890 bis 1907 erbaut. 
19 Maschinen wurden in Oberscblesien selbst gebaut, 11 im tibrigeu 
Schlesien. Aus Berlin stammten 14 Maschinen, aus dem Westen Deutsch
lands 13. Niihere Angaben tiber Bauart und Betriebsverhiiltnisse einigel' 
del' neuoren Fiirdel'maschinen enthiilt die folgende ZnsaIllmenstellnng. 
Es handelt sich durchweg um Ventilmaschillen. 

b. Die elektrische Fordermaschine. 

Die neueste Entwicklung auf dem Gebiete del' Schachtfiil'del'maschine 
ist wieder durch dio Einftihrung des elektrischen Stromes gekennzeichnet. 
Auch hier hat sich die elektrotechnische Industrie trotz aller Schwierig
keiten, die iiberwullclen werden l1lui3tell, eill gro13es Arbeitsgebiet er-
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obert. Del' Bedoutung diesor Anlagen entspreelH'nd BPi auf die Entwiek
lung etwat:; ausfLihrlielwr eingegaugen. 

Zuorst wurde dOl' eloktrischo Antrieb nur auf kloinere Fiirdorhaspoln 
fur einfallonde Nebonstl'oekon und Hilfssehaehtp angewendot. Die Be
triobsverhiHtnisso namolltlieh untN'rage \varen hier oft hiiehst ungunstig; 
don Betrieb \'ersahen hiiufig nul' ungeiernte Arheiter. };'lil' diet:;o Vol'haltnisse 
hat sieh def reine Drehstromantrieh s('hr gut howahrt, donn eI' ist unliber
troffon oinfaeh unci kann eilH' gl'of3e Betriobssielwrlwit hi]' sieh in Au
spruc'h llohmen, zumal lwi nieht zu groi;\oll 2\Iotonm. 

Bei Fiirdennasehinen muf3 man in dm Lagn seill, dio Umlaufszahl 
zu verandern. Es kann dios du]'eh Widerstiindo, die man in den Strom
kI'eis des umlauff'llci('u ;\lotortoiles oinsehalt(·t, ('J'l'(,ieht werden, hiel'zll finde]} 

Fig. 37. FUl'rlcl'h3~pel alit' (1('1' Cleopha.~gr1(1)e, C~Lsa.rs{'ha.(·ht. 

Metall- odeI' Flussigkeitsanlasser VeI'Wendl111g. Moistons sind SIO zwang
laufig mit einom Sohalt(']', mit (lelll Ulall (lie BewegungsI'iehtung um
kehron kann, verbundcnl. Steuor uncI Brmns}wlwl konnon, an einem 
Steuerboek v91'0inigt, so gogeneinandC'l' gespont wordon, daB oino un
I'ichtige Handhabung unmiiglieh ist. Bpi kleinon und mittelgI'o1;\un 
Flirderbaspeln arbeitet do]' Moto]' mit einorn ZahnI'advorgelegu auf die 
Trommelwello. Ein Ausgleieh des entsprecllC'lld den veranderten Lois
tungon sehwankendon Kraftyel'brauehs findot hior nicht statt. 

Diu Butrio bsyerhaltnissl' om1 gt'l' ausgoflilll'te]' Fiinlerlwsp('ln gibt die 
folgl'lldl' .611SHlllJnl'llstl'lhlllg: 

.J 



66 

Forderanlagen mit rein em Drehstrombetrieb. 
- - - - - ,-

i 

Spannung in Volt T eufe Nutzlast 
Geschwin-

Motor Ort der Aufstellung 
dlgkeit 

m kg m /sk PS 

! 625 oder 2,5 oder 41 
I 

BOOO 80 
375 

~5 I Cleopha~grube 
3000 auf 220 trans- I 

formiert 
70 750 2 30 I Bibiellagrube 

3000 auf 220 7 ;j 450 oder 
" 50 i Oheimgrube 

6 Personen 
., 

I 

6000 auf 120 105 1500 4 100 I Fiedlersglilckgrube 

6000 auf 50Q 250 1250 3,5 230 
I Marie·Schaeht der Kgl. Berg-
. in"pektlon I KonigshUtte 

HOOO 321 1000 8 300 I Grafin Lauragrube 
2000 220 1250 8 350 I Radzlonkaugrube 

4600 auf r,50 300 1250 12 :'00 Gottessegengrube 

Den Forderhaspel der Cleophasgrube, dessen Betriebsverhiiltnisse oben 
angegeben wurden, veranschaulicht Fig. 37. 

Einen Forderhaspel, der auf dem Bahnschacht Konigshutte 500 kg 
Nutzlast aus 20 m Teufe bei 1,33 mjsk Geschwindigkeit zu ford ern hat. 

Fig. 38. FOl'derbaspel auf Bahnschacbt Konig-shiltte. 

zeigt Fig. 38. Er wird von einem 60 pferdigen Drehstrommotor der 
A. E. G. angetrieben. 

War os schon nicht loicht, groHere Forderanlagen mit rein em Dreh
stromantrieb bis zu Kraftleistungen von 500 PS betriebssicher auszufuhren, 
so wurde die Elektrotechnik noch VOl' ganz andere Aufgaben gestellt, als 
sie begann, auch Hauptschachtfordermaschinen mit Leistungen bis zu 
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Tausenden von Pferdestarken clektrisch einzurichten. Treibt man die 
Fordermaschine unmittelbar durch Drehstrormnotoren an, so HiJ~t sich, 
wie bereits erwahnt, die Regulierung der Umdrehungszahl, mithin auch 
die Regulierung der Geschwindigkeit der Fcirdermaschine nur mit Hilfe 
von Widerstanden erreichen. Je nach del' Belastung der Forderschale 
wird sich die Geschwindigkeit andel'll. Man muB deshalb beim Ein
fahren del' Belegschaft und bei Seilrevisionen mit angezogener mechanischer 
Bremse fahren. Dazu kommt, daB bei den groBeren Maschinen sehr be
trachtliche Energiemengen bei jedesmaligem Anfahren, Halten und Um
setzen del' Fordermaschine auszuschalten sind. Das bedingt starke Ab
nutzung del' Schalterkontakte und kann leicht SUirungen veranlassen. 
Auch wirtschaftlich mUssen die Energieverluste beim Anfahren und Ein-
heben del' bcladenen For- derschalen in die Hange-
bank und bei Seilfahrten sehr ungUnstig wirken. 
GroHen Anfahrleistungen entspricht auch ein groHer 
StromstoH an den Sam- melschienen der Zentrale, 
sobald der Fordermotor eingeschaltet wird. Alle 
diese Umstande bedingen eine ungunstige Belas-
tung del' Zentrale und da- mit auch del' Kesselanlage. 
Es treten hier die gleichen ungunstigen Verhaltnisse 
auf wie bei den Dampf- fordermaschinen. 

Ein wesentlicher Fort- schritt, del' die haupt-
sachlichsten eben erwahn- ten Uebelstande beseitigt, 
laHt sich boi Gleichstrom durch Benutzung del' so-
genannten Leonard-Schal- tung erreichen, wenn man 
zugleich den von Ilgner zuerst angewandten 
Schwungrad - Umformer zum Ausgleich del' Be-
lastungsschwankungen benutzt. 

Eine derartige Anla- ge besteht aus einer be-
sonderen Gleichstrom-Dy- namomaschine, 'auch An-
lal3- odeI' Steuerdynamo genannt , die zumeist 
<lurch einen unmittelbar an das Hochspannungs-
netzangeschlossenenDroh- strommotor dirokt betrie-
ben wird. Mit diesem Ull1- formor wird ein Schwung-
rad, daB die Belastungs- schwankungen au'~z~glei-
chen hat, gokuppelt. Die Andorung del' Umlattfzahl 
des Fordermotors, bezw. del' Geschwindlgkeit del' 

FCirdermaschine wird lcig. 39. Teufellzeigel' durch emen' einfachen 
klein en N e benschlu13 -He- mit Sicherhcitsvorrichtung. gulierwiderstand, del' die 
Feldstarke der AnlaBdynamo andert, erreicht. Die Fahrtrichtung wird 
durch einen klein en Umschalter in dm Feldwicklung del' Anlal3dynamo 
geandert. Hier ist die Fordergeschwindigkeit nicht abhangig von der 
Belastung der FCirderschale, sondeI'll nur von del' SteHung des Steuer
hebels, der den kleinen NebenschluBl'egulierwiderstand und den klein en 
Umschaltel' betatigt. Will man also die Geschwindigkeit beim Einhan
gen von Lasten, bei Seilfahrten, bei Seil- und Schachtuntersuchungen 
vermindern, so braucht man die meehanisehe Bremsung nieht anzu wC'n-

5* 
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den. Es ist deshalb auch moglich, da die Fordergeschwindigkeit von 
der GroI3e der Nutzlast unabhangig ist, mit dem Teufenzeiger einen ein
fachen Sicherheitsapparat zu verbinden, durch den ein zu rasches An
fahren bei Beginn der Fahrt und ein Hinaustreiben tiber dio Hangebank 
sichel' vermiedon wirc1. Eine den Siemons-Schuckertwerken geschtitzte 
derartige Sicherheitsvorrichtung zeigt Fig. 39. 

Sobald die Fordorschale in die Nahe del' Hangebank kommt, wird 
durch oine mit dem Teufenzeiger verbundene Kurvenscheibe del' lVIano
vriorhebel allmahlich zurtickgeschoben, so daB dio Fordergeschwindig
keit in entsprochondor Woiso zurtickgeht; Steuorhebel und Sichorhoitsappa
rat hleiben auch dann noch in starrer Verhindung. Del' lVIaschinenwarter 
kann nicht den Sichorheitsapparat ausklinken und unabhangig von 
ihm don Steuerhobol wiodor auf volle Fahrt legen. Wohl kann er mit 
sohr geringer Geschwindigkeit selbstandig weitorfahren. Kommt die 
Fordersehale etwas tihor dio Hangebank, so fallt die Sicherheitsbremso 
ein und setzt clie lVIaschine still, so claI3 oine Betriehsstorung oder ein 
Unfall sich sichel' vermeiden laI3t. 

Dio groI3on wirtsehaftlichen Vorteilo, clor ganzen Gleichstrom-Forder
maschino gegentiher dem rein en Drehstrombetrieb und don Dampfforder
maschinon sind VOl' aHem darin bogrtindet, daI3 dureh dio Regulierung 
des lVIagnetfeldos der AnlaI3dynamo praktisch keine Energieverluste beim 
Anfahren, hei Seil- und Schachtuntersuchungen auftreten. lVIan kann im 
Gegenteil wahrend dol' Vorzogerungsperiode oines Forderzugos Energio 
zurtickgehon, so daI3 boim Zuruekziehen des Stouorhehols gobremst wird. 
Durch don Sehwungradumformel' wird ein nahezu vollkommoner Ausgloieh 
del' Belastungssehwankungen orreieht. Die dadureh mi)gliehe gleiehmaBigo 
Belastung del' Kraftmasehi~e in cler Zontralo, und dol' Kesselanlage 01'

mliglicht oinen wirtschaftlichon Betrioh mit sehr germgom Brenn stoff
verhnmeh. 

Boirn Aushau Heuer Sehaehtanlagen kann man die olektrischo 
Forderanlago stufenformig aushauen und ist nieht gozwungen, horeits boi 
del' Sehaehtanlage fur clie spateren Vorhaltnisse ausreiehend groBo 
Fordermasehinon aufzustellen. lVIan kann z. B. zunachst nul' oinen Forder
motor aufstellon, bei del' AnlaI3masehine clas Sehwungrad fortlassen und 
mit verminderter Gesehwincligkoit fahren. Erst spater ftigt man das 
Sehwungrad hinzu und kuppelt mit dem vorhandenen Sehwungrad noch 
einen zwoit9n Umformer fur einen zweiten Fordermotor. Hierdurch wird 
die Nutzlast mit jedem Zugo verdoppelt. Kommen bei demselben Schacht 
oder auf zwei benachbarten Schaehten zwei odor mehr Fordermaschinen 
zur Aufstellung, so kann man dio Umformer vorteilhaft so vereinigen, 
daI3 dio Bolastungssehwankungen beider Fordermaschinen sich gegensoitig 
fast ausgloichen. Dio Siemens-Sehuckertwerke haben sich hierfur eino 
bosondere Kupplung sehutzen lassen. Sind die Forderzeiten dor einzelnen 
lVIasehinon gegeneinandor versetzt, so werden die zum Ausgleiehen del' 
Enorgiomongen mehreror Fordermaschinen notigen Sehwungmassen nieht 
gl'o13l'r als fOr nine Fl)nh'mHlsehillC'. \Venn zufallig beidn Forderrnaschinen 
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Fig. 40. Ilgner-Ulllforll1el'. 

Fig. 41. Fijl'del'll1>tsehine des Glii('kltuf~('ha(·htes. 
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zu gleicher Zeit anfahren, so wird durch eine selbsttatig wirkende Verrie
gelung .trotzdem eine Ueberlastung der Umformer verhindert. 

Die erste Fordermaschine, Bauart Ilgner, wurde im Jahre 1902 auf 
dem Wetterschacht der Concordiagrube der Donnersmarckhutte aufgestellt. 
Es ist eine Trommelmaschine mit zwei nebeneinanderliegenden Trommeln 
von je 3800 mm Durchrnesser, 1100 mm Breite, die durch ein Winkel
Zahnradvorgelege aus StahlguB angetrieben werden. Als Fordermotor 
dient ein Gleichstrom-NebenschluBmotor von 450 PS Dauerleistung bei 

Fig. 42. Flll'del'mascbine. 

Nutzlast: bei Matcl'ialfo"derung 2:300 kg. 
» SeUfahrt 2 x 10 Mann 1500 kg. 

Scbachtteufe 260 m. 
Anfahl'leistung des FOl'del'motol's SOO 1'Se. 
F ol'dergeschwindigkeit bei MaterialWrderung 12,5 m/sk. 

» Seilfahrt 8 

Gewicht del' Fill'dersehale 3300 kg, fa6t 4 Wag en von je 350 kg Gewicht. 

Fol'del'leistung in 1 Stunde: 80 Ziige. 

150 Uml.jmin. Del' Umformer lauft mit 490 Uml./min, er treibt ein Stahl
guBschwungrad von 15 t Gewicht. Del' Motor leistet etwa 120 PS, die 
AnlaBdynamo gibt 1000 Ampere bei 500 Volt. Der Umformer hat sich 
bald als zu schwach erwiesen. Er wird zur Zeit umgebaut; der Motor 
wird auf 200 PS Leistung erhoht. Die AnlaBdynamo soU 1600 Ampere 
bei 500 Volt abgeben. Die Maschine wird vorwiegend zur Seilfahrt b8-
nutzt. Sie fordert maximal 2500 kg mit 5 m/sk aus 420 m Teufe. Del' 
mechanische Teil wurde von der Donnersmarckhutte, del' erste elektrische 
Teil von del' Union-Elektrizitatsgesellschaft gebaut. 
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Auf einige III neuester Zeit ausgogofiihrte bemerkenswerte oloktri
sehe Forderanlagen sei noeh kurz eingegangen. 

Die Hauptsehaeht-Fordermasehine del' Cons. DonnersmarekhiHten
grube in Mikultschiitz hat zwei zylindrisehe Trommeln von je 7 m Dmr. 
und 1,6 m Breite, die auf gemeinsamer Welle mit dem Antriebsmotor 
sitzen. Del' Antriebsmotor ist ein Gleiehstrom-Fordermotor mit Keben
sehluBwieklung von 500 Volt Spannung, del' bei J1 Uml./min maximal 
2250 PS leistet. Del' Strom zum Fiirdermoto)' winl von einem Ilgner
Umformer, Fig. 40, goliefert, dessen Stahlgu13-Sehwungrad (30 t Gewieht, 
4 m Dmr.) mit 320 bis 365 Uml/min lauft. Das entsprieht einer maxi
malen Umfangsgesehwindigkeit des Sehwungrades von 76,5 m/sk. Der 
Drehstrommotor des Umformers mit Sehleifringanker fiir 1000 Volt Span
nung leistot 600 PS. Die Steuerdynamo ist eine Gleiehstromdynamo mit 
Wendepolen hir 500 Volt Spannung. 

Fig. 44. Se.hwllngradumfol'll1cl'. 

Besteht aus: 1 Dl'ehstl'ommotor von 390 PSo bei 1000 Volt und im Mittel 475 Uml./min. 

Gleiehstromdynamo flir ,,00 V. Klcmmenspaunung. 

Schwungmd von 14 t Gcwicht bei ;),8 m Dmr. 

Die Fiirdermasehine arbeitet mit einer hoehsten Fiirdergesehwindig
keit von 15 mjsk. Mit jedem Zug (rd. 65 Ziige in del' Stunde) hebt sie 
4800 kg aus 350 m Teufe. Del' elektrisebe Teil df;lr Anlage wurde von 
den Siemens-Schuekertwerken geliefert. 

Die in del' Donnersmarekhiltte und del' Allgemeinon Elektl'izitats
Gesellsehaft el'baute Fordermasehine des Ghiekaufsehaehtes del' Konigl. 
Borgwerksdirektion Zabl'ze zeigt Fig. 41. 

Die Masehine hat aus 220 m Teufe 1000 kg Nutzlast mit einer 
Gesehwindigkeit von 4 m/sk zu fordern. Dol' Sehwungradumformer ist 
an das N otz del' Obersehlesisehen Elektrizitatswerke angoschlossen. 
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Auf del' Topolezan-Casttellengogrube del' Graflieh von Ballestrem
sehen Guterdirektion Ruda arbeitet eine in ihrem elektrisehen Teil von 
den Siemens-Sehuekert-Werken hergestelltc Forderanlagc, die dureh die 
Fig. 43 und 44 nebst den darunterstehenden Angaben gekennzeiclmet ist. 

Auf dem Carmersehaeht del' Bergyerwaltung G. y. Giesehes Erben in 
Sehoppinitz arbeiten heute zwei elektrisehe Hauptsehaeht-Fordermasehinen, 
Bauart Ilgner, Siemens-Sehuekert. Die erste Fordermasehine besteht aus 
2 gleiehgroBen Fordermotoren, die zusammen 2050 PS leisten. Sie laufen 
mit 48 Uml. min und 500 Volt Spannung. Die zweite Fordel'masehine ist 
halb so groB, sie hat nur einen Fordermotor von 1025 PS. Die Masehinen 
haben aus 400 m Teufe 4400 bezw. 2200 kg Nutzlast mit einer Scilge
sehwindigkeit yon 15 m/sk zu fOl'dem. Zu den Fordermasehinen gehoren 
2 Umformer, die aus je cinem Drchstrommotor yon 470 PS (2000 Volt und 
-193 Uml./min), einer AnlaB-Gleiehstrommasehine (1700 Amp. bei 500 Volt) 
fill' die erste Fordermasehine und einer AnlaB-Gleiehstrommasehine 
(850 Amp. bei 250 Volt) fur die zweite Fordermasehinc bestehen. Hierzu 
kOll1ll1t ferner noeh cin ausruekbares Sehwungrad yon 15 t Gcwieht. Jede 
AnlaBdynamo ist fur dio Halfte der erforderliehen Motorleistung bell1essen, 
sodaB die zwei gleiehen Dynamoll1aschinell del' beiden Ull1former hinter
einandergesehaltet, del' yerlangten Leistung entspreehen. Dureh dieso 
Sehaltung ist os moglieh, die Sehwungmassen niedrig zu halten. Wollte 
man in diesern Fane fur jode Fordermasehine besondel'e Ull1forll1er auf
stellen, so waren statt zwei, drei Sehwungrader von je 15 t erforderlieh 
gewesen. 

Ein weiterer VOl'teil diesel' Anordnung liegt in del' weehselseitigen 
Verwendbarkeit del' AnlaB-Dynamomasehinen, wodureh sieh eine vollstan
dige Reserve erreiehen laHt. 

e. Elektl'isehe Signalvol'l'iehtungen. 

Del' elektrisehe Strom hat sich in den bergbaulichen Betrieben abel' 
nieht nur fur Kraft- nnd Beleuchtungszweeke eingefuhrt; es ist ihm 
gelungen, als sogenannter Sehwaehstrom aueh das gauze groBe Gebiet 
des Signalwesens, das-gerade fur den Grubenbetrieb oft yon groHter 
Wiehtigkeit ist, im Laufe del' letzten 10 Jahre vollstandig zu verandern. 

Bis in die Mitte del' 90 er Jahre verwandte man aussehlieBlieh me
ehanische Signalvorriehtungen von oft sehr einfacher Art. Fur Sehacht
forderung war das Zugsignal vorherrsehend. Fur Streekenforderung mit 
masehinellem Betrieb kam das Stangensignal in Betraeht, das bei kleinen 
Teufen aueh bei Sehaehtforderungen verwendet wurde. J e groBer die 
Forderanlagen wurden und je mehr man sieh mit groi3eren Forderge
sehwindigkeiten vertraut maehen muBte, um so notwendiger wurde es, 
die Signalvorriehtungen wesentlich zu verhessern. Es entstanden olek
trisehe VOl'riehtungen versehiedenster Art, die, den Betrie bsverhaltnissen 
genau angepal3t, heute fur eine den wirtsehaftliehen Anforderungen ent-



spl'eeliend(' Fiinlol'llllg UIH'lllilelll'liell sind UIl(l siell (l('sllHlh am·1I gam allgp
lllein eingefiihrt hallen. Besondere Bedeutung urlangte das KOlll!l10nc10-
system yon Siemens & Halske A.-G., (las ill iilmlieher Form schon yorhcI' 
bei del' Marine in gl'OBClll l7111fallgu ycrwenc1l't "vurdu und sich huutc in 
entspruchcndur Ausfiihn1llg auch im GrulH'nbetrieb allgemeill eingefuhrt 
hat (Fig. 45). 

Fig. 4:' und 46. KOJl1m[llldoapparat und lalltsprcehend,'s Grnbelltelepholl von Siomon" & Halskl'. 

Fl1r diu siehen~ BehelTschullg des gaJlzell Grubel1betriebes hat ferner 
del' Fernspreelwr groDe Bedeutung udangt. El' llat in yollkommenel' Weise 
das fl'l1hOl' natl1rlich nur fiir ganz kurze Elltfol'lllmgen verwelldete Spraeh
rohr ersetzt. Dill stark un Gerauselll', (lie illl Betl'iehe nieltt Z\l yerllleiden 
sind, llabon ZUl' Verwenclung lautspl'eellC'lHlcl' Telephon() gofuhrt, Fig. 46. 

die in ihrer ganzell Konstruktion und Ausfiihl'Llllg obunso wie die ge
samte Scltwachstrolllanlage den Bctl'iebs\'(,l'lliiltnissen dos Rel'gbaups an
gepaBt wurdon . Erst dann war os llloglil'h , clio somt so empfimllichen 
Schwachstl'omanlagen dauerml auch im BC'l'gbau oinzufLi.hl'en. 

C. Transporteinrichtungen fiber Tag~. 

Dio ausgedelmten englisehen Erz- ulHl Kohlongruben haben schon 
VOl' oinem J ahrhunclort clazu gedrangt, die Leistungsfahigkeit dol' Grubon
bahnen stetig zu vorgrtiDorn. Del' Oborbau wurdo wesentlich \'orbessert. 
Die anfangs vorwondeten guDoisornon Sehienoll wul'dell bald clureh 
sehmiedeiserne ersetzt. Das wielltigsto Eroignis war di() Einfiihrung <lor 
Dampfkraft zur Fortbewogung del' Urubenbalmell. 1804 lief ill England 



74 -

auf einer Grubenbahn die erste Lokomotive cter Welt. Von dem groBen 
englischen Ingenieur R. Trevithick erbaut, hatte sie bald weitere Nach
folger. Aus diesen ersten Lokomotiv-Eisenbahnen der Gruben entwickelten 
sich dann unsere heutigen, dem allgemeinen Verkehr dienenden Haupt
bahnen. 

Es sei hier daran erinnert, daB schon 1815, zwanzig Jahre vor der 
ersten deutschen Eisenbahn, die preuBische Regierung diese Entwicklung 
in England mit Aufmerksamkeit verfolgte. In Berlin wurde nach eng
lischem Muster die erste Lokomotive des Kontinents erbaut. Am 9. Juli 
1816 war sie betriebsfertig und konnte hier wochenlang auf einer klein en 
Versuchsbahn dem erstaunten Yolk vorgefuhrt werden. Sie war fur 
Oberschlesien, und zwar fur die Konigshutte, bestimmt. Am 23. Oktober 
1816 kam diese denkwurdige Lokomotive in 13 Kisten verpackt auf dem 
Wasserwege in Gleiwitz an. Eifrigst wurdo ausgepackt und man erlebte 
die erste Enttauschung: Die Radspur war 380 mm enger als die Schienen
spur! AuBerdem zeigte sich die Maschine mit ihren beiden Zylindern 
von 130 mm Dmr. und 314 mm Hub zu schwach, und man beschloB 

Fig. 47. Elektrisehe Versehiebclokomoti ve auf Menzel:;chacht. 

sofort, in Gleiwitz einen neuen Zylinder mit 262 mm. Dmr. herzustellen. 
Inzwischen wurden auf DraTlgen von Berlin 1817 auf kurzor Strecke die 
Versuche mit dem Berliner Dampfwagen aufgenommen; indes, heiHt es 
im Bericht, "furchtet sich jeder damit zu maTloverieren, diese Furcht ist 
auch allerdings nicht unbegrundet". An dem passiven Widerstand del' 
Beamten scheiterten ane weiteren Bemuhungen dol' Zentralstelle. Man 
gab es auf und lieB den zweiten in Gleiwitz begonnenon Dampfwagen 
in eine transportable Dampfmaschine zum Wasserheben umbauen. 

War somit der erst en Lokomotive zwar ein MiBerfolg beschieden, so 
laBt sie doch erkennen, wie sehr auch in Oberschlesien schon damals die 
Konigliche Bergbauverwaltung das Bedurfnis nach leistungsfahigen Gruben
bahnen empfand. 

Die weitero Entwicklung des Bergbaues wurde schlieBlich abhangig 
von del' Lasung diesel' Transportfragen, die sehlieBlieh die allgemeine 
Einfuhrung der Eisenbahnen brachte. AUe Gruben erhielten Tlach und 
nach AnschluB an das Hauptbahnnetz. Ausgedehnte Verschiebebahnhofe ent-



75 

standen auf den groBen Grubenanlagen. Hier haben Dampflokomotiven 
und in neuester Zeit auch olektrische Lokomotiven ihren Dienst zu ver
richten. Eine von del' Allgem. Elektr.-Gesellschaft erbaute normalspurige 
Verschiebelokomotive auf Menzelschacht zeigt Fig. 47. Die Lokomotive 
hat 3 Motore von zusammen 120 PS bei 2300 Volt. Das Bahnnetz liegt 
unter Zwischenschaltung eines 150 K. V. A. Transformators (4600/2300 
Volt) in einer Phase del' Drehstromzentrale auf Gottessegengrube in An
tonienhiitte. 

Del' Verkehr auf den Grubenbahnen bietet naturgemaH gegeniiber 
clem normalen Eisenbahnverkehr wenig bemerkenswertes. Er hat sich 
seit zwei Menschenaltern entsprechend del' allgemeinen Verkehrszunahme 
aus bescheidenen Anfangen zu erstaunlich hoher Leistungsfahigkeit ent
wickelt. 

Fi g . 4~. Elektrisch betriebenc Vel'ladebtihnc. 

In engel' Verbindung mit dem Eisenbahnverkehr hat sich in neuester 
Zeit das Gebiet del' Verladevorrichtungen und Transportanlagen zu groBter 
Bedeutung ontwickelt. Auch oberschlesische Werke weisen IC)ine Anzahi 
hochst bomerkenswerter Anlagen diesel' Art nuf. Ais Beispiel soi auf 
eine im vorigen Jahro von del' Benrather Maschinenfabrik fiir den Hille
branclschacht del' Generaldirektion del' Grafen Hugo, Lazy und Arthur 
Henckel von Donnersmarck gelieforten, elektrisch betriobenen Verlade
briicke nebst Hangebahn etwas naher eingegangen. 

Die mit 2 Spannweiten von je 60 m die ganze Breite des Lager
platzes iiberspannende Brttcke, Fig. 48, ist als Fachworks-Paralloltrager 
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mit innen laufendor Katze ausgehildet und ruht auf 3 SWtzen, von denen 
nur die mittelste als feste Stutze konstruiert ist, wahrend die heiden 
auBe1'en Stutzen als Pendelsttitzen ausgebildet sind, um don bei diesen 
grof3en Spannwoiten infolge del' Temperaturschwankungen auftretenden, 
ziemlich bedeutenden Langenanderungen des Brllckentragers folgen zu 
konnen. Insgesamt ruht die Brticke auf 16 Laufradern aus StahlguB, von 
denen je 4 a,uf die beiden Endstutzen entfallen, wahrend del' Druck del' 
l\Iittelstiitze durch 8 Laufrader auf zwei in einem Abstand von 2 m parallel 
zu einander verlegte Schienen tibertragen wird. Verfahren wird die 
ganze Briicke durch 3 dirokt auf dem Untorwagen dol' Sttitze aufgestellte 
l\lotoren, die mit Schnocken- und Stirnradel'tibersetzung die Halfte alIer 
vorhandcnon LaufradE~r antreiben. Auf eine mechanische Kupplung del' 

Fig. 49. Umkehl'station del' Hangebahn. 

3 Fahrwerksantriebe hat man vcl'zichtet. Del' gleichmaBige Gang del' 3 
zumAntrieb verwandten Drehstrommotol'cn wil'd vielmehr dadurch e1'
reicht, daB die 3 Kontl'oller ftir die Bl'tickenfahl'motore durch einen ein
zigen Hebel gesteuel't werden. Dabei ist die Einrichtung gctroffen, daI3 
del' Kranftihrel' auch imstande ist, jeden Motor einzeln zu bodienon. Er 
kann auf dieso W oise eine Stutze, die aus irgend einem Grunde, z. B. 
zeitweiliges Sohleifen dol' Laufrador infolge von Eis auf don Schienon 
usw. zuriickgeblioben soin sollto, wieder heranholen, wahrencl er hei An
ordnung einer clurchgehenden Transmissionswelle einem solchen Schief
fahren del' Bl'ticke machtlos gogentibol'stoht.Die Stouerung del' Fahl'mo
toren erfolgt von einem festen, tiber einor der Penclelstutzen eingebauten 
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Fiihrerhauso aus, von wo dol' Kranflihror trotz dol' auf dom Platz 
lagernden Kohlo dioFahrbahll uncl dio oinzohwn Stiitzen gut beobaehton 
kaml. 

Die in clor Brileko fahronclo Laufkatzo bostoht aus einem gonioteten 
Gorilst, auf dom das Hubwerk und das Katzenfahrwerk bofostigt sind. 
Sio tragt, unton angehangt, das wettordieht versehalto Fithrorhaus, in 
dem allo meehaniselwn uncI ulektriselwn Stpuorapparato untergubraeht 
sind. Das Filhrorhaus ist all allon Seiten und im FuBboden mit Fonstern 
versehon, damit der Kranfiihrnr die Last in allen Stdlungen beobaehten 
kann. 

Del' von del' Katze horabhangondo Selbstgreifor ist ein Zwoiketten
greifer, del' jec10smal 3 ebm Kohle faBt. Da die Laufkatze mit einer Ent
loerungsvorriehtung vorsehen ist, so kann dOl' Kl'anfiihrer don Groifel' in 
joder beliebigon Hohenlage offnen. Dom Krallfuhl'or wire! os dureh diese 
Einriehtung miiglieh, dio Kohle aus dern Gl'eifel' sanft auf den Platz 
gleiton zu lassen. Die stiindlieho LoistUllg hetl'agt 100 t. 

Dio besehriebene Yorladebl'iieko steht in Verhinelullg mit oiner 
Hangebahn ZUIll Transport von Kohle, derell s(·lbsttatigp Umkuhrstation 
am Endo dos Lagerplatzps, Fig. 4H, zeigt. 

Sehr interessante sdbsttatige MeB- um] Verladevorriehtungon fUr 
Hangebalmwagell sind fiir dio Bergvervyaltung Laurahiitte YOll del' Firma 
Th. Otto & Co. in Scllkeuditz ausgdiihrt WOl'cl Pll , auf die hiel' naher ein
zugehen zu weit fiilmm wi.inle. 

Dio groBen Aufbereitungsanlagen fUr Kohle haben, wie im folgenelen 
Absclmitt zu zoigen ist, aueh in ausgedelmtC'lll :MaBstab \'on dt'll neuzei
tigon Transportpinriehtung(!ll zur Erlliill1111g ilm']' L(,istnngsfii.higknit Gp
braueh gell1aeht. 

8. Die Autbereitung der Steinkohle. 

Unmittelbar an dio Sohaehtflirderanlagen sehlieBen sieh heute itber
all grof-3e Aufberoitungsanlagen fur die Steinkohlon an. Die Zeiten, in 
denen man noell dio Kohle, so wie sie aus del' Grube kam, vorkaufen 
konntu, sind auch fill' Obersehlesien langst yorubor. Del' Kohlenhandol 
verlangt goreinigto, naeh dol' Griif-3e gosonderte Kohlen. Die Zahl del' 
Sorton ist stetig gestiegen. Etwa im Jahre 1870 kam man in Obor
sehlesien noell mit 3 Sortell, Stiiek-, Wurfel- und Kloinkohle aus, nur 
maBige .Mengen von Staub wurderi ausgesondol't. Houto zahlt die Sta
tistik del' Oberschlosisehen Berg- und Hiittenwel'ke 10 Sorton auf. 

Die Kohlonaufberoitung wil'd in tl'oekenel' odeI' nasser Weiso aus
gefiihrt. Die Ftirderkohlo wird mit Hilfe oinor Kippvorriohtung, einos 
Kippwippers odor Kreiselwippors aus don Forderwagon auf einon eisernen 
Rost gosti'Lrzt, von dom dio griiBoron Kohlonstiioke, gewohnlioh iiber 
70 mm Korngriil.k zu]' Tl'oekt·nauflwn·itullg ahgpzogc'I1, wahrend (lie 
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Kohlen unter 70 mm KorngroBe der Kohlenwasche zur nassen Aufbe
reitung zugefuhrt werden. Meistens ist unter dem Rost ein groBerer 
Vorratstrichter fur die Waschkohle angebracht, urn einen gleichmaBig 
fortlaufenden Waschbetrieb auch bei unregelmaBiger Forderung mit Hilfe 
dieses Sammeltrichters durchfuhren zu konnen. Von hier wird dio Kohlo 
mit oinem Becherwerk, je nachdem sie vor oder nach dem Waschen 
sortiert werden soIl, einem sogenannten Klassierungsapparat oder den 
Waschapparaten (Setzmaschinen) zugefuhrt. Zur Klassi~rung fur Wasch
kohlen wurden in den alten Waschereianlagen ausschlieBlich Trommelsiebe 
verwendet. In neueren Anlagen werden Spiralsiebtrommeln, Schwing
oder Plansiebe benutzt. In den Waschapparaten, Setzkasten oder Setz
maschinen wird unter Benutzung der spezifischen Gewichtsunterschiede 
der einzelnen Bestandteile die reine Kohle von del' mit Bergen durch
wachsenen und von Bergen geschieden. 

, Von den Setzmaschinen kommt die reine Kohle auf Entwasserungs
vorrichtungen, die aus schragliegenden, festen, umlaufenden Trommel
sieben oder beweglichen Plansieben bestehen. Auf diese Weise ent
wassert, gelangt sie zu den uber oder neben den Eisenbahngleisen an
gebrachten Verladetrichtern. Bei der Zufuhrung der gewaschenen und 
entwasserten Kohle in die Verladetrichter laBt sich eine gewisse 
Zerkleinerung der Kohle nicht vermeiden. Bei einigen Anlagen werden 
deshalb die Verladetrichter mit rein em Wasser gefullt und diesen die 
Waschkohle mit dem Waschwasser, also ohne sie zu entwassern, zu
gefuhrt. Das Wasser in den Verladetrichtern wird von der zugefuhrten 
Kohle verdrangt. Die feineren Kohlensorten, gewohnlich von 0 bis 10 mm 
KorngrtiBe, werden von den Setzmaschinen aus mit Wasser einem groBen 
Feinkohlensumpf zugefuhrt, hier durch ein Entwasserungsbecherwerk ent
wassert und dann zu den Verladetrichtern gebracht. Die Zufuhrung 
erfolgt abel' auch bei oinigon Anlagen mit Hilfe einer Zentrifugalpumpe, 
und die Entwasserung geschieht dann durch Abziehen und Abtropfen 
des Waschwassers. 

Die von den Setzmaschinen gewonnenen, mit Bergen durchwachse
nen Kohlen werden entweder zerkleinert und nochmals einem Wasch
prozeB unterzogen, oder, urn sie zum Selbstverbrauch tauglich zu machen, 
einer einfachen Entwasserungsvorrichtung zugefuhrt. Reine Berge werden 
entweder unmittelbar von den Setzmaschinen aus auf Entwasserungs
vorrichtungen gebracht oder in einen gemeinsamen Sumpf gespult und 
von hier aus durch ein Becherwerk entwassert und einem trichterformigen 
Behalter zugefuhrt, von wo aus sie ontwedor auf die Berghaldo odeI' zum 
Sandversatz geschafft werden. 

Die gesamten Waschwasser flieBen der Klarvorrichtung zu, werden 
geklart und flieBen dann von hier, urn wieder fur die Wasche ver
wendet werden zu konnen, einem Pumpensumpf zu. Fast ausnahmslos 
wird das Waschwasser den AUfbereitungsmaschinen durch Zentrifugal
pump en zugefuhrt. Die in del' Klarvorrichtung niedergeschlagene Kohlen
schlamme wird mit der Hand ausgehoben und meistens im eigenen 
Betrieb zur Kesselfeuorung vorwondot. 
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Die ersten grof.\eren Steinkohlenwaschen sind in den 70er Jahren 
von der Firma Luhrich in Dresden, Schtichtermann & Kremer in 
Dortmund, Humboldt in Kalk und spater von der Carlshtitte in Alt
wasser in Schlesien gebaut worden. Die gesamten Waschkosten stellen 
sich, ftir 1 t gewaschene Kohle berechnet, auf etwa 20 bis 30 Pfg. 

Wenn Trockenaufbereitung angewendet wird, so werden eben
falls die VOUl Schacht kommenden voUen Forderwagen durch eine Kipp
vorrichtung auf einen Sttickkohlenrost entleert. Die Stlickkohle wird ab-

Fig. 50. Tl'oe.kenseparation allf Hillehrandschaeht. 

Fig. 51. 'rroekensep:1ration auf der Fel'dinaudg\'llbc. 

gesondert, durchgefaUene Teile kommen auf andere Klassierungsvorrich
tungen, die, als Schwing- oder Plansiebe angewendet, weitere Kohlen
sorten abscheiden. Die grlif3eren Kohlensorten gelangen yon den Klassie
rungsyorrichtungen auf sogenannte Klaubbander, die in den neuen An
lagen fast ausschlief3lich auch als Verladebander, Bauart Cornet, die
nell. Hier haben Arbeiter die uIll'einen Kohlen und das Gestein heraus
zuklauben; die danach fertig gereinigtell Kolden sind dann wrsandf1thig. 
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Die kleinen Kohlensorten und Staubkohlen gelangen unmittelbar mit 
Hilfe von Transportbandern, Transportrinnen oder Becherwerken zu den 
Verladetrichtern. Die ausgeklaubten unreinen, mit Bergen durchwachse
nen Kohlen werden im eigellen Betrieh yerbraucht odeI' auch zur wei
toren Aufbereitung einer Zerkleinerungsanlage zugefuhrt. Das ausge
suchte Gestein dagegell wird del' Halde oder in neuester Zeit dem Sand
versatz zugefuhrt. 

An den Verladestellen mussen die leeren und gefullten Eisenbahn
wagen abgewogen werden; fruher begnugte man sich mit 1 oder 2 Zen
tesimalwagen, in den neueren Anlagen sind diese Wagen unmittelbar 
unter den Verladestellen angeordnet, d. h. es sind meist soviel Zentesimal
wagen als Kohlensorten bezw. Verladegleise die Anlage besitzt, yorhanden. 

Fig. 52. Hiingebank del' Se"arationsnillnge Hillebrandschaeht. 

Den Kraftbedarf del' alteren Separationsanlagen deckten ausschlieB
lich Dampfmaschinen. In neuerer Zeit haben sich elektrische Motore 
auch dieses Arbeitsgebiet fast ganz erobert. Bei den heute in Ober
schlesien betriebenen Aufbereitungsanlagen kommen etwa 20 bis 80 PS auf 
eine Anlage. 

Je nach del' Anlage, Bauart und Anordung schwankt die Leistung 
einer Aufbereitungsanlage zwischen 50 und 225 t in der Stunde. Die 
Aufbereitungskosten stellen sich fur die Tonne auf 30 his 50 Pfg. 

Die Fig. 50 gibt die Ansicht von der durch die Carlshutte erbauten 
Trockenseparationsanlage des Hillebrandschachts in Antonienhutte. Die 
sttindliehe Leistung betragt 3000 Ztr. Die Kohle wird in 8 Sorten ge
schieden. 

Eine von der gleichen Firma erbaute Anlage, mit 3500 Ztr. Stunden
leistung, arbeitct auf elm Fcrdinal1dgruhu del' Kattowit7.Ul' A.-G. fur Berg
bau- und Eiscnhuttenhetrieh, Fig. 5t. 
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Teehniseh bieten die verschiedenen Aufbereitungsmasehinen aueh fur 
den Masehineningenieur sehr viel Bemerkenswertes. Del' Fortsehritt des 
allgemeinen Masehinenbaues, zusammengenommen mit den besonderen 
Erfahrungen auf diesem Gebiet haben die Leistungsfahigkeit der Anlage 
sehr erheblieh gesteigert. 

Auf die konstruktive Ausbildung der in Frage kommenden Auf
bereitungsmasehine sei noeh kurz, soweit es ohne Zeiehnungen moglieh 
ist, hier eingegangen. Die Bilder, Fig. 52 bis 54, gestatten uns einen 
Einbliek in einige von der Carlshutte in Altwasser erbauten Troeken
separationen. Die Fig. 55 zeigt die Rattereianlage·.der Hedwigswunseh
grube. 

Fig. 53. Tl'ockenseparation mit einer Lei~lung von 3750 t in 10 Stnnden. Flirstlieh 
Hohenlohesche Berp;verwaltung, Michalkowitz, Maxgrube. 

Bei den ersten Troekenaufbereitungsanlagen wurden sogenannte 
Stangenratter benutzt. Man versteht darunter einen aus F"laeheisenstaben 
hergestellten, unter 30 bis 400 geneigten, fest eingebauten Rost, auf den 
die Kohlen mit Kippwagen, Kipp- oder Kreiselwipper gesttirzt und in 
zwei SOl'ten, Stuek- und Kleinkohle, gesehieden werden. 

Diesel' einfaehe Stangenratter wurde dureh den bewegliehen Stangen
ratter, den Briartrost, verbessert. Er besteht aus zwei, aus Flaeheisen
stab en hergestellten Rosten, die unten pendelnd aufgehangt, oben von Ex
zentern, die um 180 0 gegen einander versetzt sind, angetrieben werden. 
Wahrend sieh also die Stabe des einen Rostes naeh oben und vom be
wegen, bewegen sieh die des anderen Rostes naeh unten und zuruek. 
Dureh diese Bewegung erfolgt die Seheidung und gleiehzeitig der Trans-

6 
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port der Kohle. Der Rost ist urn etwa 15° geneigt. Die Umlaufzahl be
tragt 60 bis 75 in der 1:linute. Der Briartrost wird in Oberschlesien auch 
heute noch fiir einfache Klassierung gem benutzt. 

Eine weitere Verbesserung bedeutet der Borgmannsche Rost, der 
aus Flacheisen-Langsstaben und aus rundlichen Querstaben besteht. Die 
Langsstabe sind fest verlagert, die Querstabe dagegen drehen sich und 
sind, urn die Kohle besser fortbewegen zu konnen, mit kleinen einge
bohrten Stiften versehen. Sie sind seitlich rechts und links des Rostes 
gelagert und werden abwechselnd von der rechten und linken Seite aus 
mit Kettenradem angetrieben. Der Rost ist urn 12 bis 15 0 geneigt. Er 
arbeitet mit 60 bis 75 Uml.jmin. 

Dem Borgmannrost sehr ahnlich ist der Carogrost,bei dem diB mit 
Stiften versehenen run den Querstabe durch Stabe mit ellipsenformigem 
Querschnitt ersetzt sind. Der Querschnitt ist so gewahlt, daB die Ent-

Fig. 54. Tl'ockenseparation mit einer Leistung· von 1500 t in 10 Stunden. Schlesiengrube 
bei Beuthen. 

femung zwischen den beiden Staben in jeder Stellung die gleiche ist. 
Der Carogrost ist seiner groBeren Leistungsfahigkeit wegen bei groBen 
Separationsanlagen haufig zu finden. 

Ein in seiner Arbeitsweise ganz neuer Rost ist der Sortierrost Pa
tent Seltner. Dieser Rost kann, ohne daB seine Leistungsfahigkeit sehr 
zuriickgeht, fast wagerecht eingebaut werden, wodurch man an der 
Hangebankhohe spart. Die im oberschlesischen Revier mit bestem Er
folge im Betriebe befindlichen Seltnerroste haben eine Neigung von 10 
bis 120. Sie arbeiten mit 50 bis 60 Uml.Jmin. 

Bemerkenswert sind auch die maschiniellen Vorrichtungen, die zum 
Klassieren der kleineren Kohlensorten dienen. 
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In den Separations-Anlagen wurden hierflir ausschlie.Blich Trommel
siebe (Separationstrommeln) fur 4 bis 5 Kohlensorten verwendet. Die 
Leistungsfahigkeit dieser Trommeln war sehr begrenzt, nachteilig war 
es auch, daB hierbei die groberen Kohlensorten den langsten Weg 
machen muBten, wodurch eine Zerkleinerung und besonders eine Ab
rundung der groberen Kohlensorten herbeigefuhrt wurde. Dazu kam, 
daB die kreisrund gebogenen Siebe schwer auswechselbar waren. Die 
Separationstrommeln werden deshalb, besonders fur Trockenseparation, 
von den Plansie ben verdrangt. 

Die ersten Ausfuhrungen der Plansiebe ahmten die hin- und her
gehende Bewegung del' Handsioberei nacho Hierher gehort der Sauer
Meyer-Ratter, del' fur kleine Siebmengen sich gut bewahrte. 

Fig. 55. Ratterei auf HedwigswuIlschgrube. Borsigwerk. 

Eine wesentliche Verbesserung wurde durch eine Teilung des Sieb
kastens erreicht. Man lieB beide Siebkasten an dieselbe Welle mit urn 
1800 versetzten Kurbeln angreifen, sodaB sich die bewegten Massen aus
gleichen. 

Diese Doppelschuttelratter werden fur Siebkasten, bei denen es sich 
urn Scheidung weniger Sorten handelt, noch vielfach benutzt. Jedem 
Siebkasten gibt man moglichst nur ein Sieb. Del' Apparat bewegt sich 
rechtwinklig zum sortierenden Gut, so daB jeder Teil del' Bewegung fur 
das Sortieren nutzbar gemacht wird. 

6* 
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Mit Rtieksieht auf die sehwierige Lagerung wurde abel' auch die 
Bewegung des Apparates in die Bewegungsrichtung del' Kohle gelegt, 
wobei sie bei jedem Hub ein kurzes Sttick naeh vorwarts geworfen wurde. 
Die Bewegung wird nur zum kleineren Teil ftir das Sortieren nutzbar 
gemacht. Deshalb bauton sich diese fast nurals Einzelsiebe ausgeftihrten 
Maschinen sehr lang. 

Das Bodtirfnis, groBere Leistungen zu erzielen, ftihrte zu den SOl'
tierapparaten mit kreisformiger Bewogung, bei denen jeder Teil del' Bewe
gung in gleieher Weise ftir das Sortieren ausgenutzt wird. Hierher gehoren 
VOl' aHem del' Klonn e-Ratter und del' Karlik-Pendel. Die Lagerung muB 
mit Rtieksieht auf die groBen sehwingonden Massen bei beiden sehr gut 
sein, es ist deshalb schwierig, sie in den oberen Stockwerken unterzu
bringen. Del' spateI' versuehte umgekehrte Pen del hat hierin wenig ge
andert. Das Bestreben des Konstrukteurs war deshalb darauf gerichtet, 
die sehwingenden Masson zu vermin del'll und auszugleiehen. Eine solche 

Fig . 56. Doppel-Planratter. Patent Schmidtal. 

Konstruktion rtihrt von dem amerikanisehen Aufbereitungs-Konstrukteur 
Cox her. 

Beide Siebkasten werden hier dureh urn 1800 versetzto Kurbeln be
wegt und wtirden sieh ausbalanzieren, wenn die Kurbeln dieht neben
einander liegen konnten. 

In sehr interessanter Weise sind hier die Siebkasten mit Htilfe von 
rotierenden Kegeln gelagert. Das Lagergestell wird mit Rtieksicht auf 
denPlatzbedarf des unteren Siebkastens reeht verwickelt und unsicher 
und del' Kasten selbst ist schwer zuganglieh. Aehnlich ist del' Seltner
Ratter, nur sind hier die Siebkasten nicht durch rotieronde Kegel, sondeI'll 
durch einfaehe Kugelstutzon gelagert. 

Ein in Obersehlesien mehrfach mit bestem Erfolg ausgeftihrtes Plan
sieb ist der Doppelplanratter Patent Schwidtal, Fig. 56. Dei Antriob 
gleicht dem del' Cox- und Seltnerratter, die Lagerung derSiebkasten abel' 
ist sehr vereinfacht. Beide ruhen auf bezw. hangen an Sttitzhebeln, so 
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daB die hier auitretenden Krafte an gleich langen und entgegengesetzt 
gerichteten Hebeln angreifen und sich so in der Mittellagerung aufheben. 
Die Lagerung des Sortierapparates ist deshalb vollig ruhig. Man hat 
daher in Oberschlesien Doppelplanratter in verhaltnismaBig leichten Eisen
gerusten bis zu16 m Hohe einbauen konnen. Das untere Sieb ist leicht 
zuganglich. 

Die Steinkohlenaufbereitung hat in Oberschlesien sehr groBe Fort
schritte gemacht. Heute sind auf 60 Steinkohlengruben 102 Steinkohlen
Trockenaufbereitungs- und Waschanlagen im Betrieb, die in der Zeit von 
1875 bis 1906 erbaut worden sind. Sie leisten zusammen stundlich rund 
12000 t und brauchen rund 6000 PS; etwa 6 bis 7000 Arbeiter mogen in 
diesen Anlagen beschaftigt sein. Das gesamte Anlagekapital wird auf 
36000000 Mk. angegeben. Fur laufende Wiederherstellungsarbeiten und 
Materialverbrauch rechnet man etwa durchschnittlich jahrlich 5 vH des 
Anlagekapitals. Man sieht, welch groBe Geldwerte auch hier der Bergbau 
dem Maschinenbau zu zahlen hatte. 



III. Der Ingenieur im Hattenwesen. 

1. Das Blei- und Zinkhiittenwesen. 

A. Die 81eigewinnung. 

Der Bleierzbergbau in Oberschlesien laBt sich bis ins 13. und 14. 
J ahrhundert zuruckverfolgen. Damals begannen eingewanderte deutsche 
Bergleute in der Nahe von Beuthen nach Bleierzen zu graben. Die 
groBen Schwierigkeiten der Wasserhaltung zugleich mit politis chen Grun
den haben nach etwa 100-jahrigem Betrieb, diesen erst en Bleierz"Bergbau 
zum Erliegen gebracht. 

Am Anfangdes 16. Jahrhunderts wurden abbauwurdige Bleierze in 
Oberschlesien in der Nahe des heutigen Tarnowitz gefunden; sie fuhrten 
zur Begrundung diesel' alten Bergstadt. Der 30 jahrige Krieg vernichtete 
aber auch dies en Bergbau. Erst als PreuBen Schlesien erworben hatte, 
wurde der Bleierz-Bergbau wieder aufgenommen. Die Regierung aber 
muBte sich zunachst mit der Neudecker Linie der Grafen Henckel von 
Donnersmarck auseinandersetzen, da diese das Bergregal auf Bleierze 
hatte. Gegen Abgabe des 20. Teiles del' gewonnenen Bleierze erwarq 

. sich der Staat das Recht, den Bleierzbergbau zu betreiben. 1m Juli 1784 
wurde sudlich von Tarnowitz die Konigliche Friedrichsgrube gegrundet. 
1m J anuar 1788 kam hier die erste Dampfmaschine Schlesiens, die zweite 
PreuBens in Betrieb. 

Die Bleierze kommen in Oberschlesien zusammen mit den Dolomiten 
im Muschelkalk vor. In der groBen Erzmulde zwischen Scharley-Brzozo
witz-Anthonienhof-Beuthen finden sich die Bleierze meistens mit Zink
bIen de zusammen, werden mit dieser zugleich gewonnen und spater 
mechanisch voneinander getrennt. 

Die sogenannte obere Bleierzlage ist schon seit Jahrhunderten ab
gebaut. Weiter westlich tritt die Zinkblende mehr zuruck. Der Reich
tum der Bleierzlagerstatten, die bisher auf der Koniglichen Friedrichsgrube 
bei TarilOwitz ausgebeutet wurden, ist heute fast erschopft. Ebenso geht 
es den Bleierzlagern bei Georgenberg. In der neuesten Zeit wurde eine 
kleine Bleierzmulde bei Bibiella ostlich von Georgenberg aufgedeckt. 
Hier treten ebenso wie in der Beuthener Mulde Bleierze mit. Zinkblenden 
zusammen auf. 
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Vor 70 J ahren wurde der uber die einzelnen Erzgruben zerstreute 
Aufbereitungsbetrieb der Koniglichen Friedrichsgrube aufgegeben und am 
Friedrichsschacht im Trockenberger Revier eine Zentralerzwasche fur die 
ganze Grube gebaut, die 1840 in Betrieb genommen wurde. Die Friedrichs
hutte, die 1886 ihr 100jahriges Bestehen feiern konnte, benutzte bis 1862 
zum Verschmelzen der Bleierze ausschlieBlich Schachtofen. SpateI' kamen 
Flammofen in Gebrauch und die Schachtofen wurden im allgemeinen zur 
Verarbeitung del' Flammofen-Rtickstande und anderer Zwischenprodukte 
verwendet. 

Gleichzeitig kam die Entsilberung des Werkbleies in Anwendung. 
Man benutzte zuerst das Pattinsonsche Verfahren, den sogenannten Kri
stallisationsprozeB, ging aber bald, Ende del' 60er Jahre, zur Parkesschen 
Zinkentsilberung in Verbindung mit dem Wasserdampfverfahren von 
Cordurie uber. Dies Verfahren benutzt die groBere chemische Verwandt-

l!'ig. 57. Huntington-Heberlein-Anlage. 

schaft des Silbers zum Zink als zum Blei. Dem geschmolzenen Werkblei 
wird Rohzink zugesetzt und eingertihrt. Das silberhaltige Zink, del' Zink
schaum, del' ein geringeres spezifisches Gewicht und hohel'en El'stal'_ 
l'ungspunkt als das Bleibad hat, kann dann leicht von del' Oberflache 
mit durchlocherten Kellen abgeschopft werden. Del' so erhaltene Zink
schaum wird nun zunachst einem SeigerprozeB (schwaches Erhitzen) 
unterworfen und so ein groHer Teil Reichblei ftir die Treibarbeit erhalten. 
Del' angereicherte Zinkschaum wird destilliert, wobei durch starkes Er
hitzen das Zink ausgetrieben und abdestilliert wird; das Reichblei bleibt 
zurtick und kommt ebenfalls zur Treibarbeit. Bei del' Treibarbeit wird das 
Reichblei eingeschmolzen, wobei durch Einblasen von Luft das Blei in Blei
oxyd, sogen. Bleiglatte, die abflieBt, tibergeftihrt wird. Silber bleibt als 
unreines Metall zurtick und wird dann durch die Feinbrennarbeit raffi-
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niert. Das so vom ~Silber befreite Blei ist dann noch weiter zu reinigen. 
Das Bleibad wird auf Rotglut erhitzt und Wasserdampf von 3 bis 4 at 
hineingeleitet, das zuruckgebliebene Zink und andere Beimengungen z. B. 
Antimon und Arsen verbrennen hierbei. Ueber die Entwicklung der 
oberschlesischen Bleigewinnung gibt Fig. 59 AufschluB. Der Gesamtwert 

Fig. 58. Ausgiefien des Bleies zu Barren. 
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Fig. 59. Schaulinie der Bleigewinnung in Oberschlesien. 

der 1906 in Oberschlesien gewonnenen Bleierze betrug fiber 5 Millionen 
Mark, 1901 belief sich der Wert auf etwas fiber 3,5 Millionen Mark. 
Fig. 57 und 58 geben Ansichten aus dem Betrieb der Walter-Croneck-Blei
hiitte in Eichenau der G. von Giescheschen Werke. 
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B. Die Zinkgewinnung. 

a. Die Lagerstatten der oberschlesischen Zinkerze. 

Ftir die Entstehung und Entwicklung der oberschlesischen GroB
industrie haben die in Oberschlesien vorkommenden Zinkerze groBe Be
deutung erlangt. Thr Vorkommen neben den reichen Steinkohlenlager
statten hat ihre Gewinnung und Bearbeitung sehr gtinstig beeinfluBt. 
Die Zinkbleierzlager finden sich vor aHem in der genannten Beuthener 
Triasmulde. Dem tiefsten Schichtenglied der oberschlesischen Platte, -dem 
produktiven Steinkohlengebirge, ist die Triasformation unmittelbar aufge
lagert. Sie folgt zum Teil den Mulden und Satteln des Steinkohlen
gebirges. Diese grabenartige Einsenkung, die sich von Mikultschtitz in 
stidostlicher Richtung tiber Miechowitz und Scharley bis nach Olkusz und 
Boleslaw in Russisch-Polen sowie bis Trzebinia und Krzeszowice in West
galizien verfolgen laBt, enthalt die Formationen des unteren Muschel
oder Wellenkalkes und des mittleren Muschel- oder Schaumkalkes. Diese 
Bodensenkung verlauft dann noch mit einem nordlichen Seitenfltigel 
tiber Tarnowitz, Georgenberg und Bibiella. Die untereMuschelkalkformation 
zeigt eine Schichtenfolge von zunachst cavernosen, d. i. an Hohlraumen 
reichenKalken,dann festen Werksteinbanken von kristallinischem Charakter, 
den Chorzower Schichten und zu oberst mergeligen Kalkstein mit tonigen 
Zwischenlagen und Wellenkalkbanken, sogenanntem Sohlenstein. Die 
machtigen porosen Schaumkalkbanke des Grabens sind aber durch reiche 
Aufnahme kohlensaurer Magnesia in Dolomit tibergeftihrt. 

In den unteren Teilen des Dolomits, meist wenige Meter tiber dem 
Sohlenstein finden sich die Zinkbleierze. Sie kommen entweder in einer 
einzigen Schicht von 2 bis 20 m vor oder auch in mehreren tibereinander
liegenden Schichten. 1m Graben selbst finden sich die Erze als geschwefelte 
Erze: als Zinkblende, Bleiglanz und Schwefelkies (Markasit). An den 
Grabenrandern und den Grenzgebieten, wo die Erzlager in den Bereich 
der wechselnden Grundwasser kommen, sind die Erze durch Oxydation 
in Zinkcarbonate und Zinksilikate, sogenannten roten und weiBen Galmei 
bezw. in WeiBbleierz und Brauneisenerz umgewandelt. Der Bergbau traf 
zuerst auf Galmei, da er yom Grabenrande und den hoher gelegenen 
Teilen des Grabens selbst ausging. J e mehr er in die Tiefe ging, urn 
so mehr traf er auf die sulfidischen Zinkerze, auf die Blenden. 

Die Erzschichten liegen im Graben ziemlich wagerecht in 60 bis 
120 m Tiefe. An den Grabenrandern finden sich steiler aufgerichtete 
Lagerstatten. Teilweise sind die Zinkerze so rein und reichhaltig, daB 
man sie von der Grube unmittelbar an die Htitte liefern kann. Der 
groBere Teil muB jedoch zunachst aufbereitet werden. Dolomit und 
Letten werden ausgeschieden, die Zinkbleie und Eisenerze werden von
einander getrennt. AuBergewohnliche Schwierigkeiten ha})en in Ober~chl~sien 
dem Erzbergbau die groBen Wasserzufltisse bereitet. Die Triasmulde ist 
auBerordentlich wasserreich. GroBe kostspielige Wasserhaltungsmaschinen 
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haben die Betriebskosten der Erzbergwerke stark erhoht; den Auf
bereitungsanstalten kamen allerdings die geforderten Wassermengen wieder 
sehr zu statten. 

b. Die Entwickl ung der Zinkgewinn ung. 

Schon im Altertum wurde Zink benutzt, urn Messing herzustellen. 
Als besonderes Metall war das Zink noch nicht bekannt. Erst am Anfang des 
18. Jahrhunderts (1718) entdeckte man, daB sich aus Galmei durch Re
duktion mit Kohle ein Metall herstellen laBt. 

Urn die Mitte des 18. Jahrhunderts begann man zuerst in Belgien, 
das metallische Zink hiittenmannisch darzustellen. Vortibergehend hat 
man allerdings auch schon frtiher Zink in kleinem MaBstabe hergestellt. 
So wird berichtet, daB schon im 13. Jahrhundert Albertus Magnus 
Zink, das er Marcasitam Auream nannte, dargestellt habe. In Schlesien 
waren Messinghiitten schon im 16. Jahrhundert im Betrieb. 

7855 181i0 1870 1&0 78.9fJ 1J'a7 7.905 

Die eingeklammerten Werte bedenten bei Zinkerz die Anzahl der Erzgruben, bei Rohzink die 
Anzahl der Zinkhiitten und bei Zinkblech die Anzahl der Walzwerke. 

Fig. 60 bis 62. Entwicklung der Zinkerzf'lirderung, Rohzink- und Zinkblechfabrikation. 
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Der Galmei, den man in Oberschlesien gewann, wurde groBten
teils nach Schweden versandt. Die Galmeiausfuhr mag im 18. Jahr
hundert jahrlich etwa 10000 Ztr. betragen haben. Am Ende des 18. J ahr
hunderts gelang es dem Fiirstlich Plessischen Hiittenverwalter Rub erg 1), 
aus dem Ofenbruch der Hochofen das erste metallische Zink auf hiitten
mannischem Wege zu gewinnen. 1m Jahre 1798 wurde unter Ruhbergs 
Leitung zu Wessolla im Kreise PleB der erste Zinkofen Schlesiens in Be
trieb gesetzt. Andere Zinkhiitten, so die zu Lydognia und Sigismund 
folgten. 

Fig. 63. Aufdeekarbeit der Galmeigrube zu Scharley, urn 1855. 

Fig. 64. Scharley in Oberscltlesien urn 1855. 

Wie sich die Zinkindustrie in den letzten 50 J ahren entwickelt hat, 
ergibt sich aus Fig. 60 bis 62. Die Zinkerzfc)rderung ist darnach auf 
das 3,3-fache, die Rohzinkdarstellung auf das 4,6-fache und die Her-

I) Jolt. Chr. Ruberg wurde 1751 zu Ilsenburg im Harz geboren. Er starb am 15.Sep

tember 1807 zu Lawek bei WessoIl", im Kreise PleE. Er ltatte anfangs Tlteologie studiert und 

beschaftigte sie.h vie! mit del' GOldrnacherkunst. Auf dem reformiel'ten Kirchhof zn Anhalt 1m 
Kreise 1'1e6 liegt or be graben (s. Wochenschrift des Sch1csischen Vereins fiir Berg- und Hi1tten

wesen, 181;9, Nr. 34). 
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steliung von Walzfabrikation auf das 12-fache gestiegen. Die Anzahl der 
Hutten hat sich dagegen von 43 auf 18 vermindert. Es zeigt sich, daB 
also auch auf diesem Gebiet eine starke Konzentrierung eingetreten ist. 

Der Galmei-Bergbau hat sich besonders in der Gegend von Scharley 
entwickelt. Fig. 63 zeigt die Aufdeckarbeit der Galmei-Grube bei Scharley 
aus dem Jahre 1855, Fig. 64 die dortigen Zinkhutten aus derselben Zeit. 
Die Erze finden sich hier in geringen Teufen bis zu etwa 120 m, die 
Gewinnung bietet somit nur wenig Schwierigkeit. Man kommt im Ver
haltnis zum Steinkohlenbergbau mit kleinen Fordermaschinen aus, zumal 
auch die Fordermengen, die hier bewaltigt werden mussen, wesentlich 
geringer sind. Als Betriebskraft dient Dampf, in neuester Zeit auch 
Elektrizitat. 

Wesentlich schwierigere technische Aufgaben wurden dem Ingenieur 
auf dem Gebiete der Wasserhaltung und Aufbereitung gestellt. Wie schon 
erwahnt, sind die Erzlager Oberschlesiens uberaus wasserreich. Hier hat 
erst die Dampfmaschine Hulfe gebracht. Bald erkannte man auch, daB 
man durch umfangreiche gemeinsame Wasserhaltungsanlagen sehr erheb
lich an Betriebskosten sparen konne. Es schlossen sich daher bereits 
1855 die Gruben Scharley, Wilhelmine, Cacilie und Neue Helene zur 
sogenannten Scharley-Tiefbau-Societat zusammen, die auf dem Schmidt
schacht der Scharleygrube eine groBe gemeinsame Wasserhaltung erbaute. 
Drei grolJe obertagige, direkt wirkende Gestangemaschinen, die spater 
noch durch eine unterirdische und dann noch durch zwei W oo1£sche 
Gestangemaschinen erganzt wurden, hatten die unterirdischen Wasser 
zu bewaltigen. Die Wasser wurden aus der 80 m-Sohle gehoben. Die 
tiefer liegenden Zuflusse werden vorwiegend mit unterirdischen Wasser
haltungsmaschinen entweder unmittelbar zutage gefordert oder der 80 m
Sohle zugefuhrt. Von der genannten Gesellschaft muBten fruher etwa 
25 cbm/min Wasser gefordert werden. Heute sind die Wasserzuflusse, 
besonders seitdem die obertagigen Wasserlaufe in groBerem Umfange 
reguliert und ihr Uberflutungsgebiet eingedammt ist, auf durchschnitt
lich 14 bis 17 cbm/min zuruckgegangen. Wenn man bedenkt, daB 
vorubergehend, wenigstens fruher, sogar Wassermengen von 45 bis 
50 cbm/min zu heben waren, so ist es erklarlich, daB sehr bedeu
tende Maschinenanlagen auch fur diese Ausnahmefalle vorzusehen waren, 
wenn man nicht mit einem vollstandigen Ersaufen der Grube rechnen 
wollte. Zur Zeit besteht die Anlage aus 21 Dampfkesseln und 5 ober
tagigen Wasserhaltungsmaschinen, die rund 2300 PS leisten. Sie ge
nugen fur eine Wasserforderung von 78,5 cbm/min. Fast die gleiche 
Leistung haben die Wasserhaltu!lgsanlagen des groBen Grubenfeldes der 
Blei-Scharleygrube und del' Samuel-GIuckgrube. 

Der Aufbereitung hat man in Oberschlesien von jeher und be
son del's in den letzten 20 J ahren groBe Sorgfalt angedeihen lassen. 
Fruher handelte es sich meistens darum, den Galmei von seinen Bei
mengungen zu trennen und Bleiglanz sowie taubes Gestein abzuscheiden. 
Seitdem man Zinkblenden forderte, also seit den siebziger Jahren des vo-
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rIgen J ahrhunderts, wurde die Aufgabe der Erzaufbereitung wesentlich 
schwieriger. Die Zinkblenden muBtcn zunachst mit erheblichem Kraft
aufwand weitgehend zerkleinert werden. Sodann muBten Zinkblende 
und Schwefelkies, ferner Bleierz, taubes Gestein und zaher Letten von 
einander getrennt werden. Das war insofern durch Setzarbeit oft schwer 
zu erreichen, als einige del' Stoffe ihrem spezifischen Gewicht nach nur 
wenig verschieden sind. Wahrend man fruher mit Setzmaschinen, die 
1 bis 3 Abteilungen hatten, auskam, ging man in neuerer Zeit zu sol chen 
mit 5 Abteilungen uber. Die aus del' weit getriebenen Zerkleinerung 
und del' umfangreichen Setzarbeit sich ergebende Schlamme war ge
nugend wortvoll, urn jeder Erzaufbereitung eine besondere Schlammwasche, 
die die wertvollen Bostandteile wieder nutzbar zu machen hatte, anzu
gliedern. Die Schlamme werden zunachst in besonderen Vorrichtungen 
klassiert, die groberen Bestandteile auf Setzmaschinen, die feineren auf 
Rundherden mit und ohne StoBbewegung und auf verschieden gebauten 
Schuttclherden geschieden. Die fur die Verwendung unbrauchbaren fein
vorteilten Stoffe werden in umfangreichen Schlammklarteichen abgesetzt. 
Meistens wird das Klarwasser wieder zur vVascharbeit verwendet. 

Da die Erzwaschen vielfach von den Forderstatten ziemlich weit 
entfernt sind, mussen besondel'e Transporteinrichtungen getroffen werden. 
Moistens werden hierzu Seilbahnen benutzt. Del' eigentlichen Wascharbeit 
geht schon auf der Grube eino Tl'ockenseparation voraus, bei del' die 
unbrauchbaren Beimengungen von Hand entfernt werden. 

Die heutigen oberschlesischen Erzaufbereitungsanlagen zeichnen sich 
durch hohe Tagesleistung, verbunden mit sorgfaltiger und reiner Erz
scheidung aus. Sie konnen deshalb in jedel' Beziehung als mustergultig, 
clem heutigen Stand del' Technik entsprechend, angesehen werden. 

Man hat auch versucht, in neuester Zeit die Zinkerze auf trockenem 
vVege eloktromagnetisch von ihren fremden Bestandteilen zu scheiden. 
Das Verfahren hat abel' noch keinen Eingang in die Praxis gefunden. 
Nur da, wo Eisenerze (Schwefelkies) aus den Zinkblenden abzuscheiden 
sind, hat sich das Verfahron bewahl't 1). 

c. Die Entwioklung des Zinkhuttenbetriebes. 

Anfangs wurden sehr verschiedene Sohmelzvorrichtungen in Ober
schlesion angewandt, aus den en sich schlieBlioh del' sogenannte schlesische 
Destilliorofen, del' VOl' 50 Jahren allgemein benutzt wurde, entwickelte. 
Zuerst wurde in del' koniglichen Lydognia-Hutte, Kreis Beuthen, unter 
Bonutzung del' Rubergschen Entdeckung nach mehrfachen Versuchen 
Zink aus Galmei gewonnen. Diesom Beispiel folgten bald einige Privat
hutten. 

1) Uber aie Entwicklung des Zinkhiittenbetriebes s. a. A. Rz eh n I k a, Die oberscblesische 
Zinkgewinnung una ihre Fortschritte, Berg- und Hiittenmannische Runaschau, Jahrg. II, Nr. 21, 
und Schiick, Oberschlesien, Iserlohn 1860. 
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1816 wurden in Obersehlesien bereits gegen 20000 Ztr. Roh- oder 
Barrenzink hergestellt. Durchschnittlich wurde damals auf den Hutten 
6 Taler fur den Zentner bezahlt. 1825 gab es schon 27 Hutten, die 
mehr als 1000000 Ztr. Galmei verbrauehten und damit etwa uber 
238000 Ztr. (11900 t) Zink erzeugten, im Durehsehnitt also 22 vH Aus
nutzung ergab. 

Bei der huttenmannisehen Zinkgewinnung aus Galmei handelte es 
sich darum, Temperaturen bis etwa 1100 0 C. zu erzeugen. Hierzu waren 
so groBe Brennstoffmengen erforderlich, daB es sich meist als vorteilhaft 
erwies, die Zinkhutte in die Nahe der Steinkohlengrube zu verlegen; das 
war billiger, als die Kohlen zu den Erzlagorn zu schaffen. Altere ver
einzelt gelegene Zinkhutten arboiteten so teuer, daB sie ihren Betrieb 
einstellen muBten. So vereinigto sieh der Zinkhuttenbetrieb immer mehr 
mit den Erz- und Kohlengrubenbetrieben. 

Die Fortschritte im Zinkhuttenbetrieb sind vorwiegend betriebsteeh
nischer Art. Das Gewinnungsverfahren, das in der Reduktion der Erze 
in der Muffel und Kondensation des in dampfformigem Zustande sich 
entwickelnden metallischen Zinks in der Vorlage besteht, hat sich im 
wesentlichen unverandert erhalten. Man hat oft versucht, Zink in Schaeht
of en zu gewinnen, ohne jedoch bisher Erfolge damit zu haben. Zurzeit 
werden auf Kunigundehutte bei Kattowitz Versucho mit dem Schmieder
schen Schachtofen fur Zinkdestillation angestellt. 

1m Anfang der Zinkgewinnung lieB man das in der Vorlage ge
sammelte flussige Zink aus dieser frei heraustropfen; es entstanden so 
unregelmaBige zackenformige Gebilde, die man als Tropfzink bezeichnete. 
Bald ging man jedoeh dazu uber, das flussige Zink in der Vorlage bis 
zum SchluB der 24 stiindigen Reduktions- und Arbeitsperiode zu sammeln, 
dann in Kellen abzusteehen und in Plattenformen zu gieBen. Man erhielt 
das sogenannte Plattonzink. Bis zu Ende der 60er Jahre wurden die 
Zinkdestillierofen unmittelbar mit Hulfe von Planrostfeuerung geheizt. 
Spater benutzte man Gas- und Halbgasfeuerung. Man verlegte die 
Feuerung gleichsam von den Oefen weg in besondere auBerhalb der 
Hutte untergebrachte Gasgeneratoren, wandte aueh teilweise Siemenssehe 
Regenerativofen an, wie z. B. auf der Wilhelminenhutte, und nutzte so 
die Abhitze der CHen aus, oder man begnugte sich, wie auf der Silesia
hutte damit, die Gase auf Treppenrostfeuerung mit Hulfe von Unterwind 
zu erzeugen. Die Heizgase werden in der Mitte des Ofenbettes unter Zu
fuhrung vorgewarmter Luft verbrannt, wodurch man eine gleichmaBige 
gut regulierbare Erwarmung dor Muffeln erzielt. AuBerdem ergab sich der 
bedeutende Vorteil, hohere Vorbrennungstemperaturen erreichen zu konnen, 
auch die Zinkofen konnten groBer und leistungsfahiger bei dieser Art 
Feuerung gestaltet werden. Die Einfuhrung der Gasfeuerung steUt sich so
mit als einer der wiehtigsten Fortsehritte in dor Zinkgewinnung dar. Man 
lernte ferner die aus den Vorlagen entstromenden Gase, die noeh Zink
dampfe enthalten, mit Hulfe der Klemannschen Roste, Flugstaubkammern 
und anderen Mitteln weiter auszunutzen und zugleich die sehr stark 
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empfundene Rauchbelastigung innerhalb der Huttenhalle und ihrer Um
gebung sehr erheblich vermindern. Wahrend fruher die verbrauchten 
Heizgase und Muffelgase frei in die Hiittenhallen austrete,n konnten und 
nur dureh offene Schlote oben zum Dach in verhaltnismaBig geringer 
Hohe abgefiihrt wurden, werden jetzt diese Abgase durch Kanale sorg
faltig in hoho stein erne Schornstoino oder durch eiserne iiber dem Zink
of en aufgebaute Essen abgeleitet. Die besseren Zugverhaltnisse und die 
hohe Regulierfahigkeit del' Gasfeuerung verhindert die Bildung dicken 
schwarzen Rauches, wie er den Zinkhiitten alterer Bauart eigentiimlich war. 

Neuerdings, seitdem die Galmeiverarbeitung immer mehr abgenommen 
hat und man im grol~en MaBstabe zur Verhiittung von Zinkblenden 
iibergegangen ist, hat man vielfach die grol~e alte schlesische 'Muffel durch 
die kleinere rheinische Muffel, die besonders bei Verhiittung reichhaltiger 
Erze sich bewahrt hat, ersetzt. Die Ofenhitze wirkt auf die kleineren 
Muffeln schneller, wodurch ein besseres Ausbringen des Zinkgehaltes der 
Erze ermoglicht wird, denn sie werden von den Feuergasen von allen 
Seiten umspiilt. Del' Warmeaustausch findet besser und schneller statt; 
dazu kommt noch, dal3 man die kleineren Muffeln, unbeachtet ihrer 
Festigkeit, wesentlich diinnwandiger herstellen kann als die alten. Die 
neuen Muffeln stellt man am vorteilhaftesten auf maschinellem Wege, 
mit hydraulischen Pressen, her. Die Wandungen werden dadurch dichter 
und die Verluste durch entweichende Zinkdampfe geringer. Um die 
neueren Zinkofen ebenso leistungsfahig wie die alten zu gestalten, setzt 
man von den kleinen Muffeln 2 bis 3 iibereinander. Zurzeit befinden 
sich die obersehlesischen Zinkhiitten im Uebergang von del' schlesischen 
zur rheinischen Muffel. 

Schon seit Jahrzehnten hat man auf einigen Hiitten das Rohzink 
durch Umschmelzen in Flammcifen noch weiter gereinigt. Dies Verfahren 
hat inzwischen weitere Ausbreitung gefunden. LaBt man das Zinkbad in 
diesen C)fen stehen, indem man gleiehzeitig ein maBiges direktes Feuer 
unterhalt, so geht del' Bleigehalt des Rohzinks von 2 bis 21/2 vH auf rd. 
1 bis 1,1 vH herunter. Dureh einfaehes Absetzen la£t sieh del' Prozent
gehalt nieht weiter vermindern, da alsdann die Bleibeimengung in del' 
Art einer Legierung sieh vollkommen fest und gleiehma£ig im Zink fest
setzt. Da diesel' geringe Bleigehalt bei del' Verwendung des Zinks nicht 
sehadlich wirkt, ist eine weitere Reinigung nieht erforderlich. Bei dem 
Reinigungsvorgang wird iibrigens aueh ein Teil des nur in sehr geringer 
Menge im Rohzink enthaltenen Eisens bis auf rd. 0,02 vH ausgeschieden. 
Das in diesel' Weise gewonnene .Zink eignet sich vorziiglich fiir aIle in 
Frage kommenden Verwendungszweeke. Besonders beliebt ist es zur 
Herstellung von Kunstgu13, zur Messingfabrikation und zur Herstellung 
von ganz besonders weichen gleichartigen Zinkblechen, wie sic z. B. als 
Aetzplatten fiir Klischee-Fabrikation verwendet werden. 

Als weiteres Erzeugnis del' Zinkhiitten ist der Zinkstaub (Poussiere) 
zu erwahnen. Die den Vorlagen entstromenden, noch Zink enthaltenden 
Dampfe werden in an die Vorlagen angeschlossenen Bleehballons plOtz-
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lich stark abgekuhlt, wodurch sich das in den Gasen befindliche Zink 
als Staub niederschlagt. Dieser blaulich aussehende Staub wird durch 
Siebe von groberen Zinkteilchen befreit und enthalt ca. 94 pCt. Zink, 
darunter 90 pCt. und mehr als reines Metall. Der Zinkstaub ist ein sehr 
starkes Reduktionsmittel und wird vorzugsweise in Farbenfabriken ver
braucht. 

Auch auf elektrolytischem und elektrothermischem Wege hat man 
in neuester Zeit Zink zu gewinnen gesucht, ohne bisher befriedigende 
Ergebnisse erlangt zu haben. 

Als bedeutsamer Nebenbetrieb der Rohzinkgewinnung ist die Fabri
kation der Muffeln, die in groBen Mengen verbraucht werden, der Chamotte
steine und 'anderer feuerfester Materialien, anzusehen. Eine Chamotte
fabrik ist daher an jede. groBere Zinkhutte angeschlossen. Fur Herstellung 
und Trocknung der Muffeln stehen umfangreiche Raume zur Verfugung, 
die alten schlesischen Muffeln werden noch heute vorwiegend von Hand 
gefertigt. Fur die kleinen rheinischen Muffeln bedient man sich, wie 
erwahnt, hydraulischer Pressen. Auch hier hat sich also der Maschinen
betrieb in steigendem MaBe Eingang verschafft; denn auBer fur die Pressen 
werden noch andere Maschinen zum Brechen, Mahlell und Mischen der 
Chamottemasse gebraucht. Als Betriebskraft benutzt man Dampf oder elek
trischen Strom. Fur die eigentliche Rohzinkdarstellung ist im Verhaltnis 
zum Eisenhuttenwesen nur geringfugiger Maschinenbetrieb erforderlich, 
er beschrankt sich auf den Antrieb der Ventilatoren, die den Unterwind 
zu erzeugen haben, den Betrieb der Mischvorrichtung fur die Muffel
beschickung und die Kraftlieferung fur die Aschenaufzuge. Endlich sind 
noch die Schmalspurlokomotiven zu erwahnen, die zum Materialtransport 
dienen. 

d; Die Rosthutten. 

Bis Ende der 60 er Jahre wurden in Oberschlesien nur Galmeierze 
verhuttet, die nur wenig Vorbereitung fur die Zinkofen erforderten. 
Heute werden durchschnittlich etwa l/x Galmei und 2/:1 Zinkblende in 
die Muffeln gebracht; dazu kommt noch del' Hochofenbruch und 
andere Nebenprodukte. Seit del' Verwertung del' Zinkblenden war man 
gezwungen, besondere Rostanstalten beim Zinkhuttenbetrieb emzu
richten. Die aus Schwefelzink bestehende Zinkblende wird bis auf 
etwa 2 mm KorngroBe sorgfaltig zerkleinert und dann in den Rostan
stalten durch starkes Erhitzen bei L.uftzutritt von ihrem Schwefelge
halt befreit und in oxydisches Erz ubergefuhrt, das dann dem weiteren 
ZinkhuttenprozeB unterworfen werden kann. Zuerst wurden sogenannte 
Freiberger Fortschaufelungsofen mit wagerechter Sohle benutzt. Die sich 
entwickelnde mit Feuergasen gemischte schweflige Saure wurde so gut 
als moglich durch Berieselung mit Kalkmilch gebunden. Der Rest wurde 
durch stein erne Schornsteine von 80 bis 100 m Hohe ins Freie geleitet. 
SpateI' wurde die Rostanlage meistens durch Hasencleversche Etagenofen 
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erganzt und erweitert. Hier wird del' groBere Teil del' Blende in del' 
sogenannten schiefen Ebene und del' sich daran anschlieBenden Muff(~l 
gerostet. Man kann dies Verfahren zur Schwofelsaurefabrikation nutzbar 
machen. Noch etwa 1/:1 dos Schwefels ontweicht auoh hior unbenutzt 
aus del' unteren Sohlo dos Rcistofens. Zum Vorrcisten del' groben Blenden 
werdon sogenannte Kilns-Oefon wie bei del' Zementfabrikation benutzt. 
Seitdem dio Behorde darauf dringt, daB dio sauren Rostgase vollkommen 
niedergeschlagen werden, ist man zu rcinen Muffelofen schlieI11ich tiber
gegangen. Man hat dabei den Vorteil, da13 die Heizgase von den aus 
del' Blende ontweichenden schwofligsauren Gason ganzlich getrennt bloi
ben. Sie konnen also unverdtinnt weiter zu fhissigor schwefliger Saure 
und Schwefelsaure verarboitet werden. Dm dieso Saure zu gewinnen, 
hat man umfangreiche Anlagen geschaffen, die noch an andOI'OI' Stello 
Erwahnung finden. 

Fig. 65. Bernhardi·Zinkhiittc, Rostofen. 

Die Rcistarbeit muH mit groBer Sorgfalt und gutom Verstandnis dos 
Al'beitsvorganges durchgeftihrt werden. Zuvorlassige Arbeiter sind hier
ftir eino Grundbedingung. Da abel' die Handarbeit in diosem Betriebo 
gesundheitsschadlich ist, so ist es in hohem MaBe erwtinscht, die Hand
arboit durch mechanische Rostverfahren zu ersetzen. 

Die Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben hat bereits 
1899 mechanische Blende-Rostofen amerikanischer Konstruktion einge
ftihrt. Die Originalkonstruktion del' Oefen muI1te hierbei so weit goandert 
werden, daB man die schwefligsauren Rostgase getrennt gewinnen konnte. 
Nach mannigfaltigen Vorsuchen ist auch diese Aufgabe unter Benutzung 
von Generatorgasen zur indirekten Heizung del' Rcistmuffeln gelost 
worden. 

Die Schlesische A.-G. zu Lipine hat zwei umlaufende Rostofen nach 
dem Patent des Htittendirektors Kohl e r in Lipine erbaut und in Betrieb 

7 



- 98 -

genommen. Die Handarbeit beim Fortschaufeln fallt hierbei allerdings 
auf Kosten eines etwas hoheren Kohlenverbrauches weg. Maschinen 
werden, abgesehen von der Nebenproduktion, auf den Rosthutten nur 
zur Erzzerkleinerung in den sogenannten Blendemuhlen verwendet. Hier 
kommen Steinbrecher, Walzwerke, Schlagsiebe, Trommeln zum Klassieren 
der KorngroBe, Elevatoren und Aufzuge mit einem gesamten Kraftbedarf 
von etwa 100 bis 150 PS zur Verwendung. Urn den trockenen Blende
staub aus den Arbeitstatten zu entfernen, hat man besondere Entstau
bungs anlagen geschaffen. Kraftige Ventilatoren saugen die Staubluft 
ab, die sodann sorgfaltig filtriert wird, urn darin enthaltene feine Blende
teilchen noch zu gewinnen. 

e. Die Zinkwalzwerke. 

Das Verwendungsgebiet des Zinks hat sich in den letzten 50 J ahren 
sehr erheblich vergroBert. Zuerst hat man in Belgien Zinkblech herge
stellt. Bald fand dieses Zinkblech im Baugewerbe fur Dachbedeckungen 
Eingang. In den 50 er J ahren wurde auch in Oberschlesien mit dem 
Walzen des Zinks begonnen. 1859 gab es bereits 5 Zinkblechwalzwerke. 

Fig. 66. Zinkwalzwel'k Schoppinitz. 

Es waren dies das staatliche Zinkwalzwerk zu J edlitze bei Malapane, das 
Staatswalzwerk zu Rybniker Hammer, ferner das bedeutendste Zinkwalz
werk Emilie-Paulinenhutte bei Gleiwitz, die Kattowitz-Marthahutte und 
das 1858 erbaute groBe Zinkwalzwerk Silesia in Lipine. 

Die Schlesische A.-G. fur Bergbau und Zinkhuttenbetrieb, die zuerst 
auf der Marthahutte Zinkbleche herstellte, hat neben dem eben erwahn
ten groBen Walzwerk Silesia spater noch weitere Werke erbaut oder ge
pachtet. Die Gesellschaft gehort heute zu den groBten oberschlesischen 
Zinkblecherzeugern. 
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In den letzten 20 Jahren sind noch weitere bedeutende Zinkblech
walzwerke entstanden. Hierher gehOren die Hohenlohehutte, Antonien
hutte und das Schoppinitzer Werk del' Georg von Giescheschen Erben, 
Fig. 66. 

VOl' 50 Jahren wurden in Oberschlesien jahrlich rund 4000 t Zink
blech, heute (1906) 52587 t erzeugt. Als Hauptverwendungsgebiet diesel' 
riesigen Massen sind zu nennen: Dachbedeckungcn mit Platten und ge
wellte Bleche, Regenrinnen und Rahren, Wandbekleidungen, Ornamente, 
Klempnereiarbeiten aller Art, Musikinstrumente, Spiel waren , Einpackun
gen fur uberseeische Transporte, Schiffsbekleidullgen, ferner galvanische 
Elemente, Bleche fur metallurgische Prozesse und fur graphische Zwecke. 

Zu den Zinkblech-Walzwerken geharen Umschmelzafen, aus donen 
Platten von bestimmten GraBen und genauem Gewicht gegossen werden. 
Diese Platten werden nach dem Abkuhlen bis auf etwa 1800 C auf soge
nannten Vorstreckwalzwerken llach einer Richtung und darauf nach dem 
Beschneiden und nochmaligem Verwiegen auf den PaketstraHen nach 
del' anderen Richtung ausgewalzt. Sie werden dann wieder beschnitten, 
sodann gestempelt, sortiert und verpackt. 

Das graBte oberschlesische Zinkwalzwerk, Silesia, hat 18 Walzen
straHen in einer 150 m langen, 19 m breiten Walzenhalle im Betrieb; 
4 davon dienen zum Vorstrecken, 14 zum Fertigwalzen. 

In del' neuesten Statistik del' oberschlesischen Berg- und Hutten
werke fur das Jahr 1906 werden 8 Zinkblechwalzwerke, die Antonien
hutte, Hohenlohehutte, J edlitze, Kunigunde, Ohlau, Piela, Schoppinitz 
und Silesia, aufgezahlt, die an Betriebseinrichtungen 21 Schmelzofen, 
8 Warmeofen, 10 einfache, 20 doppclte WalzenstraBen und 31 Scheren in 
Betrieb haben. Die Betriebskraft lief ern 34 Dampfmaschinen mit rund 
400 PS. Dazu kommen noch 7 Elektromotoren und vVasserturbinen mit 
zusammen 520 PS. Rund 1000 Arbeiter, die 1906 933244 ,it Lohn erhiel
ten, werden bei diesen WalzenstraBen beschaftigt. An Rohzink wurde 1906 
verbraucht 53937 t, an Steinkohlen 45808 t. Del' Geldwert del' erzeugten 
Zinkblecho belief sich 1906 auf 28678727 Jlt. 

f. Die Nebenprodukte del' Zinkgewinnung. 

An Nebenprodukten sind 1906 bei del' Galmei- 1.1nd Zinkblenden
farderung rund 33500 t Bleierze, 41400 t Eisenerze und 6200 t Schwefel
kies gewonnen worden. Bei del' Rohzinkdarstellung entfielen 1906 3300 t 
Zinkstaub (Poussiere), 1300 t Zinkblei und 27,5 t Kadmium. Beim Schmelz
verfahren wurden 535 t Zinkblei, femer namhafte Mengen von Schlamm
zink und Zinkoxyden gewonnen. Poussiere und Kadmium stammen aus 
den sogenannten BaHons, zylindrischen Gefa8en, die an die Vorlage del' 
Zinkafen angesetzt, den letzten Rest del' Zinkdampfe aufzufangen haben. 
Poussiere besteht aus einem innigen Gemisch von Zinkoxyd mit feinver
teiltem metallischen Zink. Es wird in del' chemischen Industrie, insbe
sondere in del' Farberei, sowie auch im LacoratoriuIIl vielfach verwendet. 

i* 
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Kadmium, dessen Erz die Zinkerze in geringen Mengen enthalten, de
stilliert aus den Muffeln im ersten Teil des Reduktionsprozesses mit in 
die Ballons uber. Das reine Metall wird aus der sogenannten Anfangs
poussiere oder aus Zinkoxyden durch nochmalige Destillation in kleineren 
Retorten unter schwacher Erhitzung und Beimengung von Kohlenstoffen 
gewonnen. In dunne Stab chen gegossen, wird es in den Handel ge
bracht. Zinkblei, Schlammzink und Zinkoxyde sind Produkte der bereits 
erwahnten Rohzinkraffination. Das zinkhaltige Blei wird von Zeit zu Zeit 
aus den Raffinierofen, auf deren Sohle es sich absetzt, mit Hilfe von 
Schneckenpumpen herausgeschafft, in Platten gegossen und an die Blei
hutten abgegeben, die Weichbleie dar'aus herstellen. Das Schlammzink 
hat einen mehr oder weniger hohen Eisengehalt und wird vorwiegend 
zur Fabrikation von ZinkweiB verwendet. Die beim Raffinieren des Roh
zinks an der Oberflache des Zinkbades entstehenden Oxyde werden dem 
HilttenprozeB nochmals unterworfen, dieselben enthalten noch ca. 80 vH 
Zink. Rost- und Zinkofen-Flugstaub aus den Kanalen wird in neuerer 
Zeit zur Lithopone verarbeitet. 

Zu den wichtigsten Nebenprodukten der Zinkindustrie gehOren 
Schwefelsaure und flussige schweflige Saure, die man dem Schwefel
gehalt der Zinkblende verdankt. Auf den Rosthutten werden die ge
nannten Sauren in besonderen sehr umfangreichen Anlagen hergestellt. 
In Oberschlesien wurden 1905 110000 t Schwefelsaure (50gradig) und 
1509 t wasserfreie flussige schweflige Saure erzeugt. Schwefelsaure in 
Bleikammern wurde zuerst 1875 von Georg von Giesches Erben 
hergestellt. Dann folgte 1883 die Schlesische A.-G. fur Bergbau und 
Zinkhuttenbetrieb zu Lipine. J e mehr man von seiten der Behorde 
darauf drang, die schwefligsauren Gase moglichst vollkommen nieder
zuschlagen, urn so mehr sahen sich auch die ubrigen oberschlesischen 
Zinkhuttenbesitzer veranlaBt, das Verfahren einzufuhren. 

Urn Schwefelsaure zu gewinnen, werden die in dem Muffelofen ge
trennt von den Feuergasen gewonnenen Rostofengase zunachst in groBen 
Flugstaubkammern von den mitgefuhrten Staubteilchen befreit und in 
einen Gloverturm geleitet. Hier werden die Gase mit nitroser Schwefel
saure durch Berieselung in innige Beruhrung gebracht. Es wird so die 
zur Umwandlung von schwefliger Saure in Schwefelsaure notige Menge 
salpetrige Saure den Gasen beigemengt. Diese Umwandlung geschieht zum 
Teil schon im Gloverturm, in der Hauptsache aber innerhalb der Blei
kammer, wobei noch Wasserdampf und feinzerstaubtes Wasser zuge
fuhrt wird. 

Elektrisch betriebene Hartbleiventilatoren, Bauart Kestner in Lille, 
werden vielfach angewandt, urn den Zug der Gase durch die Kammer 
in gewunschter Weise sicher zu erreichen. Die Schwefelsaure sammelt 
sich am Boden der Bleikammern in wenig konzentrierter Form. Die 
Salpetersaure gewinnt man teils in den Hinterkammern wieder, in 
der Hauptsache aber in den Gay-Lussac-Turmen, von denen zwei zu 
jedem Bleikammersystem gehoren. Diese Turme sind unten mit Stein en 



101 

und Verteilungsschalen aus saurefesten Stoffen, oben mit Koks gefullt 
und werden mit konzentrierter Schwefelsaure berieselt. Der Rest der 
Gase und die Abflu13saure aus den Gloverttirmen werden in besonderen 
Apparaten nach Bauart Hartmann und Benker gekuhlt. Den Gasen 
wird hierbei der letzte Rest von Saure entzogen. Sie konnen jetzt als 
vollkommen neutrale Gase, die im wesentlichen aus atmospharischer Luft 
und Stickstoff bestehen, durch Schornsteine ins Freie geleitet werden. 

Die Kammersaure mu13 auf die handelsubliche Sorte konzentriert 
werden. Dies geschieht durch Abdampfen in Bleipfannen und Platin
apparaten, Bauart Del pIa c e in Brussel, neuerdings auch in Bleipfannen 
und Porzellan- odeI' Gu13eisenschalen, Bauart Benker in Paris. Auch 
Lavapfannen, die mit Oberfeuerung betrieben werden, System Kessler 
in Clermont-Ferrand, finden Verwendung. 

In den letzten J ahren verlangt man haufig sehr hoch konzentrierte 
Saure; man hat deshalb auf einigen Anlagen seit 5 J ahren die Fabrikation 
von sogenanntem Monohydrat nach dem Kontaktverfahren von Dr. Max 
S chI' 0 del' in Berlin eingefuhrt. Hierbei vermittelt eine platinhaltige 
Kontaktmasse die Vereinigung del' schwefligen Saure mit Sauerstoff un
mittelbar zu Schwefelsaureanhydrit, das von konzentrierter Schwefelsaure 
in AbsorptionsgefaBen aufgenommen wird, sodaS man auch unmittelbar 
eine hochstprozentige Schwefelsaure odeI' sogar rauchende Schwefelsaure 
(Oleum) gewinnen kann. Dampfgeblasemaschinen befordern die Rostgase 
von den Rostofen nach den Kontaktofen und AbsorptionsgefaBen. 

Die Schlesische A.-G. fur Bergbau und Zinkhuttenbetriob stellt seit 
1887 auch wasserfreie schweflige Saure her. In Berieselungsttirmen wird 
mit Wasser die schweflige Saure aus den lWstgasen herausgeWst. Sie 
wird dann unter Ruckgewinnung del' aufgewendeten Warme durch Dampf 
wieder aus dem Wasser abgeschieden, mit konzentrierter Schwef(Jlsaure 
getrocknet und durch Kompression in Bronzezylindern flussig gemacht. 
Aufbewahrt und versandt wird sie in sogenannten Bomben, clas sind 
schmiedeeiserne geschweiBte GefaBe fur hohon Druck. 

In den Rostanlagen werden zu Fabrikationszwecken und zur Kraft
erzeugung sehr betrachtlicho Dampfmengen gebraucht. In oiner del' 
groBeren Rosthutten stehen Dampfkessel, die fur rund 2000 PS gonugell; 
durchschnittlich sind hier Dampfkessel fur etwa 1400 PS im Betriob. Von 
del' erzougten Dampfmenge wird etwas mohr als 1/:1 unmittelbar fur die 
Fabrikation vorwendet; 2/3 dienen zur Kraftorzeugung. Zum MahlC'll del' 
Blendo werden otwa 150 PS, fur Kompressoren, Gebhtsmnaschinon und 
Vontilatoren rund 330, zum Antrieb del' DynamOInaschhwn rund 200 

verbraucht. AuBerdem brauchon dio Hobemaschincm fiir Wassel' und 
Sauren, die Aufzugsmaschinen und Steinbrecher, dio mechanisch betrie
benen RosWfon und noch manche andere Hilfsapparate motorische Kraft. 
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g. Die wirtschaftliche Entwicklung der Zinkindustrie 

in den letzten 50 J ahren. 

Die oberschlesische Zinkindustrie hat wie jede andere Industrie ihre 
guten und schlechten Jahre gehabt. Der Weltmarktspreis fur Zink spielt 
die ausschlaggebende Rolle. Er ist oft groBen Schwankungen unter
worfen gewesen. Fur die Preisbestimmung ist die Londoner Borse maB
gebend. In den letzten Jahren werden die Preise des Zinks besonders 
durch die amerikanische Produktion, die sich in dem letzten J ahrzehnt 
auf das Dreifache gesteigert hat, beeinfluBt. Braucht Amerika sein Zink 
selbst, dann ist nattirlich in London wenig von dem amerikanischen 
Wettbewerb zu merken, sonst druckt die Einfuhr amerikanischen Roh
zinks sehr erheblich die europaischen Preise. Wie bedeutend die Preis
schwankungen sind, zeigt die folgende Aufstellung: 

Auf der Londoner Borse wurde fur Rohzink im Jahresdurchschnitt 
fur 1 t bezahlt: 

1885 £ 13-99-2 ult 359,20 

1890 
" 

23- 5 
" 

465,00 

1895 
" 

14-12-2 - )) 292,20 

1900 
" 

20- 5-6 )) 405,50 
1905 )) 25- 7-7 

" 
507,60 

Bei so erheblichen Preisschwankungen liegt der Gedanke· nahe, 
durch ZusammenschluB der Produzenten regulierend auf die Preise 
einzuwirken. Dies Bestreben laBt sich in Oberschlesien schon etwa 
45 Jahre zuruckverfolgen. Schon damals suchten die groBeren Hutten
werke sich zusammenzuschlieBen. um den Betrieb durch Regelung der 
Produktion gleichma6iger und lohnender zu gestalten. Dauernde Erfolge 
wurden damals noch nicht erzielt. In den letzten 2 J ahren konnen Ab
satz und Preisverhatnisse fur Rohzink wohl als befriedigend bezeichnet 
werden. Es darf dabei nicht ubersehen werden, daB sich auch die Selbst
kosten der Werke durch die immer verwickelter werdenden Betriebsein
einrichtungen betrachtlich erhoht haben. 

Zahlenangaben uber den heutigen Umfang und' Betrieb der ober
schlesischen Zinkindustrie enthalt in reichem MaBe die· Statistik der Ober
schlesischen Berg- und Huttenwerke. In Tabelle I und II sind die wich
tigsten Angaben zusammengestellt. Nur kurz seien diesen wertvollen 
Ausfuhrungen einige Angaben entnommen. 

Die Statistik zahlte 1906 21 Rohzinkhutten, die sich vor allem auf 
die Kreise Gleiwitz und Beuthen, Stadt- und Landkreis, verteilen. Eine 
Hutte liegt auch im Kreise Zabrze, eine im Kreise Tamowitz. Diese 21 
Hutten hatten 1906 484 ()fen mit zusammen 29476 Muffeln im Betrieb. 
Jahrlich wurden 404729 Muffeln verbraucht. 56 Dampfmaschinen mit 
1370 PS und 52 Elektromotoren mit 1117 PS standen als Betriebskraft zur 
Verfugung. 8221 Arbeiter mit einem jahrlichen Lohn von uber 7,5 Millionen 
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Mark wurden beschaftigt und rund 562000 t Zinkerze verhtittet. Der 
Geldwert der Produktion betrug etwas tiber 72,4 Millionen Mark. 

Zinkblenden-Rosthtitten zahlt die Statistik 1906 14, rund 3000 Ar
beiter mit einem jahrlichen Lohnbetrag von rund 2,5 Millionen Mark wur
den .beschaftigt. Der Geldwert der Produktion an Schwefelsaure betrug 
1,95 Millionen Mark, wasserfreie, fltissige schweflige Saure wurdeftir etwas 
tiber 81000 Mark hergestellt. 

An Zinkblech-Walzwerken zahlte man 1906 8 Werke, die 1006 Ar
beiter mit einem jahrlichen Lohnbetrag von tiber 933000 Mark beschaf
tigten. Der Geldwert der Produktion betrug tiber 28,8 Millionen Mark. 

2. Oas EisenhUttenwesen. 

A. Der Hochofenbetrieb. 

a. Die Hochofen. 

Eisen wurde in Oberschlesien bereits nachweisbar um die Mitte des 
14. Jahrhunderts mit Htilfe von Luppenfeuer gewonnen. Hochofen 
wurden erst um 1718 verwendet. Die ersten Hochofen wurden 1718 in 
Halemba, Kreis Beuthen, und 1721 in Kutschau, Kreis Lublinitz, erbaut 1). 
Das Kloster Bauden, daB 1585 bereits Eisenhammer in Stodol betrieb, 
errichtete 1747 seinen ersten Hochofen nebst 2 Frischfeuern in Stodol. 

Das oberschlesische Eisen hatte noch bis in die 70er Jahre des 
18. Jahrhunderts einen sehr schlechten Ruf. Bis 1777 war es sogar ver
boten, oberschlesisches Stabeisen in die tibrigen preuBischen Provinzen 
einzuftihren. Man wollte die Industrie der anderen Provinzen nicht durch 
schlechte Ware schadigen lassen. 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die koniglichen Eisen
werke zu Malapane und Kreuzburg von dem Oberforstmeister Rhedanz 
gegrtindet. Man wollte mit ihrer Htilfe vor allem die riesigen Walder 
Schlesiens, ftir deren Holz man keine andere Verwendung hatte, aus
nutzen. Eine Bedeutung gewann die oberschlesische Eisenerzeugung erst 
von 1780 an. Damals begannen sich Friedrich der GroBe und seine Mi
nister, in erster Linie v. Reden, auf das eifrigste um die Entwicklung der 
oberschlesischen Industrie zu bektimmern. 1779 wurde der Wettbewerb 
Schwedens durch Verbot der Eiseneinfuhr ftir Oberschlesien beseitigt. 
Die BetriebsvoITichtungen der Eisenwerke wurden dem neuesten Stand 
der Technik entsprechend verbessert. Vier konigliche Eisenkaufsplatze 
zu Ratibor, Kosel, Oppeln und Breslau wurden errichtet. 1794 wurde 
die Gleiwitzer Htitte begrtindet, und hier 1796 der erste Kokshochofen 
auBerhalb Englands in Betrieb gesetzt. 1798 konnte die Konigshtitte, auf 
der zuerst Dampfmaschinen die Geblase antrieben, begrtindet werden. 
Die Gleiwitzer Htitte und die Konigshtitte wurden ftir die weitere Ent-

') s. L. Wachler, Die Eisenerzeugnng in Oberschlesien, Oppeln 1847, und S~hiick, Ober· 
Schlesien, Iserlobn 1860. 
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wieklung der obersehlesisehen Eisenindustrie von grundlegender Bedeu
tung. Sie waren Musteranlagen in jeder Beziehung, deren Erfahrungen 
sieh die anderen Werke, die einen fruher, die anderen spater, zu Nutze 
maehten. 

Wenn aueh schon am Ende des 18. Jahrhunderts der erste Koks
hoehofen in Betrieb gesotzt werden konnte, so braeh sieh doeh die neue 
Betriebsweise nur langsam Bahn. Der Holzkohlenofen blieb zuerst noeh 
vorherrsehend. 1780 waren in ganz Sehlesien etwa 36 HolzkohlenMen, 

Fig. 67. Die Konigshiltte 1828. 

Fig. 68. Die Konigshiltte t 900 . 

die rund 5000 t Eisen herstellten, im Betrieb. Daneben gab es noeh 
etwa 20 1uppenfouer, die 3750 t Stabeisen im Werte von 250000 Taler 
erzeugton. Am Anfang des 18. Jahrhunderts zahlte Obersehlesien 45 Hooh
Men, von denen 6 mit Koks betrieben wurden ; dazu kamen noeh uber 
150 Frisehfeuer. 1816 zahlte die obersehlosische Eisenindustrie auf den 
Privatwerken 40 HochMon, von denen nur 2 mit Koks betrieben wurden, 
wahrond die koniglichen Werke auf ihren 7 Hoch()fell meistens mit Koks 
arbeiteten. Vor 60 Jahren waren in Oberschlesien neben 18 Kokshoch-
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of en, die 13050 t Roheisen, noch 45 Holzkohlenofen, die 24500 t er
zeugten, im Betrieb. Erst urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts be
gannen sich die Kokshochofen rascher zu verbreiten. 

Die heutigen Hochofen werden ausschlieHlich mit Koks betrieben. 
1906 waren im ganzen 35 Hochofen in Oberschlesien vorhanden, von 
denen 28 im Betrieb waren. 

Von jeher hatte der Hochofenbetrieb ip Oberschlesien mit den wenig 
ertragreichen Eisenerzen viel Muhe. Die oberschlesischen Erze erreichen im 
Eisengehalt durchschnittlich nur 28 bis 32 vH und bleiben noch vielfach 
unter diesem Metallgehalt. Auch die oberschlesische Kohle eignete sich 
weniger fiir Hiittenkoks; der Koks war nicht sehr tragfahig und be
schrankte daher die Entwicklung der Oefen besonders der Hohe nach 
sehr betrachtlich. Vor 50 J ahren konnte man auch mit dem groBten 
und neuesten Hochofen wochentlich noch nicht viel iiber 50 bis 55 t 
Eisen erzeugen. 

1887 18m 1880 1890 1.900 7.906 

Fil!'. 69. Schaulinien der Gewinnung und Verbraueh von Eisenerzen. 

Fur den Bedarf der oberschlesischen Hochofen reichten schon in 
den 70er Jahren die gewonnenen oberschlesischen Brauneisenerze nicht 
aus. 1878 wurden im ganzen 815474 t Erze und Schlacken in den Hoch
of en verschmolzen. Darunter waren in Oberschlesien gewonnene Braun
eisenerze 581648 t, d. S. 71,3 vH der Gesamtmenge. Dieser Anteil war 
9 Jahre spater schon auf 50,6 vH zurtickgegangen. Die Fig. 69 laBt den 
Riickgang der Eisenerzforderung bei gleichzeitiger Steigerung des Hoch
ofenverbrauchs deutlich erkennen. 

1906 wurden im oberschlesischen Hochofenbetrieb 1123869 t Erze 
verhuttet. Davon stammten nur 304093 t noch aus Oberschlesien, 
93555 taus dem iibrigen Deutschland und 695709 t Eisenerz aus dem 
Ausland. Zu diesen Eisenerzen kamen noch 30512 t Mangancrze. Von 



109 

deutschen, auBerhalb Oberschlesiens stammenden Eisenerzen sind die aus 
Nieder- und Mittolschlesien graBtenteils Magneteisenerze aus Schmiede
berg im Riesengebirge. Magneteisenerze in sehr groBen Mengen, tiber 
274000 t, kommen aus Schweden und Xorwegen. Aus Steyermark kommt 
ilberwiegend Spateisenstein, ebenso aus Dngal'll; aus Rui3land kommen 
Roteisensteine und aus Polen Toneisensteine; Manganerze stammen aus 
Brasilien, Dngal'll, Bosnien, Spanien, der Tilrkei und aus Rui3land. Zu 
den Erzen kommen noch Kiesabbrande, Schlacken und Sinter, im ganzen 
ilber 658000 t, die aus fast allen Teilen Europas stammen. An Zuschla
gen, Kalksteinen und Dolomit wurden 1906 436718 t verbraucht. An Koks 
verbrauchten die Hochafen 1906 1071055 t. 

Die bauliche Einrichtung del' Hochafen hat sich im Laufe del' 
letzten 50 Jahre wesentlich verbessert. Trotz der Schwierigkeiten, 
die gerade in Oberschlesien del' Entwicklung del' HochOfen durch die 
Beschaffenheit von Erz und Koks im Wege standen, lassen sich doch 
recht betrachtliche Vergroi.lerungen del' Abmessungen feststellen, wie sich 
durch folgende Gegenilberstellung ergibt. 

1886 1906 

Gesamth(ihe des Ofens 13,2 bis 16,5 m 17,0 bis 22,85 m 
Durchmesser del' Gicht . 2,5 

" 3,9 " 3,8 
" 

4,4 
" 

" 
des Kohlensacks 4,4 

" 5,0 " 5,75 
" 6,50 " 

" 
des Gestells 1,8 

" 2,5 " 2,75 
" 3,25 " 

Anzahl del' Formen 6 
" 

8 
" 

6 
" 

8 
" Inhalt des Hochofens 130 

" 
250 cbm 300 

" 
425 cbm 

In del' neuesten Zeit hat man die Abmessungen noch weiter ver
graBert. Diese Entwicklung ist maglich geworden, seitdem man die Trag
fahigkeit des Koks durch Einfilhrung dos Stampfverfahrens bei den Koks
afen wosentlich verbessert hat und die Menge del' verhiltteten mulmigen 
Brauneisenerze abgenommen hat. 

Was die Bauart del' ()£en anbelangt, so sind die alten Hochafen, 
die, mit Rauhgemauer umgeben, auf vier Eckpfeilel'll ruhten, ganz 
verschwunden. Auch die Blechmantelafen sind nul' noch in zwei 
Exemplaren vorhanden. Del' heutige Hochofen besteht aus einem frei
stehenden Schacht, del' nur durch kraftige schmiedeeisel'lle Reifen verstarkt 
ist und moistens auf 8 guBeisel'llen Saulen ruht. 

Rast und Gestoll sind, wie es auch frilher zu geschehen pflegte, 
ebenfalls durch schmiedeeisel'lle Roifen, die houte abel' wesentlich starker 
gehalten sind als frilher, verankert. Die geschlosseno Brust mit Lilrmann
scher Schlackenforrn, wie man sie Mitte dol' 80er Jahre verwendeto, hat 
man bis heute beibehalten. Vielfach wendet man sogar 2 Schlacken
fonnen an. Die Gichtplattform ruht auf 4 Saulen, die meistens aus 
Blechrohren bestehen. Als GichtverschluH hat sich die Langensche Glocke 
eingebilrgert. Nul' vereinzolt kommt del' Parrytrichter VOl'. Einen Blick 
auf den Botrieb am Hochofen gestatten die Fig. 70 und 71. 
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Als Neuerung muB besonders die automatische Begichtung, wie sie 
nach der Konstruktion von Tummler und der Donnersmarckhutte ausge
fuhrt wird, erwahnt werden. Ein Tummlersches Gichtwerk mit sich 
drehendem Begichtungstrichter und Schragaufzug hat die Friedenshutte 

Fig. 70 und 71. Am Hochofen des Hilttenwerkes von A. Borsig, Borsigwerk. 

bei einem neuen Of en in Betrieb genom men und fur einen weiteren 
im Bau, wahrend die Donnersmarckhutte, Fig. 72, auf ihrem Werk ihre 
Kostruktion zuerst angewendet hat und ein zentral aufsitzendes, mittels 
Schragaufzug hochgehendes Begichtungskubel benutzt. Beiden Konstruk
tionen, besonders aber der Tummlerschen, ist eine geringe Sturzhohe 
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eigentumlich, weshalb sie fur · den oberschlesischen Koks sehr ge
eignet sind. Mit Rticksicht auf die dank ihrer erweiterten Verwendungs
fahigkeit wortvoller gewordenen Gichtgase sucht man die Gasverluste 
beim Gichten immer mehr einzuschranken. Man hat schnell arbeitende 
elektrische Windon zur Bewegung der Gichtglocke eingeftihrt, wodurch 
man die Offnungszeit sehr abgektirzt hat. Noch mehr spart man an 
Gichtgason, wenn man doppelte Gichtverschltisse verwendet. Auch diese 
Neuerung hat sich in Oberschlesion beroits auf einigen (Hen eingeftihrt. 

Del' Roinigung del' Hochofengase hat man in neuerer Zeit, seit
dem man sie in umfassender Weise ausnutzt, mehr Aufmerksamkeit 
zugewendet. Bei den ftir die Heizung del' Cowper und Kessel dienenden 
Gasen begntigt man sich in den meisten Fallen mit einer einfachen 

Fig. 72. Die HOl'hofenanlage der Donnersmarckhiltte. 

Trockenreinigung, welche in run den oder rechtockigen Rohren stattfindet, 
in denen das Gas auf- und absteigt und auf seinem Wege bei Richtungs
und Querschnittsanderung den groHten Teil der stau bformigen V erun
reinigungen fallen laBt. 

In einzelnen Fallen ist man auch bei den Gasen ftir Cowper und 
Kessel mit der Reinigung schon erheblich weitergegangen, und zwar sehr 
zum Vorteil sowohl der Kesselfeuerung wie auch der Cowperapparate, 
welche viel reiner bleiben und infolgedessen mit gtinstigerem Nutzeffekt 
und geringeren Reinigungskosten betrieben werden konnen. 

Die ftir die Verwendung del' Hochofengase in Gasmaschinen er
forderliche feine Reinigung weist bei den einzelnen Anlagen erhebliche 



112 -

Verschiedenheiten auf. Es sind in Benutzung: Hordenreiniger mit Wasser
einspritzung, ferner Zentrifugalapparate verschiedener Bauarten (Venti
latoren, Theisen-Apparate, Schwarzsche Reiniger), ferner Reinigung mit 
Dampfdusen, Koksscrubber und endlich zur noch weitergehenden Reini
gung und gleichzeitigen Trocknung Filterapparate mit Fullung von 
Hobelspanen, Holzwolle, Sagemehl usw. 

1867 187Q 

, 
\ . ./" 

--... __ Durc/JscII/1i~ rl'. 1 t Run 'sen In A/or,t . 
s, 00----- ---- ........... _-....... 

( 

rl 
.I 

Fig. 78. Schaulinien fiber Hoehofenbetrieb. 

85 

Auch die Winderhitzung hat man wesentlich vervollkommnet. Seit 
mehreren J ahren sind samtliche im Betrieb befindliche oberschlesische 
Hochofen nur mit steinernen Winderhitzern und zwar nach dem Cowper
System ausgerustet. Man hat dadurch nicht nur betrachtlich hahere Wind
temperaturen bis 9000 C. erreicht, sondern hat auch gegenuber den Be
trieben mit den alten eisernen Apparaten noch bedeutend an Gas gespart. 
Zuerst hat die Falvahutte diese Cowper-Apparate eingefuhrt. Die gfin-
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stigon Ergebnisse, die die H utte mit (liesm';\ p\lpnmg el'zielte, veranlaf3ten 
bald die anderen Werke, ebenfalls steinerne Windel'hitzer anzulegen. 
Anfangs furchtete man sehI', del' zinkhaltige Gichtstaub wurde die Halt
barkeit dos Mauerwerkes sehr stark beeintrachtigen. Die E1'fahrung hat 
abel' gelehrt, daB del' oborschlesischo Gichtstaub das Mauerwe1'k nicht 
mehr angl'E)ift, als del' Gichtstaub in andel'en Huttenbezirken. 

Was die Bauart dol' Cowper-Apparate anbelangt, so hat sich in Obe1'
schlesien bosondors die Konstruktion von Boeckor eingofuhl't. Dio 
Apparate sind 22,5 bis 28 m hoch, habcn 7 m im Durchmesser und 
geben eine Heizflaohe von 4000 bis 4800 qm. 

Wahrond man fruher neben gel'ingfm Mengen von GieHeroi-, Thomas
uud Bessemer-Eisen ausschliei~lich nur Pudcleleisen herstellte, kommen 

lrig. 74. Transport von fHissig-cm Roltcisen auf Hubertn,I.JUtte . 

heute noch folgende Roheisensorten hinzu: Hamatit-, Martin-, Spiegeleisen 
und Ferromangan. 

1906 wurden 901306 t Rohoisen im We1'te von tiber 52,8 Mill. uti er
zeugt. Davon kamen 100368 t auf GioBereil'oheisen, 266308 t auf Thomas
Roheisen, 128540 t auf Stahl- und Spiegeleisen, Fe1'romangan und Fel'l'o
silizium, 349112 t auf Puddel-Roheisen und 56978 t auf Bessemer-Roh
eisen. Die Entwicklung del' letzten 40 Jahre lti13t Fig. 73 uberblicken. 
Die Produktion hat infolge V erwendung heil~eren Windes, eisenreicherer 
Erzo, besseren Koks und stark81'en Geblases sehr zugenommen. Del' Koks
verbrauch ist aus demselbon Grund zuruckgegangen. 

Die Tagesproduktion betragt heute etwa 80 bis 150 t fur einen Of en 
ulld del' Koksverbrauch 100 bis 130 yR. Del' KoksvOl'brauch auf 1 t Roh

~ 
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eisen belief sich 1886 auf 1,713 t, 1901 betrug er 1,294 t und 1906 1,188 t. 
Er richtet sich naturgemaB ganz nach der Beschaffenheit des MoIlers 
und nach der Eisensorte, die erzeugt werden solI. Schon 1886 kam man 
in Gleiwitz bei reichster Beschickung auf 1,28 t Koks fur 1 t Roheisen; 
wahrend man zur gleichen Zeit in Tarnowitz, wo man nur einheimische 
Braunerze und Toneisenstein verarbeitete, 2,038 t Koks brauchte. 

Auch auBerhalb des Hochofens zur Dampferzeugung und zu anderen 
Betriebszwecken wird auf den Hochofenwerken Kohle verbraucht. 1m Ver
haltnis zur Leistung der gesamten Betriebe ist diese Betriebsausgabe ge
rade in neuester Zeit sehr wesentlich zuruckgegangen. Heute schon geben 
Hochofenwerke vielfach noch Dampf bezw. Gas fur andere Zwecke abo 

Man hat auch yersucht, in neuester Zeit die Warme des aus dem 
Hochofen flieBenden Roheisens nutzbar zu machen. Einige Hutten, und 
zwar die Friedenshutte, Hubertushutte und die Julienhutte, sind dazu 
ubergegangen, das flussige Roheisen in einer Pfanne dem Thomas-Kon
verter bezw. -Martin-Ofen unmittelbar zur Verarbeitung zuzufuhren. 

Die Fig. 74 zeigt diesen Transport des Roheisens auf der Hubertus
hutte. Eine elektrische Lokomotive der Siemens-Schuckert-Werke trans
portiert in machtiger Pfanne das flussige Roheisen. Die Lokomotive hat 
ein Dienstgewicht von 13,5 t; die zwei Gleichstrommotoren von je 30 PS 
bei 200 Volt Spannung und 300 Uml.jmin gestatten eine Fahrgeschwindig
keit von 7 km/st. 

Auch bei der Verladung von festem Roheisen hat man auf einigen 
Werken Einrichtungen getroffen, die Handarbeit zu erleichtern. Zu den 
altesten Einriehtungen dieser Art gehorendie Hangebahnen, wie sie z. B. 
die Konigshutte, Falvahutte, Hubertushutte und die Gleiwitzer Hutte be
sitzen; die Donnersmarekhutte verwendet Laufkrane. Die Julienhutte 
durfte die vollkommenste Verladevorrichtung in Form einer Uehlingsehen 
GieBmasehine aufweisen. Diese GieBmasehine besteht aus einem sieh 
langsam bewegenden langen Transportband von dicht aneinander gereihten 
Kokillen. Das yom Hoehofen in eine Pfanne abgestoehene Roheisen wird 
an einem Ende des Bandes in die Kokillen gegossen. Es wird wahrend 
des Transportes am anderen Ende in Hangekorbe ausgekippt, die die 
kleinen Roheisenmasseln mit Hangebahn in die Hauptbahn bezw. Sehmal
spurbahnwagen schaffen. 

b. N ebenproduktion. 

Fruher gewann man beim Hoehofenbetrieb ziemlich erhebliche 
Nebenprodukte in Form von Blei, Zinkstaub, Zinkschwamm und Of en
bruch. Noeh 1901 wurden in dem obersehlesisehen Hochofenbetrieb 657 t 
Blei und 6014 t Of en bruch, Zinkschwamm und Zinkstaub gewonnen. 
1906 nur 243 t Blei und 2086 t von den anderen Produkten. Dieser Ruck
gang wird dadurch verursaeht, daB in neuester Zeit immer weniger zink
haltige Erze verhuttet werden. 
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Statt dieser Nebenprodukte haben die Hochofenschlacken eine 
wesentlich vermehrte Verwendung als Bettungsstoff fur die Eisenbahn
gleise, auch fur Schlacken-Ziegel, Kunststein, Betonzwecke und als Ver
satzmaterial fur Kohlengruben gefunden. Neuerdings wendet man meist 
wesentlich groBere Schlacken-TransportgefaBe an wie fruher, urn die 
Schlackenabfuhr zu verbilligen und die Schlacken besser zu tempern. Die 
frfiher ausschlieBlich angewandte Schlackenhaube, die vom Schlacken
kuchen abgehoben werden muBte, ist jetzt meistens durch Kippmulden 
ersetzt, die es auch gestatten, flussige Schlacke zu entleeren. So verwendet 
z. B. die Julienhutte neuerdings Muldenwagen von etwa 2,5 cbm 1nhalt, 
in die die Schlacke abgestochen wird, urn von hier aus auf die Halde 
abgestfirzt zu werden. Die auf der Donnersmarckhutte gebrauchten Mul
denkipper fassen rd. 3,5 cbm. 

c. Die Geblasemaschinen. 

Die Entwicklung des Hochofenbetriebes ist in erster Linie von der 
Entwicklung des Dampfmaschinenbaues abhangig gewesen. Der Hoch
ofenbetrieb ist zugleich mit der Geblasemaschine groB geworden. Erst 
seitdem man leistungsfahige Zylindergeblase mit einer leistungsfahigen 
Kraftmaschine antreiben konnte, lieB sich die fur den Hochofenbetrieb 
erforderliche gleichmaBige Windlieferung sicher stellen. Die alten Balgen
und Kastengeblase muBten bald den von England gekommenen neuen 
Einrichtungen weichen, besonders seitdem man anfing, Kokshochofen zu be
treiben. Wahrend del' Gleiwitzer erste Kokshochofen seine Betriebskraft 
noch von einem Wasserrad nahm, ist die Konigshutte, die fur die Ent
wicklung der oberschlesischen Eisenindustrie so entscheidende Fortschritte 
angebahnt hatte, auch die erste gewesen, die sich die Dampfkraft fur 
den Geblasebetrieb nutzbar machte. 1802 konnte die erste Dampfgeblase
maschine, von Holtzhausen in Gleiwitz erbaut, in Betrieb genommen 
werden. Sie war ein Meisterwerk del' damaligen Maschinenbaukunst. 
Die Abbildung Fig. 75, einer alten Originalzeichnung, die noch im Besitz 
der Konigshutte ist, entnommen, laBt ihre Konstruktion erkennen. 

Diese ersten Geblasemaschinen waren einfachwirkend und in Wir
kungsweise und Konstruktion vollkommen den gleichzeitigen Wasser
haltungsmaschinen nachgebildet. Es gehorte viel Verstandnis fur die 
Eigenart der Maschine und viel Geduld dazu, um mit ihrer Hilfe einen 
regelmaBigen Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Kunstmeister der alten 
Zeit brachten auch das fertig. 1m Laufe der J ahrzehnte entwickelte sich 
dann die Geblasemaschine zu einer immer leistungsfahigeren und betriebs
sicheren Hilfskraft des Hochofenbetriebes. Der Huttenmann sorgte mit 
seinen immer mehr sich steigernden Anforderungen an die Geblase
maschine, daB der Maschinenbauer nicht zur Ruhe kam. Die Luftmengen 
muBten entsprechend den groBer gewordenen Hochofen gesteigert werden 
und auch die Luftpressungen wurden wesentlich erhoht. Die Leistungen, 
in Pferdestarken ausgedruckt, stiegen somit sehr betrachtlich. 

8* 
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Der Bauart nach hat man in Oberschlesion sowohl stehende als 
liegende Maschinen verwendet. Die stehenden Maschinen waren vor 
20 Jahren meistens als Woolfsche Maschinen ausgnftihrt. Wie die Ent
wicklung fortgcschritten ist, kann man besonders auch erkennen, wenn 
man ein Werk ins Auge faBt. So besaB z. B. die Konigshtitte vor 

F' g- . 7 5. Gebla~emaschine der Kilnigshiltte, von Holtzhausen erbaut 1802. 



117 

50 .J ahren 8 HochMen und 1 V('rsuchsoferi. Durduwhnittlieh walCH 
5 Hochofen und del' Versuchsofcll in Betrieb. Dazu brauchte man 6 Ge
blasemasehinnn mit ,msallllllen 630 PS. VOl' 20 J ahren hatte die Ktmigs
hutte 8 Geblasemaschinen VOll 22fi4 PS, die rund 3420 cbm Wind von 
0,275 bis 0,3 at Pl'essung lieferten. 1906 oetrieh dieselbe Hiitte 6 Hochofen, 
ein siebenter ist im Bau und 5 stehende und 2 liegende Geblasemasehinen, 
von denen 4 an die Zentralkondensation angeschlossen sind, haben den 
Geblasewind zu liefern. 

Die neuere Entwicklung geht dahin, auch die Dampfkraftanlage del' 
Hochofenbetriebe so spal'sam wie m()glich arbeiten zu lassen. Als Bei
spiel einur neuen Anlage sd die Hoehofengeblasemaschine del' Friedens
hutte herausgegriffen, die seit 1902 illl Betrieb ist. Sie ist von del' Bres
lauer lVlaschinenbauanstalt erbaut und liefel't bpi 45 Dml./min rd. 1000 Cblll 
Luft von 0,5 bis 0,7 at Pl'essung. 

Die Dampfmaschim· ist eiue liegpnde Verbundmaschine, die an die 
Zentralkolldensatioll angeschlosS(,ll ist, sie arbeitet mit 6 bis 7 at Ubel'druck. 
Del' Hochdruckzylindel' hat 1170, del' Niedel'druckzylindel' 1750 mm Dllll'., 
die beiden Gebhtsezylindel' mess en 2250 mm Dml'., del' gemeinsame 
Kolbcmhnb betl'agt 1,5 m. Die ~faschine al'beitet mit Sulzersteuerung. 
Die Ventile sind iiber nnd nnter den Zylindern in del' ublichen Weise 
angeol'dnet. Die Steuerung anf del' Hochdruckseite beeinfluBt ein Tolle
scher Federregler. In die Steuel'welle (les Hochdruckzylindel's ist eine 
selbsttatige Ausl'uckkupplung eingebaut, um ein etwaiges Aufsetzen del' 
Ausklinkdaumen beim RLlekwal'tsgang del' Maschine, d. h. beim soge
nannten Pendeln wahreud des Aulassens ode]' Abstellens unschadlieh zu 
machen. Die Gehlasezylinder liegen unmittelbal' hinter den Dampfzylin
clem. Als Steuerorgan flir die Windzylinder dienen selbsttatige Ringven
tile Patent Hoerbigel', die in don beiden Zylindpl'kopfen des vVindzylin
del'S uutergebracht sind. J(J 12 Saugyentilell stehen 6 Dmekventile gegunuber. 
Durch luftdieht eingesetzto Glasschoiben und eillige im Zylinderkopf 
untergebrachte Glithbirnen kann das Spiel del' Ventile yon auBen beob
aehtet werden. Diu Gubhtseluft wird dem vVindzylillder dUl'ch ninen ge
mauertell Kanal von auBeIl zugeftihrt und von del' Maschine in einen 
Windsanllnler gedruckt, dol' die beiden Zylinder iiber Flur verbindet. 
Alle 4 Druckstutzen del' vVindzylinder hilmen fiir sieh dureh Schieber 
von der Druckleitung abgesehlossen werden, so daB die ubrigen Zylinder
seiten, auch wenn ein Ventil schadhaft wird, weite]' al'boiten konnen. Die 
gesamte IVIaschinenanlage wiegt mud 275000 kg. 

Del' gl'oHte Fortsclnitt in del' HiclttUllg hesserer Dampfverwertung 
ist in nenerer Zoit clurch vol'teilhafte Zrmtralkolldensationsanlagen und 
durch Vel'wertung des Abdampfes in Niederdruckturbinen angestl'ebt 
worden. 

Eine sohr bemel'kenswerte Woiterentwicklnng in del' Krafterzeugung 
ist in neuester Zeit durch Ansn utzUllg dol' Hochofengase in grol~en 
Gasmaschinen erl'eicht worden. Eine von del' Donnel'smarekhutte 1906 
erbaute Gasgehlaselllaschille zeigt Fig. 76. Auf die Einfuhrung del' Hoeh-
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of eng as mas chine, ein fur die gesamte Technik bedeutsames geschichtliches 
Ereignis, wird noch an besonderer Stelle einzugehen sein. 

1890 arbeiteten auf den oberschlesischen Hochofenwerken 187 Dampf
maschinen mit 16649 PS Leistung und eine Wasserkraft von 5 PS. Auf 
den noch von der Statistik des Oberschlesischen Berg- und Huttenmanni
schen Vereins berucksichtigten 2 Holzkohlenhochofen war eine Dampf-

Fig. 76. Gasg(;bHlsemas('.hine, von der Donnel'smal'ekhUtte; Zabrze, erbaut 1906. 

maschine von 15 PS und 3 Wasserkraftmaschinen von zusammen 32 PS 
m Betrieb. 1900 waren 160 Dampfmaschinen mit zusammen 18288 PS 
im Betrieb. 1904 wurden neben 164 Dampfmaschinen mit 15879 PS be
reits 13 Gasmotoren mit 5850 PS gezahlt. 2 Jal1Te spateI' waren 158 Dampf
maschinen mit 16944 PS und 27 Gasmotoren mit 8717 PS auf den ober
schlesischen Hochofenwerken in Betrieb. 

B. Die Kokerei. 

Am 10. November 1796 wurde auf der Koniglichen EisengieBerei 
Gleiwitz der erste, mit Koks beschickte Hochofen in Betrieb genommen. 
Es laBt sich daher auch die Koksdarstellung bis zum Ende des acht
zehnten J ahrhunderts zuruckverfolgen. Die Kokskohle wurde damals als 
Sttickkohle zuerst auf einer Pferdebahn, spater auf dem jetzt noch vor
handenen, jedoch nicht mehr betriebsfahigen Stollenkanal, welcher von 
Konigshutte bis Zabrze unterirdisch, von Zabrze bis Gleiwitz im Freien 
verlief, in Kahnen nach Gleiwitz geschafft und dort in Meilern verkokt. 
Diese Art der Koksdarstellung war noch VOl' 50 J ahren und bis in den 
Anfang del' 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts auf oberschlesischen 
Werken ublich, wenn sie auch in del' letzten Zeit nur aushilfsweise in 
Anwendung kam. 

Man hat zwar Ende der 40 er Jahre schon hier und da sogenannte 
Schaumburger ()fen anzuwenden versucht, ohne damit jedoch dauernde 
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Erfolge zu erzielen. Eine Besserung trat ein, als man zu den um diese 
Zeit in England bereits vielfach verwendeten Bienenkorbofen uberging, 
die Kohle also in geschlossenen C)fen verkokte; die den Bienenkorbofen 
ahnlichen Wittenberger tHen mit rechteckigem GrundriB der Kammern 
wurden ebenfalls versucht, aber nur yerhaltnismaBig kurze Zeit im Be
triebe erhalten. 

Bauart und Betrieb der, jede Koksanstalt schon von weitem durch 
machtigen Qualm verratenden, Meiler war noch denkbar einfach. Man 
legte meistens die Meiler als runde Haufen an, indem man auf einem 
rundem Bette von ungefahr 5,5 bis 6 m Drm. Stiick- und Wurfelkohle 
kuppelformig aufhaufte. Dabei hatte man darauf zu achten, daB von 
auBen nach inn en Luftkanale frei blieben, die man je nach Bedarf 
wahrend des Betriebes mehr odeI' weniger schloB. Del' ganze Kohlen
haufen wurde dann, wie bei den Holzkohlen-Meilern, mit einer Schicht 

Fig. 77. Der Koksplatz der Kunigshl1tte lR2R. 

von Koksklein und Lehm bedeckt. In del' Mitte des Meilers stand 
ein Schlot aus feuerbestandigem Material, den man durch einen Deckel 
verschlieBen konnte. In diesen Schlot mundeten die unteren radial an
geordneten Luftkanale. SoUte del' Meiler angezundet werden, so legte 
man entweder Feuer in die einzelnen Zuge odeI' man brachte gluhende 
Kohlen in den Schornstein hinein. Zunachst entwickelte sich machtiger 
dicker Qualm, der mit dem Fortschreiten des Verkokungsprozesses dunner 
wurde. Rauchte del' Meiler nur noch schwach, so deckte man den 
Schornstein zu. War del' Meiler halbwegs erkaltet, so brachte man 
Wasser in den Schlot odeI' spritzte es auf den aufgedeckten Haufen und 
loschte ihn so fertig. Die Verkokung dauerte etwa 6 bis 8 Tage. Das 
Ausbringen an Koks bei del' Meilerkokerei war naturgemaB wesentlich 
geringer als spateI' beim Ofenbetrieb. Del' Meilerkoks war auch vie] 
poroser als del' spatere Ofenkoks. 
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Die Schaumburger ()fen, im wesentlichen Meiler mit festen Seiten
wanden, waren oben offen, etwa 40 bis 60 Full lang, 8 FuB breit und 
5 FuB hoch. Auf der schmalen Seite der tHen lieB man Offnungen, die 
bis zur Meilersohlc fuhrten, durch die del' Meiler gefullt wurde. Man 
mauerte sie nach voHstandigem Besetzen zu und bcnutzte sie nach dem 
Erkalten zugleich als Ausfahrtsoffnung. In den langen Seitenwanden 
brachte man in gewissen Entfernungen wagerechte und scnkrechte Zuge 
an, durch dic die Luft einstromen und die Gase abziehen konnten. Um 
die Schaumburger tHen anzuzunden, wurde an del' den Winden entgegen
gesetzten Seite das Feuer angelegt. Besehiekt wurden sie in der Haupt
saehe mit Kleinkohlen. Die Verkokung dauerte etwa 6 bis 8 Tage, dann 
reehnete man noeh 2 Tage auf das Abkuhlen, beyor das Losehen des 
Kokses und das Herauskarren stattfinden konnte. Besonders gunstige Er
gebnisse hat man mit obersehlesischen Kohlcn in den Schaumburger Of en 
nieht zu erzielen yermocht. 

Es kamen dann als die erst en gesehlossenen tHen, wie bereits er
wahnt, die englischen BienenkorbMen um 1850 in Aufnahme. Man yer
wendete normale Konstruktionen mit festgelegten Abmessungen, naeh 
denen aHe Kammern erbaut wurden, wie dies heute noeh in Amerika 
der Brauch ist. Meistens wurden in Obersehlesien 6 bis 8 Paar derartiger 
Kammern in einem Block yereinigt. Die Kohlen wurden von Hand ein
gesehaufelt, nachher mit Krueken geebnet, dann die Kammern ge
sehlossen und Feuer angelegt. In der Mitte war ein gemauerter Sehlot, 
den man mit einer Klappe sehlieBen konnte, sob aId der Kokskuchen 
gar war. War die Verkokung beendet, so wurde die Tur entfernt und 
der Koks, der in langen Stengeln fiel, mit Krueken und Haken aus dem 
Wen in korbartige Wagen herausgekratzt. Auf dem Wagen wurde der 
Koks mittelst Holzkannen partieweise geloseht und dann verladen. Auf 
das Verladen muBte man besondere Sorgfalt yerwenden. Den Koks im 
Ofen selbst abzulosehen, wie dies heute noeh in Amerika gesehieht, hat 
man in Obersehlesien nieht yersueht. Man furehtete, wenn das Wasser 
in den heiBen Of en gebraeht wird, daB dies fur die Mannsehaft und fur 
die C)fen gefahrlieh ,werden konnte. 

VOl' 50 J ahren waren Bienenkorbofen auf einer groBeren Anzahl 
o berschlesischer Werke bereits im Gebraueh. 

In Zabrze bestanden 2 groBere Handelskokereien; die eine gehorte 
den Edlerschen Erben, es war dies die spatere Er breiehsche Koks
anstalt, sie umfaBte im Ganzen 38 Kammern, die andere war die Kokerei 
auf Redenhutte am Skalleyschaeht. AuBerdem hatte die Konigshutte 
noeh ihre eigene Koksanstalt mit damals 48 gemauerten geschlossenen 
Of en in Betrieb. 7 Schaumburger bfen und 15 gemauerte Koksofen 
waren damals noch im Bau. Auf den 48 gemauerten gesehlossenen 
Of en lagen Dampfkessel, die yon del' Abhitze der bfen geheizt wurden. 

Die Falvahuttc hattc 40 gcschlossellc Koksofen irn Betricb, die 
Donnersmarekhutte 4 Of en , die Friedenshutte 48 Koksofen, mit denen 
60000 t Koks hergestellt wurden. 
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Dio im Jahro 184G fortiggestollte Oberschlesische Eisenbahn heizte 
anfangs die Lokomotiven mit Koks, don sio aus del' Zabrzeschen Koks
anstalt bezog. Da sich ihr Koksbedarf sehr steigorte, errichtete sie in 
Zabrze eine eigene Kokeroi, dio sie bis zum Jahro 1873 selbst betrieb 
und dann verpachtete. i)ie Anlage umfaBte zunachst 20 Bienenkorbofen, 
dio bis 1897 betrieben wurdon. Als die Eisenbahn auf den Lokomotiven 
zur Kohle uborging, wodurch €lin groBer Teil del' Produktion del' Redon
hutte und del' Er b l' e i c h schcn Anlage frci wurde, erbauto die Hodenhutte 
auf ihrem Gebiot Hochofen, um den Koks zu verhutten. 

In den 6001' Jahren wurden auf der del' oberschlesischen Eisenbahn 
gehiirigen Koksanstalt noch eine groBere Anzahl be1gischer Of en , soge
nannte Du1ait-Ofen, aufgostollt. Das waren Doppelcifen, bei denen immer 
2 Kammern zusammcn arbeitoten, die in del' Mitte del' Of en batt erie mit 
den schmalen Seiten zusammenstieBen. Die Kammern wurden in a11ll
licher Weise wie die Bienenkorbcifen beschickt und entlcort. Die letzten 
diesel' ()fen kamen VOl' otwa 10 Jahren auBer Betrieb. 

Encle del' 5001' Jahre wurden von Appo1t auf del' Redenhutte, auf 
del' Donnorsmarckhutte und auf dol' alten Koksanstalt Gluckauf, die heute 
nicht mohr besteht, Of en soiner Bauart errichtet. Ende del' 60 er Jahre 
konnten dann weitero Appolt-Ofen auf del' Hubertushutte in Betrieb ge
nommen werden. Die Of en se1bst bestanden aus schmalen senkrechten 
Kammern von 4 m Hohe, 1,24 m Lange und 0,45 m mittlerer Breite. 
Jede Kammer war unten mit cineI' VersehluBttir versehen. Wurde diese 
von gesehutztor Stelle gec)ffnet, so fiel dol' gliihende Koks in einen Wagen 
herunter. Man fuhr ihn dann untoI' oine Brause, um ihn abzulosehen. 

Bis in die 80 er J ahro hinein wurQ.en die Appolt-Ofen ohne Ge
winnung del' Nebenprodukto betrieben. SpateI' riehtete man sie so ein, 
daB man aueh Teer und Ammoniak gewinnen konnte. Heute sind noeh 
auf Fa1vahutto und Hubertushutte derartigo C)fen in Betrieb. 

Verbessert wurden die Appo1t-()fen dureh Michael Kleist, einen Sohn 
des in den 60 er J ahren von Appo1t naeh Obersch1esien zum Bau seiner 
()fen entsandten Koksmeisters Kleist. 

1868 wurden auch die erst en liegendcn DurchstoBcifen von R. 
Wintzek nach einer von ihm zusammen mit Hoxroth angegebenen Bauart 
auf dol' Hedenhutte errichtet. Die Abgase diesel' Of en wurden zur Kossel
heizung benutzt. Die Ergebnisse mit diesen C}fen waren so gunstig, daB. 
man spaterhin nur noch liegende (Hen in Oberschlesien ausflihrte. Von 
den Pachtern del' Koksanstalt dm Oberschlesischen Eisenbahn wurden 
1873 die erst en Coppee-Ofon erbaut. Bei diesen Of on waren die Wando 
von dichten, nebeneinander liogenden, senkrechten Zugen durchsetzt, 
durch die dio brennenden Koksofengase untoI' Luftzutritt von del' Decke 
aus naeh dem Sohlkana1 und von him nach dem Fuehse abstromten. 
zwei Of en arbeiteten immer zusammen. SpatEll' wurdon auf Friedenshutto 
von Wintzek die erst en Of en seiner ihm gesehutzten Bauart erriehtet. 
Es fo1gten dann dio Konigshutto, dio Koksansta1t G1uckauf und dio 
J uliellhutte mit dem Bau derartiger {)fell. Andore Of en , aueh liegendel' 
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Bauart, fuhrten noch Huttenmeister Dilla III Konigshutte und Koks
inspektor Fritsch in Zabrze aus. 

Liegende Koksofen ohne Gewinnung der Nebenprodukte lieBen sich 
verhaltnismaBig einfach betreiben. In der Decke waren je nach der 
Lange des Ofens entweder 2 oder 3 Offnungen angebracht, durch die 
man die Kohlen einfullte. Man benutzte hierbei trichterformige Wagen, 
deren Boden sich mit einem Schieber schlieBen lieBen. Der fertige Koks 
wurde durch eine mit Dampf betriebene AusstoBmaschine mit gezahnter 
Stange und StoBktlpfen von der Maschinenseite auf die Koksrampe aus
gestoBen und hier durch BegieBen mit Wasser geloscht. Das Stampfen 
der Kohlen wurde erst eingefuhrt als bereits Of en mit Gewinnung der 
Nebenprodukte betrieben wurden. Die Warme der noch brennenden 
Abhitzegase suchte man durch Heizen von Dampfkesselbatterien, die in 
der Nahe der Koksofen aufgestellt wurden, auszunutzen. Dies hatte naturlich 
nur da Zweck, wo man auch den so erzeugten Dampf verwenden 
konnte. Daran fehlte es aber oft, weil Maschinenbetriebe nur in sehr be
schranktem Umfange auf den alten Kokereien vorhanden waren. 

Von groBter Bedeutung wurde fur die Entwicklung der Kokerei die 
Gewinnung der Nebenprodukte. Oberschlesien ist heute vielleicht 
der einzige groBe lndustriebezirk der Welt, del' uberhaupt keine Koksofen 
ohne Nebenproduktgewinnung mehr im Betrieb hat. 

Die ersten Koksofen mit Gewinnung del' Nebenprodukte wurden 
anfangs der 80 er Jahre von Dr. C. 0 t to in Westfalen erbaut. Urn fang
reiche Anlagen, urn in zweckmaBigster Weise Teer und Ammoniak ab
zuscheiden, wurden den Koksanstalten angegliedert. Oberschlesien folgte 
sehr bald dem gegebenen Beispiel. Hier war es del' Leiter del' Firma 
Emanuel Friedlander & Co., del' jetzige Geh. Kommerzienrat Fritz v. Fried
lander-Fuld, del' die wirtschaftliche Bedeutung dieser Neuerung recht
zeitig erkannte. Er lieB 1883/84 durch die Firma Dr. C. Otto & Co. in del' 
Nahe del' Porembaschachte der Konigin-Luisen-Grube zwei Batterien von 
je 25 Koksofen mit Regenerativ-Feuerung nach Bauart Dr. Otto-Hoffmann 
durch lngenieur Sclott errichten. Die Of en, im Mittel 420 mm breit, 1,4 m 
hoch und 9 m lang, ergaben aus der oberschlesischen Fettkleinkohle einen 
brauchbaren Koks, del' jedoch, was die Festigkeit anbelangte, noch immer 
sehr zu wunschen ubrig lieB. Als Nebenprodukt wurde auf diesel' Anlage 
zuerst Teer und schwefelsaures Ammoniak gewonnen. 

Eine andere wichtige Neuerung war die Einfuhrung des Stampf
verfahrens. Etwa 1884 hatte del' erste Chemiker del' Erzherzoglich Albrecht
schen lndustrie-Verwaltung Teschen Trzynietz Ritter von Mertens zuerst 
versucht, Kohlen vor dem Besetzen in kastenformige GefaBe zu stampfen, 
und dieselben erst dann mit den Holzkisten zu verkoken. Die Versuche 
fielen gunstig aus. Doch das Verfahren war teuer, weil man damals 
noch die Verkokung in den langen Holzkisten vornahm. Die Konigshutte 
fuhrte bald dal"auf in Verbindung mit v. Mertens ahnliche Versuche aus, 
bei denen auch fur oberschlesische Kohlen sich die Vorteile des Stampfens 
bald zeigten. Del' Ingenieur Qua g Ii 0 lieB sich hierauf 1885 eine Einrich-
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tung schutz.en, mit del' es moglich war, die Kohlen durch Maschinen zu 
stampfen und auch dureh Maschinen in die CHen einzubringen. Die 
Firma Emanuel Friedlander erwarb dieses Patent fur Oberschlesien und 
lieB die ersten Kohlenstampf- und Beschickmaschinen von del' Hubertus
hutte fur die bereits oben erwahnten 50 Koksofen zu Poremba liefern. Auf 
die maschinelle Stampfeinrichtung hatte man hier noch verzichtet, weil 
del' wie ein Pochwerk gebaute Quagliosche Apparat, zu verwickelt er
schien. Man begnugte sich langere Zeit damit, durch Frauen mit Hulfe 
von holzernen Stampfern die Kohle fur die Verkokung in eiseI'llen, mit 
der Maschine festverbundenen Kasten vorzubereiten. 

Als anfangs del' 90er Jahre durch gesetzliche Bestimmung die 
Frauenarbeit auf den Kokereien beschrankt wurde, war man deshalb ge
zwungen, Manner fur die Stampfarbeit heranzuziehen. Verschiedene Un
zutraglichkeiten und die Muhe, das Personal fur diese immerhin schwie
rige Arbeit zu erhalten, verstal'kten das Bedurfnis nach mechanischel' 
Stampfal'beit. Bald fuhrten sich derartige Vol'l'ichtungen nach Bauart 
Bl'inck & Hubner, Mannheim, Kuhn & Co., Dusseldorf und anderen ein. 
Die erst en mechanischen Stamp fer wurden von Bl'inck & Hubner an das 
Borsigwerk und an die Julienhiitte geliefert, wo sie heute noch im Betrieb 
sind. Sie bestehen im wesentlichen aus holzernen oder eisernen Stem
peln, die von einer Antriebsvorrichtung in gewissen Zeitabschnitten mit
tels Reibung gehoben werden. Fast zu gleicher Zeit kam die von del' 
Firma Kuhn & Co. zuerst fur die Burbacherhutte in Bruch in Westf. ge
lieferten Stampfvorrichtungen auch in Oberschlesien zur Einflihrung. Die 
Oberschlesischen Kokswerke und chemischen Fabriken A.-G., die Nach
folgerin del' oben orwahnten Firma Emanuel Friedlander & Co. haben 
heute aIle ihre Betriebe mit diesen Apparaten ausgerustet. Das Stampfen, 
das heute ganz allgemein eingefuhrt ist, hat tatsachlich zu einer wesent
lichen Verbesserung des oberschlesischen Kokes, soweit es die Kohle 
uberhaupt zulaBt, gefuhrt. 

Den ersten Koksofen mit Gewinnung del' Nebenprodukte, die 1883 
auf Poremba erbaut wurden, folgten schon 1886 80 Regenerativofen, Bau
art Dr. Otto, auf Julienhiitte. 1m nachsten Jahre wurde ein Ofen mit 
40 Kammern auf Poremba und in del' Zeit von 1888 bis 1891 wurden 
ungefahr 500 Of en auf Julienhutte, Poremba, Skalleyschacht und Falva
hutte von Dr. C. Otto & Co. errichtet. In den folgenden J ahren kamen 
dann noch 531 Otto-Hoffmann-CHen nebst vielen C>fen anderer Bauart hinzu. 
Zurzeit sind in Oberschlesien im ganzen 2087 (Hen mit Gewinnung der 
Nebenprodukte in Betrieb. Auf allen diesen Anlagen werden Teer und 
schwefelsaures Ammoniak gewonnen. Der oberschlesische Teer wurde in 
norddeutschen Destillationen verarbeitet. Um die weiten Transportwege zu 
sparen, erbaute die Firma Friedlander 1888 auf del' Poremba-Anlage die 
ersten Teerdestillationen. Die damalige Berlin-Hamburger Teer- und Erdol
Industriegesellschaft errichtete die Anlage. Zu gleicher Zeit baute Rudolf 
Rutgers eine groBe Teel'destillationsanlage in Schwientochlowitz. 
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In Westfalen hatte man inzwisehen weitere Fortsehritte in der Ge
winnung der Nebenprodukte dadureh gemacht, daB man auBer Teer und 
Ammoniak auch noch Benzol auf rationellem Wege herstellte. Der Firma 
Franz Brunck, Dortmund, gelang es zuerst, dies fur die Farbenfabri
kation und andere chemisehe Industrien hochst wertvolle Produkt in gro
Berem MaBe aus Koksofengas zu gewinnen. Die erste groBere Versuehs
anlage erbaute die Firma auf Zeehe Kaiserstuhl bei Dortmund Mitte der 
80er Jahre. Weitere Benzolfabriken wurden dann zunachst fur die Firma 
Dr. C. Otto & Co. errichtet. 

In Oberschlesien hat Fritz Friedlander, naehdem die Versuche auf 
der Koksanstalt Poremba gut ausgefallen waren, die erste Benzol-Gewin
nungsanlage gleich in grol3em Umfange erbaut. Sie wurde auf der 
Julienhutte dureh die Firma Franz Brunck erriehtet und nach und naeh 
fur den Betrieb von 3 Koksofen erweitert. Bald legten auch die Ko
nigshutte, Friedenshutte und Donnersmarekhutte Benzolfabriken an. Es 
folgten Ende der 90er Jahre Borsigwerk und Hubertushutte, so dal3 
heute die Mehrzahl der Kokereien auch mit Anlagen zur Benzolgewin
nung ausgestattet ist. Bei allen dies en Benzolfabriken wird das all
gemein gebrauehllche Verfahren benutzt, durch geeignete Ole das in den 
Koksofengasen enthaltene Benzol auszuwaschen und diese Ole alsdann 
wieder abzudestillieren. Abweiehend hiervon hat man in Oberschlesien auf 
der Donnersmarekhutte eine Benzolgewinnung nach dem Verfahren von 
Dr. Heinzerling, das ihm dureh Patent gesehutzt ist, eingerichtet. Hierbei 
wurde mit Hilfe eines Geblases Koksofengas angesaugt und zusammen
gedruckt, worauf man es dann in geeigneten gekuhlten Behaltern 
sich ausdehnen lieB. Dureh die hierbei auftretende starke Abkuhlung 
soUte das Benzol, dessen Gefrierpunkt bei +4° C liegt, sich aus dem Gase 
abseheiden. Die kostspieligen Versuehe fielen jedoch nicht gunstig aus; 
es wurde spaterhin eine Benzolfabrik nach dem sonst ublichen Verfahren 
erbaut. 

Die erwahnten wesentlichen Verbesserungen der ()fen haben zu 
einer gleichmal3igeren Beheizung der Of en wan de bei gleiehzeitig wesent
lich geringerem Gasverbrauch gefuhrt. Der durch diese Verbesserung 
erzielte grol3e GasuberschuH wird heute nicht nur zur Dampferzeugung 
und fur verschiedene andere Heizzwecke verwendet, sondern aueh zum 
Betrieb von Gasmaschinen ausgenutzt. 

Die ersten mit Koksofengas arbeitenden Gasmaschinen, Bauart Kar
ting, kamen 1896 auf der Koksanstalt SkaUey in Betrieb. Einige Jahre 
spater erbaute die Julienhutte eine nur mit Koksofengasmotoren ausgerus
tete gral3ere elektrische Zentrale. Das Borsigwerk betreibt seit mehreren 
J ahren ein Oechelhaeusersehes Koksofengasge blase. 

Die heutigen Ofenkammern der Koksafen sind durchweg 10m lang, 
0,5 bis 0,65 m breit und 1,5 bis 1,8 m hoch. Die Kammern fassen 6,5 
bis 7,5 t Kohlen, die Garungszeit betragt 36 bis 45 Stunden. 

Das Sttickkoksausbringen schwankt je nach der Gute und dem 
Nassegehalt der Kohlen zwischen 60 und 66 vH. Das Ausbringen an 
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Teer und AmmoniakRulfat betragt ('twa 3,2 his 3,4 vH bezw. dasjenige an 
schwefelsaurem Ammoniak etwa 1 bis 1,25 vH, an Benzol 0,6 bis 1,1 vH, 
auf die eingesetzte Kohle bezogen. 

Die Fabl'ikation von Koks ist del' Entwicklung del' Industrie ent
spl'echend gestiegen, Fig. 78. Die Friedenshutte, die auf ihrer 1878 erbauten 
Koksanstalt damals 27056 t Koks herstellte, fabrizierte 1905 bereits 
208980 t, danpben wurdPIl 1905 noeh 2894 t Ammoniak und 8422 t Teer 
gewonnon. Hinzu kamen noeh 740 t Benzol und 2286 t Hohbenzol neben 
8400 t Teol'. 

Eine almliehe Entwieklung machten die anderen Werke durell. Die 
Donnersmarekhiltte liefert houte 180000 t Koks, 8500 t Teur und 3000 t 
Ammoniak. VOl' 50 J ahren wurden jahrlieh nur otwa 10000 t Koks er-

156, 

1.91717 1.9175 

Fig. 78. Schauliuien (tber Koks· nnd Cinderfabrikation. 

zeugt. Das Koksausbringen betrug damals 50 bis 55 vH und wurde dann 
dureh Verbesserung del' (Hen Mitte del' 80er Jahre auf 58 bis 60 vH des 
KohlPIleinsatzes und heute auf 64 bis 65 vH Stiickkoks gesteigert. 
Diese Steigerung des Koksausbringens datiort seit del' Gewinnung 
dol' Nebenprodukto. Vorher war das Ofenmauerwerk gowohnlich sehr 
undicht. Del' Essenzug saugte durch alle Lucken Luft an und -dol Koks 
verbrannte dabei. Heute muH man, urn hohe Ausbeuto in Nebenpro
dukten und Koks zu erzielen, in erster Linie bestrebt sein, moglichst 
dichte Of en wan de zu erzielen. 

1906 waren in Oberschlesien 13 Koksanstalten mit 2087 Koksofen iIll 
Betrieb. Samtlicho Koksofen sind auf Gewinnung von Teer und Ammoniak 
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eingeriehtet, ein Teil aueh auf Benzolgewinnung. 1906 wurden in den Koks
anstalten 3556 Arbeiter besehaftigt und 2216272 t Steinkohlen zu Koks 
verarbeitet, und zwar wurden 1379768 t Stiiekkoks und 91762 t Klein
koks sowie 96538 t Cinder hergestellt .. Die Statistik der Nebenproduktion 
weist naeh an Teer, Teerpeeh und Teerolen 68755 t, die einen Geldwert 
von rund 1,5 Millionen Mark haben. An sehwefelsaurem Ammoniak 
wurden rund 20000 t mit einem Geldwert von etwa 5,2 Millionen Mark ge
wonnen, so daB also die Nebenprodukte allein heute einem Geldwert von 
rund 6,7 Millionen Mark entsprechen. Dazu kommt noeh die Benzolpro
duktion, fiir die vollstandige Zahlen nicht vorliegen. Der Geldwert der 
Gesamtproduktion wird auf rd. 24 Millionen Mark geschatzt. 

C. Herstellung von SchweiJ3. und FluBeisen. 

a. Die SchweiBeisenfa brikation. 

Die SchweiBeisenerzeugung ist der alteste Zweig des gesamten 
Eisenhiittenwesens; denn so lange es nicht moglich war, Temperaturen 
iiber 16000, die iiber den Schmelzpunkt des Schmiedeeisens hinausreichten, 
zu erzeugen, war es natiirlich nicht moglieh, fliissiges Eisen herzustellen. 
Die Roheisenerzeugung ist daher, in Europa wenigstens, erst im Mittelalter 
bekannt geworden. Vorher muBte man schmiedbares Eisen unmittelbar 
aus den Erzen herstellen. Dies Verfahren, das Rennen genannt, ist zwar 
einfach aber unwirtschaftlich. Heute gehort es der Geschichte an. 

Spater gab man es auf, schmiedbares Eisen unmittelbar zu erzeugen 
man stellte Roheisen dar und wandelte dies in schmiedbares Eisen 
urn. Diese Umwandlung des Roheisens in schmiedbares Eisen geschieht 
dureh Entfernung der Nebenbestandteile mittels Oxydation, ein Verfahren, 
das man als frischen bezeichnet. Zunachst kannte man nur das soge
nannte Herdfrischen. Man schmolz das Roheisen in einem Holzkohlen
feuer wiederholt; das abschmelzende Metall tropfte durch einen Windstrom, 
der die Verbrennung zu unterhalten hatte. In Deutschland sind heute 
die Frischfeuer fast vollstandig verschwunden. Nur in holzreichen 
Hiittenbezirken, die gleichzeitig sehr reines Roheisen besitzen, wird auch 
heute noch auf dem Herd gefrischt. 

Die Statistik der oberschlesischen Berg- und Hiittenwerke konnte 
1900 noch 2 Frischhiitten anfiihren. Die eine wurde zu Kreuzburgerhiitte 
im Kreis Oppeln, die andere zu Vossomska, Kreis GroB-Strehlitz, betrieben. 
Die Betriebsvorrichtungen bestanden aus 5 Warmefeuern sowie 4 Auf
werfhammern und einem Schwanzhammer. Die Betriebskraft lieferten fiinf 
Wasserkrafte von zusammen 59 PS. 7 Arbeiter wurden beschaftigt, an Ma
terial 207 t Eisen und 155 t Steinkohle verbraucht und 83 t Stabeisen und 
99 t Schareisen, zusammen also 182 t hergestellt. Der Geldwert der Pro
duktion belief sich auf 39664 J/t. Die Zahlen zeigen, wie wenig 1900 der 
Frischhiittenbetrieb im Vergleich zu anderen Betrieben zu bedeuten hatte. 

Zum Frischen ist Holzkohle erforderlich. Versuche, die Holzkohle 
durch Steinkohle oder Koks zu ersetzen, gelangen nicht. Holzkohle aber 
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wurde fur die Eisendarstellung zu teuer. Aus diesel' Not schaffte ein neu
erfundenes Frischverfahren einen Ausweg: das Puddeln. Bei diesem 
Verfahren kommt nicht mehr del' Brennstoff selbst, sondern nur noch 
seine Flamme mit dem schmelzenden Eisen in Beruhrung. In del' ur
sprunglichen Form, wie es Henry Cort 1784 erfunden hatte, wird es nicht 
mehr ausgefuhrt. Durch die Verbesserung von Halls und Rogers, die einen 
fur das Puddeln besonders geeigneten Flammofen herstellten, wurde das 
Verfahren vollstandig umgestaltet. Abel' Cort gebuhrt das Vel' dienst, zu
erst den Weg gezeigt zu haben, wie man mit viel weniger Brennstoff in 
del' gleichen Zeit und mit del' gleichen Al'beiterzahl etwa zehnmal soviel 
Schmiedeeisen erzeugen kann wie auf dem Frischherd. 

Del' Puddelofen besteht aus del' Feuerung, dem Arbeitsherde und 
dem Fuchs. Del' Herd ist pfannenahnlich ausgestaltet, etwa 1,7 bis 
2 m lang und 1,6 bis 1,7 m breit. Den Boden bildet eine dicke, 
eiserne Sohlplatte. Auf ihr liegt ein hohler, guHeiserner Rahmen, del' 
mit kaltem Wasser gekuhlt wird. Hat man den Of en in helle Gluhhitze 
gebracht, so wil'd das Roneisen eingebracht 1). 

Die Tur des Ofens wird sodann geschlossen und das Eisen bei Ie b
haftem Feuer in etwa 35 Minuten zum Schmelzen gebracht. Aufgabe des 
Puddlers ist es, durch Ruhren mit clem Haken die Schlacke immer von 
neuem zu entfernen, damit das Eisen mit den an Sauerstoff und Kohlen
saure reich en Feuergasen in stetiger Beruhrung bleibt. Mit del' fort
schreitenden Oxydation steigt die Temperatur, die Gasentwicklung wird 
immer lebhafter, das ganze Bad kocht schlieHlich auf, del' Herd fuUt 
sich zuletzt bis zum Rande mit flussigel' Masse. J e weiter die Ent
kohlung des Eisens fortschreitet, desto strengflussiger wird das Eisen. 
Schlie81ich beginnt das Metall zu erstarren. 

Del' Puddler hat femer dafiir zu sorgen, daB del' Ofeneinsatz mog
lichst gleichmaBigen Gehalt an Kohlenstoff zeigt. Er muI~ aufbrechen 
und umsetzen, wozu er sich einer langen starken Brechstange bedient, 
mit del' er die Ol'starrten Massen in einzelne Klumpen losbricht, umwendet 
und aufeinanderhauft. Die Arbeit muB, je nachdem es erforderlich ist, 
mehrfach wiederholt werden. SchlieImch teilt er den groBen Eisenballen 
in 4 bis 6 Stucke, rollt sie auf dem Herd hin und her, urn sie moglichst 
kugelformig zu machen, wobei die umherliegenden kleineren Eisenmassen 
mit ihnen zusammengeschweiBt werden. SchlieHlich steUt er diese Eisen
ballen, Luppen gonannt, an del' hinteren Wand des Of ens auf und steigert 
die Temperatur so, daB die das Eisen durchsetzende Schlacke ausflieBt. 
Mit einer Zange werden dann die Luppen aus dem Feuer einzeln geholt, 
unter dem Dampfhammer fester zusammengeschweiBt, wobei die Schlacke 
ausgepreBt wird, urn schlieHlich dann un tel' dem Walzwerk weiter ver
arbeitet zu werden 2). 

1) ,Je nac.h der GroBe der elnulnen Pudde15fen 1st die Laduug sehr vers~hieden, "or 
20 Jahren waren iu Oberschlesien Of en von 200 bis 800 kg 1m Betrieb. Am meisten iiblich 
waren Ladungen von 300 bis 400 kg. 

2) s. GemeinfaBIiche Darstellnng des ElsenhiittenwesenH vom Verein dentscher Eisenhiittenleute, 
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NaturgemaH geht bei diesem Verfahren wieder Eisen verloren. 
DieserVerlust des Abbrandes ist je nach dem Material und dem Erzeugnis 
verschieden. Er schwankt etwa zwischen 6 bis 15 vH. Auch del' Brenn
stoffaufwand ist sehr verschieden. Man rechnet etwa 750 bis 2000 kg 
auf 1 t r.uppenstiibe. 

Das Puddeln gehort zu den korperlich anstrengendsten Arbeiten. 
Man hat deshalb wiederholt versucht, auch hier Menschenkraft durch 
Maschinenkraft zu ersetzen. Del' Puddler abel' hat nicht nur mit seiner 
Muskelkraft tatig zu sein, er muH das Verfahren genau beherrschen und 
den Arbeitsgang den jeweiligen Verhaltnissen sorgfaltig anpassen, wenn 
er brauchbares Eisen erzeugen will. Diese geistige Arbeit aber lieE sich 
nicht auf Maschinen ubertragen und deshalb haben die maschinellen Ein
richtungen hier bleibende Erfolge nicht erzielen konnen. 

Das Verfahren, wie es beschrieben wurde, hat sich fast unyerandert 
auch in Oberschlesien Jahrzehnte hindurch erhalten. Nul' in der Aus
gestaltung der Feuerung und den Abmessungen der C)fen sind hier und 
da Verbesserungen zu verzeichnen. 

Die altberuhmte oberschlesische Schwei13eisenfabrikation hat in 
neuester Zeit einen bemerkbaren Ruckgang zu verzeichnen. Der Sieges
zug del' FluHeisenfabrikation hat dies zuwege gebracht. Ob die SchweiH
eisenfabrikation schlieHlich ganz der FluBeisenfabrikation wird weichen 
mussen, hat die Zukunft zu zeigen. 

Eine wesentliche Verbesserung des oberschlesischen Puddelbetriebes 
strebte 1887 die Friedenshutte durchEinfuhrung des von dem Hutten
meister Pietzka konstruierten Drehpuddelofens an. Diese Of en bestehen 
aus 2 Herden, die urn einen mittleren senkrechtenPlungerkolben, der 
zwischen Feuerung und Fuchs liegt, so drehbar sind, daB abwechselnd 
die eine Herdhalfte an die Feuerung kommt, wahrend in del' anderen 
del' Eiseneinsatz zum Schmelzen vorgewarmt wird. Auch diese Kon
struktion hat sich nicht weiter einfuhren konnen. 

Wahrend 1889 von der Statistik der oberschlesischen Berg- und 
Huttenwerke noch 320 Puddelofen aufgefuhrt werden konnten, war die 
Zahl im nachsten Jahr 1890 auf 263 zuruckgegangen, 1906 wurden nur noch 
195 Puddelofen gezahlt. 

Dieser Ruckgang kommt naturgemaB auch auf den einzelnen Wer
ken zum Ausdruck. Auf del' Baild::mhutte stehen heute noch 11 Puddel
of en, von den en 9 bis 10 im Betrieb sind. Die Abhitze der Of en wird in 
liegenden Durrkesseln ausgenutzt. Verarbeitet wi I'd tunlichst weiHes, rasch
gehendes Roheisen, urn schnelles Arbeiten bei geringem Abbrand zu 
erzielen. Der Einsatz betragt 400 kg, del' in 12 Stunden 6 bis 8mal er
neuert wird. 

Die Marthahutte del' Kattowitzer A.-G., Fig. 79, hat heute noch 
30 Puddelofen im Betrieb. Zum Puddelwerk gehoren noch 3 Dampf
hammer nebst einer Luppenstrecke. 

Die heutigen riesigen Werke del' Bismarckhutte haben sich einem 
1873 in Betrieb gekommenen Puddelwerk nach und nach angegliedert. 
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Das Werk bestand anfangs aus 16 CHen, von den en heute nur 9 bis 10 
in regelmaBigem Betriebe sind. Auch hier hat die Puddelarbeit in ihrer 
technischen Ausfuhrung und Arbeitsweise keinerlei Veranderungen er
fahren. Von dem heute erzeugten Puddeleisen wird von del' Bismarck
hutte nur noch sehr wenig auf Stabeisen weiter verarbeitet. Hier ist es 
vom FluBeisen fast ganzlich verdrangt. Nur fur einzelne Sonderfabrikate, 

Fig. 79. Marthahiitte. 

welche die durch das Puddeln bedingten hohen Erzeugungskosten noch 
vertragen konnen, wird das Puddeleisen von del' Hutte verwendet. Von 
den oberschlesischen Werken, die heute noch SchweiBeisen in groBeren 
Mengen herstellen, sei noch die Konigshutte erwahnt, die noch 24 Puddel
Men mit unmittelbarer Feuerung besitzt. 

1m ganzen werden zur Zeit in Oberschlesien von den Puddelwerken 
an Schwei13eisen in Form von Luppen oder Rohschienen 187857 t erzeugt. 
Wahrend 1882 von den SchweiBeisenwerken in Form von Halb- und 
Fertigfabrikaten 262877 t noch geliefert wurden. In del' gleichen Zeit 
stieg die Produktion del' Flui3eisenwerke von 31618 t auf 888102 t. 

b. Die FluBeisenfabl'ikation 1). 

Das Verdienst, in Oberschlesien zuerst FluBeisen hergestellt zu haben, 
gebuhrt der Konigshutte. Dieses damals staatliche Huttenwerk war das 
bedeutendste und groBte des ganzen Bezirkes und ging, wenn es sich da
rum handelte, wichtige, neue Verbesserungen einzufuhren, gewohnlich mit 
ruhmlichem Beispiel voran. Das Bessemerwerk wurde nach Skizzen 
von W. Wedding im Herbst 1864 el'baut und kam am 26. Januar 1865 
in Betrieb. Del' erste Konverter faBte 5 t. Bei dem Probefrischen ver
wendete man Cumberlander Roheisen. Die Versuche dauerten mit wech-

I) s. R. Genzmer, Baildonhtltte, Mitteilung tlber die FlnUeisendar~tcllnng 1m Slemcns-
Martinofen, Stahl nnd Eisen 1904, Nt'. 24. 
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selnden Erfolgen bis 1867; seitdem fand ein regelmaBiger Bessemerbetrieb 
auf der Konigshutte 1) statt. 

Das Aufsehen, das der englische Gewerbetreibende Henry Bessemer 
mit seiner Erfindung, die Einwirkung der Luft dadurch wesentlich kraf
tiger zu gestalten, daB er sie durch das flussige Metall hindurchblies, 
machte, war ungeheuer. Bessemer gelang es, die gleiche Menge Roh
eisen, die ein Puddelofen in 24 Stunden verarbeiten konnte, in 20 Mi
nuten zu verfrischen. Danach schien es, als ob die ganze bisherige 
Schmiedeeisenerzeugung dem Untergange geweiht sei. So schnell, wie 
man anfanglich glaubte, vermochte sich aber das neue Verfahren nicht 
einzufuhren. Das lag vor allem daran, daB man nicht mit jedem Roh
eisen, wie Bessemer gemeint hatte, in dieser Weise arbeiten konnte, da 

Fig. 80. Konvel'teranlage del' KllnlgshUtte. 

es nicht gelang, aHe Nebenbestandteile zu entfernen. Gerade den fur 
das Schmiedeeisen gefahrlichsten Bestandteil, den Phosphor, konnte man 
nicht beseitigen. Man sah sich deshalb auf Verwendung sehr rein en, 
phosphorarmen Roheisens beschrankt. Nur in den Bezirken, die uber 
phosphorarme Roheisenerze verfugten, konnte sich das Verfahren zunachst 
einfuhren. Deutschland, das arm an solchen Erzen ist, litt zunachst ge
waltig darunter. Es war gezwungen, das erforderliche Roheisen aus 
England kommen zu lassen. Erst durch Einfuhrung des Roheisenzolles 
konnte man sich wieder etwas erholen. 

Die Aufgabe, die den Huttenmannern gestellt war, hieB, den Phos
phor zu entfernen. Del' Grund, weshalb das zunachst nicht gelang, 
wurde in del' Zusammensetzung der Schlacken gefunden. Eine basische 
Schlacke war die unumgangliche Voraussetzung, wenn man phosphor-

I) s. Dr. Beck, Geschlchte des Eisens, Bd. 5, S. 146 nod 159 
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haltige Erze verwenden wollte. Schon in den 60 er J ahren hatten 
hervorragende Huttenmanner darauf hingewiesen, daB es notwendig sei, 
die Kieselsaureausfutterung del' Bessemerbirne durch eine basische zu 
ersetzen. Das war abel' leichter gesagt als getan, denn es wollte zunachst 
durchaus nicht gelingen, genugend widerstandsfahige, feuerfeste Baustoffe 
von geeigneter Zusammensetzung aufzufinden. 

Erst Thomas und Gilchrist gelang es 1878, durch geeignete Verarbei
tung des Dolomits und eines Gemenges von Kalk- und Magnesiacarbonat, 
die Aufgabe zu l()sen. Diese Masse wird in hoher Temperatur scharf 
gebrannt, so .vom Kohlensauregehalt befreit, dann gemahlen, mit er
hitztem, entwasserten Teer gemengt und in eisernen Formen unter sehr 
hohem Druck, del' bis zu 300 at ansteigt, zu Stein verarbeitet. Zunachst 
wurde der ThomasprozeB vorwiegend dazu verwendet, weiche FluB-

Fig. 81. lI10dell des ersten lI1urtin-Stahlwerkes. BOl"sigwerk. 

eisensorten zu erzeugen. In diesel' Hinsicht war er dem BessemerprozeB 
von vornherein entschieden uberlegen. In neuerer Zeit ist es abel' ge
lungen, durch Riickkohlen ihn auch fliT die anderen FluBeisensorten, fur 
die bisher del' BessemerprozeB noeh unentbehrlich schien, zu verwenden. 

Del' ThomasprozeB hat fur die deutsche Eisenerzeugung die allergroBte 
Bedeutung. Deutschland wurde dadurch unabhangig von del' Einfuhr 
fremden phosphorarmen Roheisens. Phosphorreiche Roheisen stehen ihm 
in Lothringen und Luxemburg in unersch(ipflichen Mengen zu Gebote. 

Mitte del' 60 er Jahre nahmen auf einem franzosischen Huttenwerke 
die Briider Mart i n die bis dahin schon vielfach erfolglos angestellten 
Versuche wieder auf, Stahl dul'ch Zusammensehmelzen von Roheisen und 
Schmiedeeisen herzustellen. Man vermochte zwar, im Tiegel zunachst 
mit kleinen Mengen dies V crfahren auszufuhren, abel' auf dem Herd eines 

:)* 
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Flammofens, wo es darauf ankam, mehrere Tonnen schmiedbaren Eisens 
flussig zu halten, wollte es nicht gelingen. Erst die Vereinigung des 
Martins chen Verfahrens mit der so uberaus bedeutungsvollen Erfindung 
del' Regenerativfeuerung von Friedrich und Wilhelm Siemens hatte 
bleibenden Erfolg zu verzeichnen. Der Siemens-Martin-ProzeB hat sich 
auBerordentlich rasch verbreitet und vor allem auch in Oberschlesien auf 
fast allen groBeren Huttenwerken Eingang gefunden. 

In Oberschlesien folgte dem ersten Konverterwerk auf Konigshutte 
nur noch eins 1884 auf Friedenshutte, das nach dem Thomas-Gilchrist
Verfahren arbeitete. Konigshutte und Friedenshutte sind die beiden ein
zigen in Oberschlesien geblieben, die FluBeisen in der Birne herstellen. 

Fig. 82. 1m Stahlwerk des Borsigwel'kes. 

Nur vorubergehend haben auch \die Huldschinskyschen Huttenwerke in 
Gleiwitz mit der Birne gearbeitet . 

.Mit dem Siemens-Martin-ProzeB ging das Borsigwerk in Oberschlesien 
voran. 1872 wurde der erste Herdofen nach Siemens-Martin in saurer 
Zusammenstellung in Betrieb genommen. Das Stahlwerk bestand zu
nachst aus 2 CHen von 5 bis 6 t Einsatz. Die Abbildung, Fig. 81, zeigt das 
Modell des Stahlwerks, das als erstes groBes Siemens-Martin-Stahlwerk 
Deutschlands im Deutschen Museum zu Munchen aufgestellt ist. 

In den 80 er J ahren wurde das Stahlwerk erweitert; drei basische 
C)fen von 18 t Einsatz kamen hinzu. 1898 wurden die sauren CHen ab-
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gebrochen und oin vierter 18 t-Ofen mit hasischer Zustellung nen erbant. 
Nach einem woitoren Umbau, der 1905 stattfand, erzeugt heute dies alte 
Stahlwerk 2900 t bandelsfertigon StahlguI3, 10700 t £liicke, 200 t Nickel
stahl und 920 t Tiogolstahl. 1900 konnte auf dom Bbrsigwerk das neue 
Stahlwerk in Betrieb gesetzt werden. Es besteht aus 4 basischen Siomens
Martin-Ofen von je 25 t Inhalt und erzougt 77500 t £locko. Einen Blick 
in das Stahlwork des Borsigworkos gibt Fig. 82. 

In der Zeit von 1890 bis 1903 hat sich die FlnBeisendarstellung 
nach Siemons-Martin in Oberschlesion bosonders ausgodelmt. 

1890 wurden ungefahr 64000 t Martin-FluBeisen, 1903 320000 t und 
1906 bereits 542423 t hergestellt, d. h. die Erzeugung an Martin-FluHeisen 
ist von 1890 bis 1903 um 400 vH gostiegon, wahrend die Erzeugung von 
KonvertertluHeison in dem gloichon Zeitraum von 107000 auf 264000 t, 
also nur um 46 vH sich vermehrt hat. Dagegon ist der Verbrauch an 
Roheisen zur Schweif3eisenorzeugung von etwa 307000 t auf 236000 t ge
fallen, hat sich also um 23 vH verringert. 

1890 wurden in der FluI30isonfabrikation noch gozahlt: 1 Bossemer-, 
5 Thomaskonverter und 17 Siomons-Martinofen. 1906 ftihrt die Statistik 
1 Bessemerkonvortor, 7 Thomaskonverter, 37 Siemens-Martin-Ofen mit 
basischer und 1 Siomens-Martin-Ofen mit sauror Zustellung. Das basische 
Verfahren hat sich also in Oberschlesien heute ganz allgemein eingeftihrt. 

In den lotzton J ahron ist ein neuor groBer Fortschritt im Martin
verfahren insoforn zu verzeichnon, als man orfolgreich bogonnen hat, mit 
tltissigem Roheison unter Zusatz von Erzen zu arbeiten. Man nonnt dies 
Verfahren den Rohoisen-ErzprozeB, der im Jahro 1893 zuerst in Dona
witz angewandt wurde. Dio oborschlesischon Stahlwerksingonieure haben 
sich von Anfang an ftir dieses Verfahren in hohom MaB interessiert. 
Anfangs 1904 wurde auch bereits auf der Hubertushtitte, das Verfahren 
angewendet. Das Werk vorarbeitete einen fltissigen Roheiseneinsatz von 
65 vH und 35 vH Schrot, wahrend sie vorher mit 30 vH kaltem Roheisen 
und 70 vH Schrot gearbeitet hatto. Die Hubertushtitte hat durch diese 
Verbesserung nicht nul' sehr erheblich ihre Produktion gesteigert, sondern 
VOl' allem auch ihro Selbstkosten wesentlich herabgemindert. 

J e mehr sich diese N euerung als wirtschaftlich vorteilhaft heraus
stellt, um so mohr worden die modernen Stahlwerko sich nur noch 
oinem Hochofenwork anschlieBen konnen. Hochofenwerke und Stahl
werke worden hierdurch zu einem Gesamtbetrieb gleichsam zusammon
geschweiI3t. 

Dio Vortoilo des neuen Verfahrens liegen auf del' Hand. Das 
Umschmolzen des Roheisens wird gespart. Del' Hochofen kann sein Roh
eisen auf schnellste Weiso abgebon, man braucht koine besondere GieI3halle, 
man spart die Lohne ftir das Zorschlagen und Aufladen dos Eisens. Das 
Stahlwerk kann den etwaigen UberschuH an Gason des Hochofenwerkes 
verwenden. Del' basisch zusammengestollte Martinofen kann fernor Roh
eisen mit beliebigem Phosphorgehalt verarheiteu, or ist also vollstandig 
unabhallgig von dom Phosphorgohalt dor Rohstoffo. Das Stahlwork wird 
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unabhangig von den Preisen dos Altoisonmarktes, da es ihm freisteht, je 
nach Wunsch mehr oder weniger Schrot zu verarbeiten. Das Stahlwerk 
kann mit den sogenannten Roheisenchargen auch leichter eine gute 
Qualitat herstellen· als im SchrotprozeB, und ferner wird fur den Wett
bewerb mit SchweiBeisen noch geltend gemacht, daB die SchweiBarbeit 
des in dieser Weise hergestellten FluBeisens groBer ist. 

Das Verfahren verlangt einen zwischen Hochofen und Martin
werk eingebauten Roheisenmischer, besonders weil die Abstiche del' 
Hochofen sich nicht mit dem Bedarf des Stahlwerkes an flussigem Roh
eisen decken. Diesel' Behalter wirkt auch gunstig auf die Entschwefe
lung des Eisens und auf die gleichmaBige Mischung del' einzelnen Roh-

Fig. 83. Roheisenmlscher der IWnigshUtte. 

eisenabstiche. Der Mischel wird heizbar sein mussen, wenn es sich urn 
kleinere Roheisenmengen, etwa urn 300 tin 24 Stunden, handelt, weil sonst 
die Gefahr vorliegt, daB er einfriert. Die Fig. 83 zeigt den Roheisen
mischer del' Konigshutte. In der Ofenkonstruktion selbst hat sich nicht 
viel geandert. Nur die GroBe hat auch hier von Jahr zu Jahr zugenommen. 
Heute werden CHen von ungefahr 8 m Lange, 3 bis 3,5 m Breite mit einem 
Fassungsraum von 25 bis 30 t ausgefuhrt. 

Wesentlich verbessert hat man den Betrieb durch Einfuhrung 
der Chargiermaschine, die auch in Oberschlesien, soweit es die Platz
verhaltnisse gestatten, immer mehr benutzt wird. In neuester Zeit 
hat man sie hangend ausgefuhrt, urn die Arbeitsbuhne frei zu lassen 
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und die obore Laufbahn als Kran benutzen zu konnen. Del' Hauptvorteil 
diesel' Masehinenanwendung liegt wieder in dem Ersatz von Mensehen
arbeit, die hier dureh die Ofenhitze ganz besonders ersehwerl wird. 
Fur Generatoranlagen werden heute meistens freistehende, zylindrisehe 
Generatoren mit dazwisehen liegenden, groBen Staubsammlern ausgefuhrt. 
Es wird mit Ventilatoren unter Hinzufugung yon etwas Dampf geblasen. 

Fur die feuerfeste Ausmauerung del' (Hen war man £I'uher in erster 
Linie auf englisehes Material angewiesen, so da1;\ man 70 bis 80 Mark 
fur die Tonne bezahlen muBte. Das hat yollkommen aufgehort, man 
steUt das feuerfeste Material heute in Obersehlesien her, und die Of en 
sind sogar dauerhafter als in anderen Bezirken. Die groBen, neuen ()fen 
halten nieht selten bis zu 1000 Chargen und daruber ohne wesentliehe 
Reparaturen aus. 

Fig. 84. Frledenshiitte. 

Zum Vergleieh mit dem yorher allgemein Ausgefuhrtem soi noeh 
kurz auf einige Stahlwerke eingegangen. Es wird sieh dabei auoh Gelegen
heit finden, noeh naher auf einige besondere Betriebseinriehtungen hinzu
WClsen. 

Zu den bedeutendsten oberschlesischen Werkon, die ebenso wie die 
Konigshutte oft die Entwieklung dureh kuhnes Vorwartsschreiten beein
Hu1;\t haben, gehOrt die Friedenshutte. Wie bereits erwahnt, hat sie 
kurz nach der Erfindung durch Thomas und Gilchrist im Jahre 1878 
den Thomas-Proze1;\ eingefuhrt; wahrend die Konigshutte, die gleich
zeitig das Verfahren aufnahm, hierzu die vorher ausgefuhrte Bessemer
Anlage benutzte, erbaute die Friedonshutte ein fur den neuen ProzeI3 
besonders eingerichtetes neues Werk. Drei Konverter von je 10 t 
wurden errichtet. Das Eisen wurde in 2 Kupollifen . umgesehmolzen. 
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Schon damals dachte man daran, das von de'm eigenen Hochofen er
zeugte Thomas-Roheisen flussig zuverarbeiten, aber erst 10 Jahre spater, 
1894, kam man hierzu. Es wurde zuerst ein Mischer von 150 t Inhalt 
erbaut; er war als sogenannter Rollmischer nach amerikanischem Vorbild 
konstruiert. Das uber Sonntag verbleibende Eisen, daB man nicht flussig 
verarbeiten konnte, wurde wahrend der Wochentage im Kupolofen um
geschmolzen und dem Mischer ebenfalls zugefuhrt. Mit dem wachsen
den Stahlbedarf des Werkes wurde es notwendig, in, den folgenden 
J ahren bereits einen zweiten Mischer gleicher Konstruktion aber von 
300 t Fassungsraum zu erbauen und ebenso einen zweiten Konverter. 
Dann steUte es sich als notwendig heraus, die Kupolanlage zu erwei
tern. Die alten Kupolofen waren zu klein; sie wurden durch 
3 groBere ersetzt, von denen jeder 600 bis 700 t flussiges Eisen in 
24 Stunden zu liefern vermochte. Inzwischen hatte die Friedenshutte 
auch ihre Hochofenanlage von 3 auf 5 CHen erweitert. Dem Konverter 
standen seitdem 20 bis 25000 t flussiges Eisen im Monat zur weiteren 
Verarbeitung zur Verfugung. Urn die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu 
erhohen, wurde auch 1905/1906 die Konverteranlage umgebaut. 2 Kon
verter von je 10 t wurden durch 2 von je 15 t ersetzt. Einen neuen 
Konverter von gleichem Fassungsraum fugte man hinzu. Die heutige 
Anlage besteht also aus 3 Konvertern von je 15 und 2 von je 10 t. 
Wahrend die erste Anlage hOchstens 10000 t monatlich lieferte, laBt sich 
heute die Produktion auf 26000 bis 30000 t monatlich steigern. 

Der erzeugte flussige Stahl wird durch einen hydraulischen GieB
wagen in Kokillen gegossen, deren GroBe seit dem Bau eines Blockwalz
werkes gegenuber fruher bedeutend gestiegen ist. Vor der Inbetrieb
setzung des Blockwalzwerkes wurden auf der Friedenshutte nur Blocke 
von 1500 kg zum unmittelbaren Verwalzen auf Profileisen gegossen, 
wahrend heute Blocke von fast 4000 kg hergestellt und verarbeitet 
werden. Die GieBgrubenanlage brauchte deshalb bisher nicht vergroBert 
zu werden. Die GieBgrube wird durch einen Pfannenkran zum Wechseln 
der Stahlpfannen und 3 Blockkrane bedient. 

Ein wichtiges Nebenprodukt des Thomas-Verfahrens bildet die Tho
masschlacke, die in der Hauptsache aus Kalk und Phosphorsaure zusam
mengesetzt ein vorzugliches Dungemittel abgibt. Dem Thomaswerk 
der Friedenshutte ist deshalb als Nebenbetrieb eine Thomasschlacken
muhle angegliedert. Die Schlackenproduktion schwankt je nach dem zu 
verarbeitenden Phosphorgehalt im Thomaseisen zwischen 20 und 25 vH 
auf die Thomasblocke bezogen. Durchschnittlich enthalt die Thomas
schlacke des Werkes 15 vH an Phosphorsaure. Es werden an Thomas
schlacke einschlieHlich sogenannter Pfannenschlacken jahrlich etwa 50 
bis 70000 t erzeugt, wovon rd. 10000 t auf Pfannenschlacken entfallen. 
Die Thomasschlacke wird in Kasten aufgefangen; die spater erstarrten 
Kuchen werden in der Schlackenhalde zerkleinert und sodann von 
der Muhle zermahlen. In der Schlackenmuhle wird die Schlacke mit 
7 Kugelmuhlen zu feinem Mehl mit wenigstens 75 vH Feinmehlgehalt 1) 

I) Der Ausdruek Feinmehl bezeiehnet hier, dati das Mehl dureh Sieb Nr. 100 del' 
Firma Amandus Kahl in Hamburg geht. 
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zermahlen. Die Thomasschlacke wird dann ill Sach yon moist 100 kg Ge
wicht yel"packt und unter dol' Marke "Stem" in don Handel gebracht. Die 
Landwirtschaft bezieht gewlihnlich durclt landwirtschaftlichc Vereino und 
Genossenschaften die Schlacke im GroBon. Del' Prois richtet sich nach dem 
Gehalt an Gesamtphosphorsaure. In nouoror Zoit wird sic auch nach dem 
Gehalt der zitratlOslichon Phosphorsauro yerkauft. 

Als weiterer Nebenbetrieb ist dem rrhomaswerk der Friodenshiitto 
ein Kalkringofen zum Brennon dos niitigon Kalksteins angegliodert. Er 
besteht aus 36 Kammern, yon denen jede 30 t gebrannten Kalk fam. 
Monatlich liefert dol' Ofon, der durch 3 Fouer bediont wird, 3000 bis 
3500 t gebrannten Kalk. Gegonuber dOln Schachtofen hat del' Kalkring
of en den Vortoil, daB man aus ihm nur sauren Kalk froi yon allen 
Schlackenansatzen des Brenngutes erhalt. Dadurch wil'd del' hiihere 
Kohleuvol'brauch etwas ausgeglichon. 

Das Martinwel'k del' Friedenshutte besteht aus 3 C)fen mit einem 
Chargenausbringen yon 20 t. Die GieBgrube fur das Martinstahlwerk 
liegt mit del' des Thomaswerkes in oiner Flucht. 

Die J ahresproduktion betrug 1906 60000 t Martinblcicke, zu deren 
Transport 3 hydraulische Krano dienten. Dio fur boide Stahlwerke not
wendigon, feuorfesten Baustoffe werden von cineI' groBen Dolomitanlage 
hergestellt. 2 Dolomitbrennofen, die taglich je 30 t gebrannten Dolomit 
liefern, sind vorhanden. Die Konverter des Thomaswerkes werden mit 
gepreBtem, ungebrannten Dolomitstein, die aus einem Gemisch von Teer 
und gebranntem Dolomit bestehen, gemauort. Fur die Fabrikation diesel' 
Steino sind auf dol' Friodenshutte 2 hydraulische Pressen vorgesehon. Die 
Konverterbodell werdon ebenfalls auf mochanischcm Wege mit Hulfe del' 
Versenschen Stampfmaschine gefortigt und in zwei besonderen Boden
brennkammern gebrannt. 

Den fur die Konyel'tel'anlage notigen Goblasewind liefern 2 liegende 
Geblasemaschinen yon je 2000 PS, yon (llmcn stots eino im Betrieb ist. 
Es werden etwa 420 elml minutlich Luft \'on 2 at gebraucht. 

Der zum Betrieb del' Gesamtanlage erfordorliche hydraulischo Druck 
wird durch eino aus 3 Druckpumpon und 2 Akkumulatoren bostehonde 
Anlage geliefert. 

Die Bismarckhutto hat illr Martinwerk, das heuto aus 5 CHon bo
stoht, 1890 in Betrieb genommen. Drei del' {)fen sind fur 18 t, oiner fur 20 t 
und dol' neuosto fur 40 t Einsatz gebaut. Bei den alten ()fen wird noch 
yon Hand eingesetzt. Del' noueste wird mit Hulfo einer Ladomaschine be
dient. Fur die Bedienung del' GieBgrube sind noch 3 hydraulischo und 
2 elektrische Krane, yon denen del' eine mit 50 t Tragkl'aft zugleich als 
Pfannonkran dient, vol'handen. Auch 3 fahrbaro GieBwagen stohen zur 
Verfugung. 5 Elevatol'en bofol'dorn don Hohstoff auf die erhohto Arbeits
buhne. 2 Druckpumpen liefern don Betriebsdruck dor Druckwasseranlage 
yon 25 at. 

Auf del' Julienhutto wurdo in don letzten Jahl'en ein Stahlwerk 
erbaut, 11m unmittelbal' flussiges 1\01IOise11 ill .:\Ial'tiniifell zu yel'wonden; 
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es wurde im April 1906 in Betrieb genommen. Es bestehe aus 3 C)fen 
von je rd. 30 t Fassungsvermogen. In del' GieBhalle arbeiten 2 Krane 
von 50 t und 2 von 10 t. Die Ofenhalle wird von einem Muldenkran 
und einer hangenden Lademaschine bestrichen. Del' Muldenkran hat 
ein Hiilfshubwerk von 15 t und hebt gleichzeitig 3 mit einem Satz 
Materialien beladene Mulden von del' Hiittensohle auf die Ofenbiihne. 
Diese Mulden werden dann vom Ladekran, del' ebenfalls ein 15 t Hiilfs-· 
hubwerk hat, in den Ofen eingesetzt. Del' Einsatz besteht zum groBten 
Teil aus flussigem, einem Mischel' entnommenen Roheisen. Es wird 
nicht yon del' Vorderseite, sondel'll von del' Abstichseite aus in den Of en 
gegossen. 

Neben del' Ofenhalle sind in besondel'er Halle die Generatoren 
untergebracht. Jeder Ofen hat 3 zylinderische 4,5 m hohe Generatoren. 
Zwischen den Generatoren· und den Ventilen liegt ein Staubsammler. 
Das Gasventil ist nach Bauart Forster ausgefuhrt. Als Luftventil dient 
das alte Siemenssche Klappenventi1. Die Kohlen werden von einer Hoch-

Fig. 85. JulienlJiltte. 

bahn aus in Taschen geladen, von denen sie durch Hangekasten in die 
Genol'atoren gefullt werden. Das Generatorgas wird durch Ventilatol'en 
mit Untersttitzung von Dampf in die CHen gepreBt. J eder Ofen hat seine 
eigene Esse von 45 m Hohe und 1,5 m oberer 1. W. Die ganze Stahlwerks
anlage wird elektrisch betrieben; hiel'zu dient eine eigene Umformer
station, die von del' Zentl'ale mit Drehstrom gespeist, Gleichstrom von 
400 Volt Spannung liefert. 

Das Martinstahlwel'k del' Baildonhiitte wurde 1890 erbaut und 1891 
in Betrieb gesetzt. Es bestand urspriinglich aus 3 Of en von 12 t Fassung. 
SpateI' wurden die Of en auf 16 t vergroBert und 1894 ein viertel' Ofen 
von 20 t Fassung hinzugefugt. Die Genel'atoren sind nach del' alten 
Siemensschen Bauart mit Kol'ting-Geblase versehen. Eine eigene, ober
irdisch verlegte, Gasrohrleitung bedient aIle 4 Of en. Die GieBgrube ist 
tiefgelegt und unmittelbar hinter dem Of en angeordnet. Gegossen wird 
mit Hiilfe zweier DampfgieBwagen. Die hydraulische Anlage, die aus 
4 Pump en und 1 Akkumulator besteht, ist unmittelbar neben dem Stahl-
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werk angeordnet. Von hier aus werdon 4 hydraulisohe Drehkranc 
betrieben und zugloieh wird aueh del' Krafthodarf fiir andere Teile des 
Werkes gedeekt. Das Einsatzmaterial sehafft ein hydrauliseher Hebe
tisch auf dio Ofenhiihne; aueh oin olektriseh betrieboner Aufzug 

Fig. 86. Baildonhiitte. 

steht hierfur noeh zur Verfiigung. Samtliehe Sehmelzmaterialiell werden 
von einer fahrbaren, elektrisehen Lademasehine mit Mulden in die C)fen 
eingesetzt. 

Die Vereinigte Konigs- und Laurahiitte besitzt, wie schon er
walmt, aueh ein Thomaswerk, das mit Roheisen aus einem heizbaren, 300 t
Miseher bedient wird. Zur Reserve sind noeh 2 KupolOfen vorhanden. 
Das Werk, Fig. 80, besteht heute aus 3 K01l\'ertern mit einem Fassungs
raum von 8 bis 10 t. Die Geblasemasehine, eine stehende Verbund
masehino von rund 900 PS, liefert 300 ebmjmin von 2 at. Eino altere lie-

Fig. 87. Laul'ahiitte. 

gende GebHisemasehine dient zur Aushilfe. Die Botriebskraft des Werkes 
wird von oiner hydraulisehen Anlage aus goliefert. Ferner besitzt die Hutte 
2 Martinwerke. Dio altere Anlage bestoht aus 4 C)fen, die neue aus 3 von 
je 30 t Fassung. In der alten Anlage wird vom Pfannenwagen aus ge
gossen. Fur die Bewegung del' Bloeke und Kokillen sind 4 Lokomotiv
krane vorhanden. 5 Generatoren erzeugen das erforderliebe Gas. An das 
alte Martinwerk iRt die StahlformgieBerei angeReblosRen. Mit Hilfe eines 
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elektromagnetischen Scheideapparates wird auch das im Stahlwerksschutt 
enthaltene metallische Eisen noch gewonnen. Wahrend man bei dem alten 
Martinwerk noch von Hand einsetzt, steht dem neuen Werk eine elek
trisch betriebene~ Lademaschine zur Verfugung. In der GieI3grube wird 
von einem GieBkran mit seitlich festgehaltenen Pfannen gegossen. Den 

Fig. 88 . Laufkran. 

elektrisch betriebenen GieHlaufkran zeigt Fig. 88. AuBerdem sind 2 Block
krane, von denen cineI' mit gesteuerter Zange versehen ist, vorhanden. 
Fur die unmittelbare Verarbeitung flussigen Roheisens vom Mischel' ist 
auch das Martinwerk vorgesehen. Das erforderliche Gas liefern 9 Gas
generatoren, die mit selbsttatiger Kohlenzufuhrung ausgerustet worden sind. 

Auf del' Falvahutte arbeitet ein Martinwerk mit 2 CHen von je 22 t 
Einsatz. Die GieBgrube wird durch 3 hydraulische Krane, die mit einem 
Wasserdruek yon 35 at arbeiten, betrieben. 

D. Der Walzwerksbetrieb. 

Zur Formgebung, fur die he ute aussehlieHlieh das Walzverfahren 
Anwendung findet, wurde fruher vielfach das Schmieden benutzt. Die 
im Rennfeuer erzeugten Luppen waren so klein, daB man sie mit sehweren 
Handhammern noch recht gut ausreichend sehweiBen und fonnen konnte. 
Fur die Luppen del' Frisehfeuer genugten Stielhammer von verhaltnis
maBig kleinen Abmessungen, die Wasserrader mit einer Leistung von 
wenigen Pferdestarken antrieben. Anders wurde es, als es sieh urn 
groBe Luppen aus Puddelofen handelte, als man sehwere Pakete fur die 
Blechherstellung schweiBen muBte. Hierzu genugte die Wirkung des 
kleinen Stielhammers ebenso wenig als fur die immer mehr vom Ma
sehinenbau verlangten groBen Schmiedestiieke. Diese Leistungen wurden 
erst moglieh, als es dem groBen englisehen Ingenieur N asmyth Ende des 



141 

vorigen J ahrhunderts gelang, dem Dampfhammel' seine noch heute alIge
mein gebrauchliche Form zu geben. 

Damit hatte der Maschinenbau dem Eisenhiittenwesen ein machtvolles 
Hilfsmittel verschafft, das, immer riesiger ausgefuhrt, schlieBlich doch in 
neuerer Zeit auch wieder an die Grenze seiner Leistungsfahigkeit gekommen 
ist. Seitdem auch Fallgewichte bis uber 100 t nicht mehr ausreichten, mui3te 
man sich fur das Schmieden nach anderen maschinellen Hilfsmitteln um
sehen. Man ging hier in immer steigendem MaH in neuerer Zeit zu 

Fig. 89. 1m Dampfhammerwerk des Borsigwerks. 

Schmiedepressen uber, deren ungeheurer Druck in das Innerste del' Ar
beitsstucke zu dringen vermag. 

Durch Schmieden hat man lange Zeit auch noch Stabeisen und 
Bleche herstellen mussen. Die ersten Dampfkessel Oberschlesiens waren 
noch aus gehammerten Blechen von wenigen QuadratfuI~ Groi3e ange
fertigt. Diese klein en , ungleich gehammerten Bleche machten die Her
stellung groiJerer, dichter Dampfkessel zu einem Kunststuck, das auch dem 
geilbten Kesselschmied nicht oft gelang. Hiel' hahen die Walzwerke erst 



142 

Wandel geschaffen; sie erst haben die Massenfabrikation auf diesem Ge
biet ermoglicht, ohne die die ganze Eisenindustrie mit ihrem heutigen, 
riesigen Bedarf an Walzfabrikaten gar nicht mehr denkbar ist. 

Auch die Walzwerke fingen klein und bescheiden an. Meistens ge
ntigte noch ein Wasserrad von 5 bis lOPS Leistung zum Antrieb der 
WalzenstraBen. Als man die Wasserkraft durch Dampfkraft ersetzte, 
stiegen auch die Ansprtiche, die man jetzt leichter erftillen konnte. Aber 
auch die ersten Dampfmaschinen der Walzwerke wiesen noch sehr geringe 
Leistungen auf. Eine Walzenzugmaschine von 50 oder gar 100 PS war 
schon eine groBe Maschine; heute sind Walzenzugmaschinen von vielen 
1000 PS keine seltene Erscheinung. Die Walzenzugmaschinen gehoren 
heute zu den groBten tiberhaupt verwendeten ortsfesten Dampfmaschinen. 

Fig. 90. Triowalzwerk Konigshiitte. 

Nicht mindel' groB war die Entwicklung auf dem Gebiete del' Walzen
straBe selbst. Auch hier ging die Entwicklung zuerst langsam voran. 
Vor 50 J ahren war die Einrichtung der oberschlesischen Walzwerke, ver
glichen mit dem heutigen Stand, noch sehr bescheiden. 

Die ausftihrlichen Tabellen tiber die Walzwerkseinrichtungen del' 
oberschlesischen Htittenwerke auf Seite 146 bis 159, die in dankens
werter Weise von Oberingenieur Kunze zusammengestellt wurden, geben 
eine vorztigliche Ubersicht tiber die Betriebseinrichtung und Produktion. 

Nul' kurz sei daher hier, durch Bilder untersttitzt, noch auf einige 
bemerkenswerte Anlagen hingewiesen. Die Konigshtitte hat ein Trio
walzwerk mit 4 Gertisten, das eine Tandemmaschine von 1500 PS an
reibt. Die 1873 gebaute Strecke wurde 1900 umgebaut. Mit den Walzen 
von 700 mm Dmr. konnen Trager bis 400 mm Hohe hergestellt werden. 
Eine andere, schon 1854 erbaute, mehrfach umgebaute TriostraBe steUt 
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Formeisen von mittleren Abmessungen, Grubellschienen und Klluppel, 
her; Fig. 90. 

Ein Blick auf das Blechwalzwerk del' Konigshutte und auf die von 
Menzel in seinem bertihmtell Gemalde: "Das Walzwerk u verewigte Wal
zenstraBe geben die Figuren 91 und 92. 

Das Blechwalzwerk des Borsigwerkes und die Arbeit an del' Blech
schere zeigen die Fig. 93 und 94. 

Fig. 91. Blechwalzwerk Konlgs11iit~c. 

Fig. 92. Wulzwcrk KGnigshiitte (Menzel- Wa]zwe,·k). 

Besonders interessant sind die Bestrebungen del' Elektrotechnik, auch 
den Walzwerksbetrieb zu erobern. Hierhin gehort in erster Linie das in 
letzter Zeit erbaute Feineisenwalzwerk del' Falvahutte in Schwientochlo
witz, Fig. D5 bis DS. Es besteht aus 

1 Vor-TriostraHe mit 450mm Walzen-Dmr., lauft mit 60bis llOUml.,lmin 
2 Mittel-TriostraBen " 350 " " laufen 11 150 ,, 230 11 

7 Fein-TriostraBen " 261,, " "" 320 " 460 " 
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Jede der drei Stra13en wird durch einen besonderen Elektromotor 
angetrieben, urn sie auf die jeweilig gunstigste Umlaufzahl einstellen zu 
konnen. 

Die W alzwer ksanlage ist an das N etz der 0 bel'schlesischen Elektri
zitatswel'ke angeschlossen. Da die Werke Dl'ehstl'om liefern, del' sich fur 
die in el'ster Linie gestellte Bedingung "Unabhangigkeit der dl'ei Stra8en" 
nicht eignet, mu8te der Drehstrom in Gleichstrom umgeformt werden. 
Del' Motorgenerator leistet gleichstromseitig' 500 bis 1000 Kilowatt, die 
einzelnen Motoren der Stra8en 200 bis 600 PS bezw. 300 bis 900 PS; die 
elektrische Anlage, zu del' auch die elektrischen Antriebe der Rollgange, 
Scheren usw. gehoren, wurde von del' Allgemeinen Elektrizitats-Gesell
schaft Berlin geliefert-

Auf allen drei Stra8en des Foineisenwalzwerkes werden Fertigfabri
kate erzeugt. In der Regel wird jedooh auf der Vorwalze bis auf 60 

Fig. n. Blechwalzwerk des Bors!gwerks. 

mal 60 mm vorgewalzt; darauf wird das Walzgut zerschnitten und auf 
den beiden anderen Stra13en verarbeitet. Die Vorwalze hat ein Schwung
rad von 12, die Mittelstra8e von 8, die Fertigstra8e von 5 t. 

Die Hutte produzierte mit diesem Walzwerk im letzten Betriebsjahre 
7147881 kg Handelseisen und 3106130 kg Riegel. Hierbei betrug der 
Elektrizitatsverbrauch 1850000 Kilowattstunden zu je 5,7 Pfg. 

Auch die Friedenshutte hat ihr neues Feinblechwalzwerk mit elek
trischem Antrieb ausgerustet, Fig. 99. Das Feinblechwalzwerk besitzt 
zwei StraBen; auf der ersten Stra8e werden hauptsachlich schwerere 
Blechsorten, bis zu 3 mm Dicke, hergestellt. Die Strecke selbst besteht 
aus 4 Gerlisten, einem Duo-, Vorsturz- und 3 Fertiggerusten; die ersten 
3 Gerliste haben mit Rucksicht auf die Blechabmessungen Hebetische. 
Auf del' zwciten StraBe werden die dunnen Bleche, in erster Linie Dy-
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namobleche gewalzt; diese Strecke hat 5 Geriiste , em Duo-, Vorsturz-, 
3 F ertig- und ein Dressiorgeriist. Das Platinengewicht fiir beide StraBen 
variiert zwisohen 8 bis 200 kg , je naoh dor verlallgten Blechabmessung. 

Fig. 04. An acl' Blerilscilcere des Borsig\\·erkes. 

Fig. 95. Vor· und MittdstrafJe und Riege!scheere . Falvahiitte. 
10 
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Bauart der StraBe ... . ---
'" 

",.0 ~ 
Z Benennung der rt:I .~ ~ Walzen 

... '" Fabrikationsgebiet 
;;j StraBe 

...... .., 
Zahl und Art der I BalIen-..c:l"..-

".0 '" Dmr_ 
...:l ...., ~ '" Geriiste Hinge 

H 
mm mm 

Bismarckhutte, 
LuppenstraBe 1872 Luppeuschienen 2 Trio-Lnppengeriiste 540 1080 

Bleche 1 Duo-Blechgeriist 700 1080 

2 FeineisenstraBe V 1872 L-Eisen bis 80 - 15 2 Trio-Vorstreckger_ 400 1200 
.-Eisen bis 145' 10 3 Trio-Fertiggeriiste 400 1080 
.-Eisen bis 65·65 4 Trio-Fertiggeriiste 265 616 

3 FeineisenstmBe IT 1872 L-Eisen bis 26 - 6,5 1 Trio-Vorstreckger. 385 1200 
• - Eisen bis 40· 20 6 Trio-Fertiggeriiste 265 616 
.-Eisen bis 10 ·10 

4 Blechstrecke I 1880 Feinblech von 0,27-2,5 mm 1 Dno -Vorstreckger. 700 1300 
3 Duo-Fertiggeriiste 700 1300 
1 PoJiergeriist 700 1300 

5 Blechstrecke II 1889 Feinblech von 0,27-2,5 mm 1 Dno -Vorstreckger. 700 1600 
4 Duo-Fertiggeriiste 700 1600 

1300 

6 Blechstrecke III 1890 Feinblech von 0,27-2,5 mm Duo -Vorstreckger_ 700 1300 
Duo-Fertiggeriist 700 1300 

7 Blockstrecke 1890 Flacheisen 200,5-50 2 Trio - Blockgeriiste 700 1800 
Feinblech Duo -Vorstreckger_ 700 1300 

2 Duo-Fertiggeriiste 700 1300 

8 GrobeisenstraBe 1899 SchweiB- u FluBbandeisen. 5 Geriiste Trio-Erd-
Grubensehienen, Laschen, mannstander 

Unterlagsplatten usw_, Blockgeriist 650 1750 
Halbprodnkte 1 Riegelgeriist 650 1750 

2 Fertiggeriiste 650 1750 
Poliergeriist 600 700 

9 Grobblechstrecke 1899 Grobbleche 4-30 mm, 1 Grobblechgeriist 800 2500 
2200 mm breit, 

11 
U niversa leisenger_ 650 870 

Universaleisen 3-40 mm 
bis 845 mm breit 

Bethlen-Fal yah utte, 
Trio-Vorstrecke 1903 ver. Formeisen 1 Vorblockgeriist 450 1500 

•• 50-150 mm Trio 
L ZO-50, T 60-80 

Grubenschienen 

2 Trio-MittelstraBe 1903 }'ormeisen 1 Vorwalztriogel'iist 350 135U 
•• 25-50 mm 1 Fertigwalztrioger. 350 1350 

L • 35-50, T 35-60 I Polierwalzduoger_ 350 600 
U 1. 35-50 

• 30-39 1. hel. Starke 
.1 55-60 

• Fenstereisen 40-45 

3 Trio-FeinstraBe 1903 Formeisen 1 VOl'walztriogeriist 261i '1100 
LTC 1. bis 35 mm bei ;, Fertigwalztrioger_ 265 600 

31/4-61/2 Starke 1 Polierduogeriist 265 400 
•• 5-26 mm 

• unter 39 0,75-20 

4 Luppensttecke 1880 Rohschienen und Luppen 1 Trio Walzgeriist 450 1350 
1 Duo-Walzgeriist 450 1250 
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Antriebsmaschine 
J ahresproduktiion in 

Bauart II Leistung I 

1857 1882 
, PS 

A.-G. fur Eisenhttttenbetrieb. 

2 

3 

4 

5 

6 

Einzylindermaschine mit 
veranderlicher Expansion 

Tandemmasehine mit Ex-
pansionssteuerung 

Einzylindermaschine mit 
Expansionssteuerung 

Einzylindermaschine mit 
Expansionssteuerung 

Tandemmasehine mit Ex
pansionssteuerung 

Tandemmaschine mit Ex
pansionssteuerung 

7 Einzylindermaschine mit 
Expanslonssteuerung 

8 Tandemmaschinc mit 
verandcrlicher Expansion 
und AnschluB an Zentral

kondeusation 

9 Tandemmaschine mit 
veranderlieher Expansion 
und AnschluB an Zentral

kondensation 

300 

900 

600 

900 

1400 

1HOO 

1000 

1100 

1200 

Eisen- und Stahlwerk-A.-G. 
Gleiehstromkompoundmotor 200 norm. 

1l = 60 - 110, 500 Volt, 800 maxim. 
Schwnngrad 12 t 

2 Gleiehstromkompoundmotor 200/800 
1l = 150 - 230, 500 Volt 

Schwungrad 8 t 

3 Gleichstromkompoundmotor 300,'10UO 
1l = 320 - 460, 500 Volt 

Schwungrad 5 t 

4 stehende Einzylindermasch. 
m. Meyer-Schiebersteuerung 
n = 70, 700 mm Zyl.-Dmr., 

95'0 mm Hub 

200 

! 14600 I 

I 
102001 

I 

1960 

18000 

1906 

11 389 

17 170 

;; 725 

7800 

10300 

11 400 

57000 

288 Schichten 

Bemerkungen 

Die Bismarckhii tte, 

bei Schwientochlowltz gelegen, 
wurde 1872 gegriindet und 1 ~ 7 3 
in Betrieb gesetzt. Bel del' 
Griindung fiir Fabrikation von 
Eisenblechen und Walzeisen 
eingerichtet, umfaBt die Hiitte 
jetzt Puddelwerk, Siemens-Mar
tin-Stahlwerk, Tiegelgu6stabl
werk, Bloc,kwalzwerk, Kalt
walzwerk, Feinblechwalzwerk, 
Grobblech-, Grobeisen - Univer
sal -Walzwerk, Rohrenwalzwerk. 
1m Jahre 1906 wurde von del' 
Bismarckhiitte die Bethlen-Fal
vahiitte A.-G. Eisen- und Stahl
wrrk bei Schwientochlowitz er 
worben, die um das Jahr 1830 
gegriindet, bis 1904 zu dem 
Graflich Guido Henckel Donners-SchweiBeisen 

6920 t marckschen Industriebesitz ge· 
190 Schiehten hOrt hatte und dann 1904 in 

FluBeisen 
142;;0 

376 Schiehten 
Grobbleeh u. 
Universaleisen 

Sa. 18700 

10000 

15000 

eine AktiengeseIIsch aft umge
wandelt wurde. 

Die Bethlen-Falvahiitte 

umfaBt: Hochofenanlage, Pud
del weI' k, Siemens -Martin -Stahl
werk mit StahlformgieBerei, 
Formeisenwalzwerke,Rohrwalz
wcrk, Masehinenfabrik. 

Die Walzwerkseinrichtungen 
der beiden Werke gibt neben
stehende Zusammcnstellung. 

Beziiglich der Produktions
ziffern ist zn bemerken. daB 
die Rohschienenproduktionen 
im Werke selbst zu Fertig
fabrikateu weiter verarbeitet 
werden. 

10* 
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Benennung del' 
StraBe 

Grobstrecke und \1896 
Universalstreke 

Mittelstrecke 1899 

Feinstrecke 1891 

LuppenstraBe I 1868 

Luppenstra6e II 18G8 

FeinstraBe 1870 

MittelstraBe 1869 

FeinblechstraBe 1868 

MittelblechstraBe 1870 

Grob blechstrecke 1868/ 
1886 

Radreifenwalz- 1876/ 
werk I und II 1881 
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Fabrikationsgebiet 

a) Universaleisen 130-
150 mm Breite 

b) Flacheisen ~ 70 bis 
Bandeisen 165 mm 
Rohrbandeisen breit 

L-Eisenbis 90 X 90 mm 
Grubenschienen b.90mmHohe 

.-Eisen 50-110 mm 

• n .• -Eisen 40-100 mm 
Bandeisen 50-130 mm 
Flachelsen 40-130 mm 
L-Eisen bis 80x80 mm 

T-Eisen 45-65 mm 
Grubenschienen b.72mmHohe 

Formeisen 
LTC 1. bis 35 mm bei 

3 1/.-6 1/2 mm Starke 
•• 5~26 mm 

_ unter 39 0,75-20 mm 
Starke 

Bauart del' StraBe 
~--~~.~~~~,----- ~ - - - -

Zahl und Art del' 
Geriiste 

Walzen 
---~--

Dmr. 

mm 
\ 
Ballen-
liinge 
mm 

B ethlen -F al V ah u tte. 

2 'ValzenstraBen mit 
Seiltransmission 

a) Vorwalztrio 600 1800 
1 Universaltrio oben 1530 1580 

nnten \ 
MittelwA60 

b) 2 Fertigwalztrio 475 1250 
1 Polierduo 475 600 

1 Vorwalztrio 450 1350 
1 Fertigduo 450 1150 
2 Polierduo 450 60U 

1 Vorwalzgerilst und 
Fertigstrer ke, ver-
bun den durch Seil-

transmission 
1 Vorwalztrio 3GO 1350 
Fertigstrecke 

1 Vorwalzgeriist 265 1350 
4 Fertigwalztrio 265 1350 
1 Polierduo 265 600 

A. Borsig, Berg- und Rutten-

Pnddellnppen 2/1 6" 3 Duo-GerUste 550 

Puddelluppell 2" 6" 3 Duo-Geriiste 600 

.13-37, • 13-43 1 Duo-Vorsteckger. 410 
_ 18 : 6 bis 55: 26 3 Duo-Fertiggeriiste 310 

L 26-55 mm 1 Duo-Fertiggeriist 310 

.37-150, • 46-150 4 Duo-Gcriiste 600 
_ 42: 20 bis 110: 70 

_ 60-120 mm 

Feinbleche bis 1 mm Duo-Geriist 620 1500 
Feinbleche bis 3 mm Duo-Geriist 620 2000 

Bleche von 31/~-7 mm 1 Duo-Geriist 620 1500 
1 Duo-Geriist 800 2500 

Grobbleche 1 Duo-Geriist 900 3500 

Radreifen und L-Rlnge 2 Walzwerke 
von 490-2500 mm Dmr. 
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Antriebsmaschine 
-----------

I 
Bauart 

I 

(Fortsetzung). 

Zweizylindcr -Taudemma- I 

sehine, Kolbenschieber mit, 
Expansion, Ii = 90 (8,,-100) I 

7,,0/1060 mm 7,yl.-Dmr., 
1100 mm Hub 

Jiegende Einzylindermas,·h., 
Kolbenschieber Ill. Expans., 
n=100, 650 mm Zyl.-Dmr., 

1250 mm Hub 

liegende Einzylinrlermaseh. I 

mit Sulzer-Ventilsteuerung, 
n = 40-60, 1000 mm Zyl.-

Dmr., 12';0 mm Hub 

Leistung 

PH 

1130 

,)00 

,,50 

verwa] tung, Borsigwerk. 

stehende Einzyl. Dampf
mas chine m. Expansion u. 

Kondensation 

stehende Einzyl.-Dampf
maschine m. Expansion ll. 

Kond~nsation 

stehende Einzyl.-Damrf
maschine m. Expansion u. 

Konden"ation 

liegende Einzyl.-Dampf
lnas('.hine In. Expansion u. 

Kondensation 

stehende Eillzyl.-Dampf
Inaschine In. Expansion u. 

Kondensation 

7,willings-Rel'ersiermasch. 
mit Expansion lind Kon

(lensation 

Zwillings-Reversiermasch. 
mit Expansion und Kon

densation 

Zwillings-Dalllpfmascbinc 
mit Expansion und Kon

densation 

285 

330 

270 

680 

390 

2080 

2230 

320 
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J flhresproduktion in t 

---- -

1857
1 

1882 

J""oo 
- I 2000 

I 
4,,00 

I 

I 
, \ 

1/ 
1\8200 

:\ 
II "00 

I 
l~OG 

Universal- I 
strecke 11000 
Grobstrecke 

16000 

8,,00 

8000 

900n 

10000 

7uOO 
nur Tagsch. 

30000 

--

Bemerklmgen 

, 

Borsigwerk. 

Das Werk i't I>rivatbesitz 
£ler Firma A. Borsig, Berlin. 

Das Obersc,hlesische Werk 
wurde im Jahre 18"4/",, ge
grtindet und umfaBt: Erzfel
£leI', Koblengruben, Horhofen
werk mit Kokerei un£l Neben
produktengewinnung, Eisen
gieBerei, Siemens-Martin-Stabl
work, StahlformgieBel'ei, Pud
delwerk, Hammerscbmiede und 
Scbm!e£le-PreBwerk, ver. Form
eisenwalzwerke, Blechwalzwer
ke, Radreifenwalzwerke m. Rad
satzfabrikation, Kettellwalz
werke, Ble('bbiirdelwerk, Blech
schweiBerei, yer. mechanische 
Bearheitungswerkstatten. 
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Bauart der StraBe 
...; ... ' -------_ .. 

" ,Q ~ \ __ Walzen Z Benennung der '0 .~ ~ 

~ StraBe ~~~ Fabrikationsgebiet Zahl und Art der I D' I Ballen· eO ,Q " m). Hinge H >-, ~ ., Geriiste ..... 
mm ,mm 

Oberschlesische Eisen bedarfs-A.-G. 
1 Block-Reversier- 1899 C 300 1 Blockgeriist 1100 2750 

strecke u, Trltger- :::c 280-550 3 Fertiggeriiste 950 2600 
Reversierstrecke 

Duo 

2 Grobstrecke 1900 :::c 150-300 3 Geriiste 850 2000 
C 180-300 

1- Schienen, Schwellen, La-
schen, Unterlagsplatten usw. 

3 IGrobblechstrecke 1900 von 3 mm bis 40, 3-40 3 Trio-Geriiste 900 3000 
2 m. Universal· u. X 120 bis 620 breit, von 1 Trio-Grobblech 
3 Riffelblechwalz- 3 mm aufwiirts 1 Trio· Universal 620 1000 

werk, Trio 1 Trio-Riffelbleche 700 1700 

4 FeinblechstraBe I 1903 0,1 bis 3 mm 1 Vorsturzgerilst 630 1300 
und 2 Fertiggeriiste 630 1300 

1 Fertig I!"erils t 600 1000 
1 Fertiggeriist 630 1300 

FeinblechstraBe II 1904 Feinbleche 2 Vorsturzgeriiste 680 1800 
Duo Feinbleche 1 Fertiggerilst 650 1500 

1 Fertiggerllst 650 1600 

5 Fein blechstraBe Feinbleche 1 Vorsturzgeriist 630 1300 
III und 2 Fertiggeriiste 630 1300 
Duo IV 1907 Feinbleche 1 Vorsturzgerllst 600 1300 

2 Fertiggeriiste 600 1000 

6 DressierstraBe 1907 2 Duo-Gerilste 600 1300 
Duo Duo-Gerilst 600 1000 

71 
Radreifen- und L -Ringe und Bandagen einfach 
Scheibenrltder- von 320-2600 I. W. 

Walzwerk 

2 . Huttenwerk 
1 Grobstralle 1890 • u .• bis 140 Duo-Gerilst 600 2000 

:::c u. C bls 160 3 Trio·Geriiste 
L bts 160-160 200/100 
T bis 140/140X200/100 

Grubenschienen, Zores usw. 

2 MittelstraBe 1895 C bis 80, :::c bis 100 mm Duo-Geriist 450 1500 
L bis 80/80 X 100/100 3 Trio-Geriiste 
• bis 65, _ bis 170 

3 FeinstraBe II 1888 • u •• 18-40 mm 4 Trio-Geriiste 280 810 
_ bis 80 mm 

T und L bis 40/40 mm 
und kleine Formeisen 

4 FelnstraBe I 1902 • u .• bis 26 mm 1 Trio-Vorwalzger. 260 630 
_ bis 40 mm 5 Trio· Fertiggeriiste 

Bandeisen bis 50 min 1 Duo Fertiggeriist 

3. H uldschinsky-
FeinstraBe 1893 • .-Eisen 8-27 Vorstrecke 

_ 20 . 61/2-60 . 10 1 Trio-Vorstreckger. 450 1510 
L 20-40 gleich Fertigstrecke 

L 20-55 ungleich 1 Triu -Vorstreckger. 265 800 
C 26-40 2 Trio - Fertiggeriiste 260 800 
T 20-45 2 Duo-PoliergerUste 275 450 



,.; Antriebsmaschine 

Z 

;E 
Bauart ...:I 

1. Friedenshiitte. 
1 Tandemzwillingsmas~hine 

mit fester Expansion und 
Kondensation (Stauventil) 

2 Drillingsmaschine mit 
veranderlicher Expansion 

und Kondensation 

13 Tandem -Schwungradmascb. 
mit veranderlicher Expan-

sion und Kondensation 

4 6000 Volt Drehstrom-
motor mit Hanfseiltrieb 

und Schwungrad von 40 t, 
2 Motore, einer Resel've 

5 6000 Volt Drebstrom-
motor ohne S~hwungrad 

6 6000 Volt Drebstrom-
motor ohne S~~wungrad 

7 Zwilling mit fester Expan-
sion ohne Kondensation 

Zawadzki. 
1 liegende Tandemventilma-

s~.hine mit Kondensation 

2 liegende Tandemventilma
achine mit Kondensation 

3 liegende Einzyl.-Dampfma
schine mit Expansions

Scbieberstellerung 

4 liegende Tandem-Ventil· 
dainpfmaschine mit Kon

densation 

werke. 
liegende Zweizyl.-Dampf

maschine m. Kolbenschieber
steuerung m. selbsttat. Ex
pansion und Kondensation 

I Leistung 

I PS 

8000 I 
bei 170 

Uml./min 

8000 
bei 180 

Uml/min 

2500 
bei 80 

Uml./min 

1000 
bis 

maximum 
1800 

600 

250 

600 

1000 

550 

300 

1200 

450 
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Jahresproduktion in t 

1857\ 1882 1 
1906 

18096 

73656 

37164 / 

18372 

im Bau 

im Bau 

-

I 
5455 

24000 

12000 

9800 

12000 

8800 

Bemerkungen 

Die Friedenshiitte, 

1871 gegl'iindet, iibernahm 
den damaligen Besitzstand von 
der Scblesischen Hiitten·, Forst-
u.Bergbau-A.-G.Minerva,welche. 
denselben 1855 mit dem Hiit-
tenwerk Zawadzki vom Grafen 
Renard in GroBstrehlitz fiber-
nommen hatte. 

1905 wurde die Obers~hle-

sische Eisenbabnbedarfs - A. - G. 
Friedenshfitte vereint mit den 
Huldschinskyschen Hfittenwer-
ken A.-G. in Gleiwitz O/S. 

Die Anlagen der Friedens-
hiitte umfassen: Erzfelder, Koh-
lengrube, Zinkhiitten, Hochofen-
werk mit Kokerei und Neben-
produktengewinnung, Thomas· 
Stahlwerk, Siemens - Martin-
Stahl werk, Hammerwerk, Block-
walzwerk, Formeisenwalzwerke, 
Ble~hwalzwerke,Bandagenwalz-

werk, Radsatzfabrikation, Well-
blechfabrikation. 

Hfi tten werk Zawadzki 

mit Puddelwerk, ver. Form
eisenwalzwerken , Eisengie6e
reien in Kolonnowska und 
Hammerschmiede in Vossowska. 

Die Huldschinskywerke, 

gegriindet 1 R 6 7, umfassen: 
Puddelwerk, Siemens-Martin. 

Stahlwerk, StahlformgieBerei, 
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2 MittelstraBe 1893 

3 GrobstraBe 1890 
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Bauart del' StraBe 
----

I Walzen 
Fabrikationsgebiet 

Zahl und Art der 
I 

I BaIlen-Dmr. 
Geriiste Hinge 

I 

I mm mm 

3. Huldschinskywerkc 
• u .• -Eisen 27-75 

_ 52-131) 

L 45-80 gleich 
L 40-90 ungleich 

C 7545 u. 35 
T 50-80 

Grubenschienen 65 - 9:, 

• u .• -Eiseu 75-160 
Universal 120-88" 

Trio- Vorstreekger. 
2 Trio - Fertiggeriiste 
1 Trio-Poliergeriist 

1 Trio - Universalger. 
1 Trio -Vorstreckger. 

L gleich 90-105 mm 2 Trio-Fertiggeriiste 
L ungleich 65-130 mm 1 Duo-Poliergeriist 

ver. Spezialprofile 

455 lliGO 
455 1200 
41i5 500 

[610 
610 480 1600 

625 16()O 
625 
625 

1600 
700 

4 Radreifen Walz- 1898 Lokomotiv-, Haupt- uud 2 Geriiste 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

werk Kleinbahn-Bandagen 
L u. _ - Ringe bis 3000 

1. W. u 1700 kg Gewicht 

Oberschlesische Eisenindustric-A.-G. fur Bergbau und 
GrobstraBe 

MittelstraBe 

FeinstraBe 

SehnellstraBe 

1
1870 

umge
baut 
1891 

1871 
umge· 
lJaut 
1890 

1868 

1871 

Feineisenwalz- I 18liG 
werk I 

Feineisenwalz
werk Ii 

Feineisenwalz -
werk IV 

Feineisenwalz
werk 

1866 

1849 

1~73 

• 65-·130 mm 
• 60-100 mm 

_ 60-150 26 u. starker 

L 80-130 
Trager, Schienen, Plati

nen, Kniippel 

.Eisen 34-65 mm 
.-Eisen 34-60 mm 

_ 50-1,,5' 6-26 mm 
Bandeisen 50-155 mm 

L 50-80 mm 
T 4;;-80 mm 

Trager, Schienen 

• 14-33 mm 
• 14-33 mm 

_ 18-25' 6-26 

• u .• -Eisen 5-13 
_ 10-52·6-13 

Bandeisen 18-·52 mm 

BandeiFen bis 5 -, breit 

feines Bandeisen 
•• A-Eisen 

• • A-Eiseu 

• • A-Eisen 

1 Trio-Bloel<geriist 
1 Trio- Vorwalzger 
1 Trio-Fertigger(jst 
1 Duo-PoIiergeriist 

1 Trio-Vorblockger. 
1 Trio- Vorstreckger. 
1 Trio-Vorwalzger. 
1 Trio-Fertiggeriist 
1 Trio-Poliergeriist 
1 Duo-Poliergerilst 

1 Trio -Vorstreckger. 
1 Trio·Vorwalzger. 
1 Trio-Fertiggeriist 
1 Trio- Poliergeriist 
1 Duo-Poliergeriist 

1 T.io -Vorstreckger. 
1 Trio-Vorwalzger. 
3 Tr io-Fertiggerilste 
1 Trio-Poliergeriist 
1 Duo-Poliergeriist 

650 
650 
650 
650 

530 
400 
400 
400 
400 
400 

380 
250 
250 
250 
250 

380 ' 
250 
250 
250 
250 

1800 
1800 
1650 

930 

)!".oo 
1250 
11 00 
1100 

450 
450 

1125 
610 
610 
420 
420 

1125 
610 
610 
420 
420 

2. Eisenwcrk 

113 Trio -Vorstreckger. 
Trio ·Vorstreckger. 

tl Duo· Vorstreekger. 

1 Trio -Vorstrcckger. 
3 Trio - Fertiggerilste 
3 Duo - Fertiggeriiste i 
1 Duo -Vorstreckger, I 

3 Trio- Fertiggeriiste ' 
2 Duo - Fertiggeriiste I 
1 Trio -Vorstrcckger. 
3 '1'rio - Fertiggeriidte I 
3 Duo - Fertiggeriiste 

390 
250 
250 

280 
250 
250 

390 
2~0 

250 

390 
250 
250 
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Antriebsmaschine 

Banart 

(Fortsetzung). 

Leistung 

PS 

2 liegende Zweizylioder- %0 
Dampfmaschine mit Kolben
sebiebersteuerung mitselbst
t:ltiger Expansion und Kon-

densation 

?, lieg~nde Zweizylimler- UOO 
Dampfmaschine mit selbst-

tatiger Expansion und 
Kondensation, Ventilsteue· , 

rung ! 

4 Zwillingsdampfmasehine m. normal 
Schiebersteuerung ohue Ex- 500 
p:msion und Kondensation, maximal 

120 Uml./max. 1200 

Hiittenbetrieb, Gleiwitz. 
1 liegende Tandem -Verbnnd- 1500 

dampfmasehine mit Venti!-
steuerung 

2 liegende Tandem -Verbund- 1100 
dampfmasehine mit Venti!-

s(eueL'lmg 

3 liegende Tandem -Verbund- 500 
dampfmaschine mit Kolben-

schiebersteuerung 

4 liegende Tandem-Verbond- : 550 
dampfmaschine mit Kolben-

schiebel'steuerung 

Herminenh ii ttO. 
Tandem -Dampfmaschine 750 

mit Expansion 

2 Dampfmasehine mit Ex- 250 
pansion 

3 'W assertur bine 50 PS 200 
Dampfmaschine mit Ex-

pansion 

4 Verbunddampfmaschinp ,,00 
mit Expansion 

I 
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J ahresproduktion in t 

Bpmerkungen 

1857 1882 1906 

12 400 

24000 

Formeisenwalzwerk, ROhren
walzwerk, Fabrik fiir nahtlose 
Rohre, Fittingfabrik, Radreifen
walZWC1'k , Raderfabrik und 
SelnniedcpreBwerk. 

1. Eisenwerk Baildonhiitte. 

-

! Fertig-I HaJbproduil.te 
Pro- 50000 

dukte IFertigprodukte 
5600 I 10000 

Eisenwerk Baildonhiitte. 

Die Gesellschaft entstand i. J. 
lR89 durch Fusion aus der 1RS7 
gegriindeten Oberschl. Eisen-

i gegriindeten Obersebl. Drabt-
I I industrie-A.-G. und del' 1RR7 

Fertig-I Halbprodukte Industrie-A.-G. Gleiwitz. Zu 
Pro- U 00 del' Gewerksehaft gehuren: 
dukte Fertig'produkte 1) .Julienhiitte bei Bobrek 
5400 16 000 O/S. mit Erzgruben, Zinkhiitte, 

HoehofenanJage, Kokerei mit 
Nebenproduktengewinnung, Sie
mens-Martin-Stahlwerk. 

I Fertig- Fertigproclukte 
Pro- 13000 

dukte 
4400 

Fertig-I Fertigprodukte 
Pro- 11 000 

dukte ·1 

3.'iOO 

1\ 

1/ I 
i'23o oo l II : 

I 

I., 

30000 

2) Baildonhiitte b. Kattowitz 
O/S. mit Puddelwerk, Siemens
Martin-Stablwerk und Form
eisenwalzwerken. 

3) Herminenhiltte b. Lahand 
O/S. mit Puddelwerk u. Form
eisenwalzwerken. 

4) Drahtwerke Gleiwltz Ois. 
m. Drahtwalzwerk u.Drahtstift
fabrik. Fernerist dieselbe betei
Jigt als Kommanditistin an del' 

5) Eisenhiitte Silesia A. - G. 
Parusehowitz O/S 
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,.; S:i ~ ~ 
Z Benennnng der "!'j .,.-1 ~ 

... .tl ~ Fabrikationagebiet .,j StraBe .«"'''' ... '" '" '" ..:I .., >:I 00 .... 

3. 
Blechstrecke 1869 Feinbleche 

2 Blechstrecke 1895 
Durchschnittsstarke unter 

0,4 mm 
3 Blechstrecke 1896/97 

4 Blechstrecke 1896/97 

5 Blechstrec ke 1904 

1 DrahtstraBe 1890 • Draht 5-14 mm 
• Draht 5-11 mm 

Bauart der StraBe 

I 
Walzen 

Zahl nnd Art der 

I 

Dmr. I Ballen-
Gerl1ste liinge 

mm mm 

Eisenhutte Silesia A.-G., 
znsammen 18 Ge- von von 

rl18te 500 bis 600 800 
mm bis 

1300 
mm 

4. Drahtwerke, 
1 Trio·Bloc.kwalzger . 
1 Trio -Vorstreckger. 
2 Trio-Vorwalzger. 
9 Duo - Fertiggerl1ste 

500 
500 
340 

240/270 

960 
1500 

500 
500 

Vereinigte Deutsche Nickelwerke A.-G. vorm. Westfalisches 

2 

2 

2 

3 

4 

Blechstrecke 

Blechstrecke 

Mittelstrecke 1856 

Grobstrecke 1860 

Metallbleche 

Metallbleche 

1 Vorstreckgerl1st 
5 Fertiggerl1ste 

3 Fertiggerl1ste 
Dressiergerl1st 

500 
500 

500 

Eisenwalzwerk Hoffnungshutte, 
• 15-30 mm 
• 12-30 mm 

_ 20· 6 1/2-55 . 35 

• 26-HO mm 
.26-65 mm 

_ 50 • 6'/2-10.0; . 40 
_ 105 . 6 1/2-200 . 26 

1 Duo -Vorstreckger . 
3 Duo - Fertiggerfiste 

1 Duo-Vorstreckger. 
3 Duo - Fertiggerl1ste 

480 
420 

500 
470 

Kattowitzer A.-G. fur Bergb au und Eisenhu tten betrie b 

:t:~:~:e::~:~ II :::: 

werk, alte 
Grobstrecke 

Feinstra6e 1864 

MittelstraBe 1868 

Rohschienen 

•• -Eisen 30-150 mm 
.-Eisen 39-58 mm 

.-Eisen 72,9-350,30 mm 
Bandeisen 157-205 mm 

L 45-105 
T 50 . 50-70 . 70 mm 

J: u. C N. 8-10 
Grubenschienen, Falzplatten 

_-Eisen 20-46 breit 
A-Eisen 20-26 breit 

Haspen 20-50 breit 
Radreifenelsen 
Hufstabelsen .u .. 21-33 mm 

_ 36-72 mm 

Bandeisen 70-147 mm 
.-Eisen 28-42 
• -Eisen 28-38 

Radreifen 
T-Eisen 40·40-50' 50 

C-Eisen 55-76 I I L -Eisen 45/45-60/60 
L -Eisen 40/20-60/30 

div. Profileisen bis 70 mm br. 

2 Trio-Vorwalzen 

1 Duo-Vorwalzen 
1 Trio - Spitzbogenw. 
1 Fertigwalzen 
1 Duo-Fertigwalzen 
1 Duo-Universalwalz. 

1 Duo-Vorwalzen 
1 Duo-Polierwalzen 
1 Trio· Spitzbogenw 
3 Trio· Fertigwalzen 
1 Duo-Polierwalzen 

1 Duo -V orwalzen 
1 Duo·Fertigwalzen 
1 Duo-Polierwalzen 
1 Trio - Spitzbogenw. 
3 '1'rio - Fertigwalzen 

510 
510 

450 
450 
450 
450 
425 

390 
380 
260 
260 
260 

450 
450 
380 
260 
260 

1185 
1410 

1500 
142~ 

1425 
1425 

420 

1270 
505 
860 
860 
500 

1425 
1425 

505 
86U 
860 



...: 
Z 

;E 
...:I 

1 

2 

3 

4 

;; 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

Antriebsmaschine 

Bauart 

Paruschowitz. 
liegende Einzyl.·Dampf· 

masehine mit Kondensation 

liegende Tandem·Dampf· 
masrhine 

liegende Tandem·Dampf· 
maschine 

Gleiwitz. 
2 liegende Tandem·Ventil· 

Dampfmaschinen 

I 
I 

Leistung 

PS 

1.50 

750 

1100 

je 1000 
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Jahresproduktion in t 

1857118821 

nul' Tag· 
schleht 

700 I 8000 

1906 

'Tag· u. Naeht· 
sehieht 
60000 

Bemerkungen 

Nickelwerk (Fleitmann, Witte & Co.), Abteilung Laband 0./8. 
liegende Einzyl.·Dampf· 
maschine mit Ventil·Ex· 

pansionssteuernng 

elektrischer Antrieb 

Ratiborhammer. 
stehende Einzyl.·Dampf· 
mas chine mit verandel" 

Ucher Expansion 

stehende Einzyl.·Dampf· 
maschine mit verander· 

Heher Expansion 

300 

60 

130 

200 

4000 6000 8000 

4000 6000 

Eisenwalzwerk Hoff· 
nnngshiitte 

bei Ratiborhammer, gegr. 1845 
von A. Sch1Jnawa z. Herstellung 
v. Walzeisen. Besitzt auBerdem 
EisengieBerei, Hammersehmiede 
und meehanische Werkstatte. 

zu Kattowitz 0./8. Eisenwalzwerk Marthahutte. 
liegende Einzyl.·Ventn· 

Dampfmaschine 

liegende Einzyl.·Dampf· 
masehlne mit veritnder· 

Heher Expansion 

stehende Einzyl.·Dampf· 
maschine mit veritnder· 

Heher Expansion 

stehende Einzyl.·Dampf· 
masehine mit verander· 

licher Expansion 

240 

350 

175 

175 

1\ -

27022 

10083 

10464 

7610 

Eisenwalzwerk Martha· 
hutte, 

gegriindet 1889 aus dem do.· 
maligen Montan·Besitzstand des 
Obersten a. D. von Thiele· 
Winckler. Die Gewerkschaft 
besitzt: Eisenerzgruben, Koh· 
lengruben, Kokerei mit Neben· 
produktengewinnung, Hochofen· 
werk, EisengieBerei, Siemens· 
Martln·Stahlwerk, Stahlform· 
gieBerei. mechanisc.he Werk· 
statt, Kesselschmiede. Eisen· 
walzwerk, Puddelwerk und vel'. 

Walzenstrecken. 
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5 I Schnellwalzwerke 1894 I 
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Fabrikationsgebiet 

• 5-26 mm 
• 5-20 mm 
_16-19mm 
_ 6-20 mm 

Bandeisen 7-75 mm 
T 20-33 mm 

L 13·13-40·40 
F@nster- und Ovaleisen 

Bauart del' StraBe 
--~--

I 

Walzen 

Zahl und Art del' I Ballen-
I 

Dmr. 
Geruste Hinge 

I mm mm I 

Eisenwalzwerk Martha-
1 Trio-Vorwalzen 
1 Trio - Spitzbogenw. 
5 Trio - Fertigwalzen 

Trio - Fertigwalzen 

420 
260 
260 
260 

1125 
800 
800 
500 

6 Trllgerstrecke 1900 • u .• 100-200 mm 1 Trio-Vorwalzen 7,0 
720 
720 

1800 
1800 
1800 

L-Eisen 100/100 -130/130 1 Trio-Spitzbogcnw. 
Grubenschienen 91,5 2 Trio - Fertigwalzpn 

I-Eisen N.-P. 12-30 
C-Eisen N.-P. 12-26 

Vereinigte Konigs- und Laurahutte A.-G. fur Bergbau und 

1 Triowalzwerk I 1873 
1900 
Uln~e-

bilut 

2 Duowalzwerk V 

3 Triowalzwerk II 1854 

4 TriomittelstraBe 
III a, III, III b u. 
Feineisenstrecke 

5 DuostraBe IV 

6 Trlo-ScbneI18tr. 

7 Feineisenwalz- 1896 
werk 

8 Grobblechstralle 

9 Feinblechstrecke 

!la Luppenwalze 

10 Radreifenwalz-
werk 

LuppenstraBe I 

2 Luppenstralle II 

I-Eisen 200-400 mm 
u-Eisen 200-300 mm 
l-Schwellen. Laschen 

3 

4 

3 
4 

3 Trio-Geriiste 

Duo-Geriiste 
Universalgerust 

Trio-Geriiste 

. 
Trio-Geriiste 
Trlo-Geriiste 

700 

550 
550 

600 

380 
240 

4 Dno-Geriiste 240 

1 Trio-vorstreCkger.\ 380 
7 Trio - Fertiggeriiste 240 

1 Trio-Vorstreckger. 
1 Trio-Vorwalzger. 
5 Doppel-Duogeruste 

1 Duo 2500 
1 Duo 2000 

Duo 1700 

450 
350 
260 

730 
730 
650 

Feinblech von 0,375 bis 2 Duo-Geriiste 1250 550 
1 mm 

Feinblech von 1-1,5 mm 1 Duo-Gerust 1430 550 

L -Ringe u. Radrelfen 

Laura-
Rohschienen 3 Duo-Luppengeruste 48fJ 1970 

Rohschlenen 2 Duo-LuppengerHste 
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Alltriebsmasehinc 
Jahre;l'roduktion in 

I
I Leist~n~~ I 

Bauart 
1857, 1882 1~06 

PS 

hit tte. (Fortsetzung). 
5 liegende Tandem-Dampf-

maschine mit selbsttatiger 
Expansion 

6 liegende Tandcm·Dampf· 
masehine mit selhsttatiger 

Expansion 

400 I - ! 
! 

7 7~1 

U50U 36 24~ 

Bemerkungcn 

Hit tten betrio b, B odin. Hit ttenwerk KCinigshit t te. 

2 

., 

.j 

.[ 

5 

6 

7 

8 

9 

Tandcm-Dampfmasehine 1500 
mit veranderlichel' Expan-

sion uud Koudensation 

Tanilcm-Dampfmaschine 
mit Expansion und Kun

densation 

Dampfroaschine mit Ex
pansion und Kondensa

tion 

Dampfmaschine mit Ex
pansion nnd Kondensa

tion 

Dmnpfmaschinc 

Dampfmaschine mit Ex
pansion nnd Kondcnsa

tion 

Tandem Dampfroaschine 
mit Expansion und Kon

densation 

Dampfmaschine mit Ex
pansion lind Konden8a

tion 

Dampfmasehine mit Ex
pansion und Kondensa· 

tion 

70U 

900 

240 

HO 

250 

HOO 

500 

95 

9a Dampfmaschine 
Luppcnwalzenzugmasehinc 

10 Dampfmasehine mit Ex- 2uO 
pansion 

hit t t e. 
stehende Einzylindermasch. 180 

m. vcranderlicher Expansion 

2 stehenile Einzylindermasch. 160 
m. verandel'licher Expansion 

Vereinigte Ktinigs- und 
Laurahiltte. 

Die A. - G. wurde im Jahre 
H 7 l gegrilnilet und umfaBt: 
Frzfelder. Kohlengruben, Zink
hilttcn, HO('hofenwerk mit Ko
kerei und N ebcnprodnktenge 
winnung, Besseme,'- und Tho
mas -Sta!tlwerk,Siemens-Ma rtin
Stahlwerk, StahlformgieBerei, 

Puddelwerk, EisengieBerei, 
Formeiscuwaizwerkc, Blech
walzwcrke, Radreifeu- u. Rild
scheibenwaizwerk, Rilder- und 
\V cichcnfabrik, Sclnniede- und 
Pl'eflwerk,\Vaggonfabrik, Eisen
konstruktions- und Brilcken
bananstalt , Rtihrenwalzwel'k, 
\Vellbiechfabl'ikation, mecha
nische Wel'kstiltteu. 

(Die Kiinigshiltte wurde 1797, 
die Laurahiitte 1 H37 gegrGndct.) 



..: z 

4 

Benennung der 
StraBe 

Felnstrecke 

Mittelstrecke 

5 GrobstreckEl I 

6 Grobstrecke II 

7 Grobbleehstrecke 

1862 

8 Feinblechstrecke 1895 
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Fabrikationsgebiet 

• u . • -Elsen 9- 26 
_ 20·6 

Bandeisen 44· 2,3 

• u .• -Eisen 27-40 
_ 50·10 

Bandeisen 95· 2,75 
L 26·3 

_ 100 ·10 

Bandeisen 203.4 1/4 

Rund-, Quadrat-, Winkel-, 
"l-T -Eisen usw. 

Universaleisen 

Grobbleehe 2-25 mm 
1650 mm breit 

Feinbleche 0, 3-2,5 mm 

Bauart dcr Stralle 

zah~- und - Ar t de~--rl --· W'iTB~H" 
Geriiste Door. lange 

moo moo 

Laurahtttte . 
1 Duo -Vorstreckger. 
1 Trio-Vorstreckger. 
2 Trio- Fertiggeriiste 
2 Duo - Poliergeriiste 

Duo -Vorstreckger. 
1 Trio-Vorstreckger. 
1 Duo-Fertiggeriist 

Tri a -Fertiggerii s t 
2 Poliergeriiste 

2 Duo - Vorstreckger. 
2 Duo - Fertiggeriiste 
1 ~oliergeriist 

Duo - Vorst reckger. 
1 Duo-Fertiggeriist 
1 Universaleisen

geriist 

1 Duo - Vorstreckger. 
Duo-Fertiggerllst 

4 Duo - Fertiggeriiste 

400 
270 
270 
225 

400 
270 
400 
270 

500 

500 

570 

650 j 

1000 
630 
630 
300 

1000 
630 

1000 
630 

1570 

1570 

1880 

1400 
1100 

Die beiden Feinblechstrecken werden von zwei Drehstrommotoren ange
trieben. Jeder Motor leistet bei 6000 Volt Spannung, 50 Perioden, normal 
1000 PS. Die Leistung kann bis 1800 PS gesteigert werden. Die minut-

Fig. 96. Antriebsmotor. 



A ntriebsmasehine 
,.; 
Z -------.---.-

I 
.,j Leistnng ::s Banart 

I PS 

(Fortsetzung). 
3 stehende Einzylindermasch.' 125 

mit variabler Expansloh 

.( liegende Einzylindermasch. 180 
mit Expansionssteuernng 

;J liegende Einzylindermasch. 
mit Expansionssseuernng 

6 liegende Einzylindcrmaseh. 
mit Expansionssteuerung 

und Anschlufl an dieZentral
kondensation 

250 

230 

7 stehende Einzylindermasch. 230 
mit Expansionssteuernng 

und AnschluB an dieZentral
kondensation 

8 Tandemmaschine mit Ex- 350 
pansionssteuerung 

und AnschluJl an dieZentral-
kondensation I 
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J ahresprodnktion in t 

------.. -------

1~571 I 
1882 

I 
1906 

Bemerknngen 

An Walzeisen wurde 1871/72 
von derVereinigten Kunigs- und 
Lanrahutte abgesetzt 65028 t, 
1900/01 142055 t. In den 
30 Jahren von 1871 bis 1901 
betrug der Absatz an Walzeisen 

zusammen 3165113 t. 

liche Umlaufzahl betragt je nach Einstellung des Schlupfwiderstandes 
190 bis 210. Fur den vollen und gleichzeitigen Betrieb beider Walzen
stra£3en ist nur ein Motor erforderlich, der zweite Motor ist abgekuppelt 
und dient zur Aushtllfe. Die Ubertragung auf die beiden Strecken er
folgt durch je 20 Quadratseile von 50 mm Starke (Patent Beck). Jede 

Fig. 97 und 98. Elektrischer Antrleb del' Fein-TriostraBe. 

Strecke hat erne besonders schwere Seilscheibe von 9 m Dmr. und rd. 
70000 kg Gewicht. Die Seilscheiben auf der Motorwelle haben verschie
dene Durchmesser; Strecke I hat 2 m Dmr., entsprechend 45 Uml.Jmin .. 
Strecke II 1,8 m Dmr. (40 Um1.jmin.). 
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Die elektrische Ausrustung des Feinblechwalzwerkes wurde von den 
Siemens-Schuckert-Werken Berlin, die Walzenstra13en von der Duisburger 
Maschinenbau-A.-G. vorm. Bechem & Keetmanrl Duisburg geliefert. 

Die gro13e wirtschaftliche Bedeutung der oberschlesischen Walzwerke 
ergibt sich, wenn wir an Hand der Statistik des Obersehlesischen Berg
und Huttenmannisehen Vereins die Produktionsziffern etwas naher ins 
Auge fassen. 1890 zahlte man 76 Walzenstra13en, von den en 14 fur 
Rohschienen, 21 fur Grob- und Profileisen, 20 fur Feineisen, 1 fliT 

Universaleisen, 16 fur Blech (davon 10 fur Feinblech), 1 fur Draht, 

Fig. 99. Bleehwalzwerk der Friedensililtte, angetrieben durch einen 1000 PS Drehstrommotor 
der Siemens·Schuckert-Werke. 

2 fur Schienen und auch fur Bandagen im Betriebe waren. An Halb
fabrikaten zum Verkauf wurden von Schwei13eisen 2425 t, von Flu13-
eisen 6520 t hergestellt. An Fertigfabrikaten wurden 378345 t geliefert; 
davon kamen auf Grubenschienen, Grobstabeisen, Feineisen, Fasson
eisen, Profileisen und Laschen zusammen rd. 231 000 t, auf Bleche 
rd. 56500 t, auf Eisenbahnschienen rd. 26500 t, auf Walzdraht 13000 t. 

Zehn Jahre spater, 1900, erzeugte man an Halbfabrikaten zum Ver
kauf von Schwei13eisen 27782 und Flu13eisen 198734 t. An Fertigfabri
katen wurden zusammen geliefert 562197 t ; davon kamen auf Grobeisen, 
Feineisen, Grubenschienen usw. zusammen 366527 t, auf Grobbleche bis 
einschl. 5 mm Starke 56997 t, auf Feinbleche, weniger als 5 mm stark, 
53 820 t, auf Eisenbahnschienen 42079 t. 

Die neueste Statistik, vom Jahre 1906, zahlt 90 Walzenstra13en auf, 
und zwar 2 Blockstra13en, 12 Luppenstra13en, 18 Grobstra6en, 6 Mittel-
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straBen, 21 Fein-, 6 Grobblech-, 17 Feinblech-, 5 Universal- und 3 sonstige 
WalzenstraBen. Die Walzwerke lieferten an FluJ.l- und SchweiBeisen zu
sammen 1 099808 t, davon kamen auf Fertigerzeugnisse 755 745 t, die 
einem Geldwert von tiber 93,5 Millionen Mark entsprachen. Von den 
Fertigerzeugnissen entfielen 1906 auf Eisenbahn -Oberbaumaterialien 
153960 t, auf Grobbleche 93406 t, auf Feinbleehe 81742 t. 

81'0 

7S0'V 

AIZ abl tkr Arbel er il7 tier ~~~::':"'--;k,-;---3:f9J~
Ill< ilt-Alai '6'1 v.s. w. labri/rat. 

7,y{j7 1870 7<1<10 1890 1.900 1906 

*) Die Angaben <lcr .Jahre 1904 bis 1906 sind llIit denen del' varhergehenden .Jabre nieht 
zn verglekhen, weil seit 1904 in den sta.tistiscben Erhebnngen Anderungen eingetreten sind. 

Fig. 100. Sehanlinien Hber die Fabrikatian van Eiscn-\\Tahwerks- n;Hl F('rtigfabrikaten. 

Die Kurven del' Fig. 100 lassen das rasche Ansteigen der Produktion 
deutlich erkennen. Die Zahl del' Arbeiter bezogen auf die Tonne Fertig
fabrikat ist auch hier geringer geworden. W~ihrend von 1870 bis 1900 
die Produktion sich verfunffachte, wuchs clip Arbeiterzahl urn das 2,2fache. 

11 
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E. Die Hebemaschinen im Eisenhiittenwesen. 

Der ganze heutige Betrieb des Eisenhuttenwesens ist nur moglich 
durch weitgehende Verwendung der verschiedenartigsten Hebemaschinen, 
auf die in den vorhergehenden Ausfuhrungen schon mehrfach hinge
wiesen werden konnte. Gerade das Huttenwesen, das auf Bewaltigung 
groBer Massen angewiesen ist, kann heute die verschiedenartigsten mo
demen Hebemaschinen nicht mehr entbehren. 

Auch der Hochofen hat erst im vorigen J ahrhundert angefangen, 
besondere Hebemaschinen zu verwenden. Zuerst wurden vielfach mit 
Luftdruck betriebene Gichtaufzuge benutzt, die zwar leistungsfahig 
waren, aber sich im Betriebe teuer stellten und auch an Sicherheit zu 
wunschen ubrig lieBen. Die einfachen Gichtaufzuge beforderten die Be
schickungswagen nur bis Gichthohe. Dem Arbeiter blieb es noch uber
lassen, die Wagen bis an die Gicht zu schieben und zu entleeren. Erst 
in neuerer Zeit begann man die Gichtaufzuge so zu gestalten, daB die 
Be~chiekungswagen selbsttatig in die Gieht entleert werden konnten. Man 
kam zu dem sogenannten Sehragaufzug, bei dem die Wagen unmittelbar 
uber die Gicht gelangen konnten. 

Um dieselbe Zeit ging man dazu uber, auch bei diesen Maschinen 
die Dampfmaschine durch den Elektromotor zu ersetzen. 

Bei weitem noeh vielgestaltiger als im Hochofenbetrieb entwickelten 
sich die Hebe- und Transportmittel in den Stahl- und Walzwerksbetrieben. 
Hier gehort die fast beispiellose Entwicklung des maschinellen Betriebes 
ganz den beiden letzten Jahrzehnten an. Erst als die groBzugige Gestal
tung der Stahlerzeugung, dureh das Verfahren von Bessemer eingeleitet, 
sich die Welt erobert hatte, wurde man genotigt, wollte man die Vorteile 
der neuen Fabrikationsmethode ausnutzen, auch leistungsfahige Hebe
masehinen der verschiedensten Art anzuwenden. 

Fur die Stahlwerke fand zuerst der Druekwasserantrieb mit Akku
mulator weitgehende Verwendung. Mit Rucksicht auf die Zuleitung des 
Druckwassers muBten die GieBkrane feststehend angeordnet werden. 
Die ganze Anordnung des Stahlwerkes wurde dadurch mehr oder we
niger von der Krananlage abhangig. Der elektrische Betrieb wieder, der 
sich in den letzten J ahren auch dieses Gebiet gewonnen hat, machte die 
Gesamtanlage von dieser Beschrankung frei. Gewaltige Laufkrane ge
statteten mit dem GieBkubel aueh noeh eine Bewegung quer zur Halle 
auszufuhren, Es wurde somit m()glich, ein groBes breites Reehteck zu 
bestreichen. Fur das Siemens-Martin-Verfahren entwickelten sich eben
falls in den letzten J ahren besonders geeignete Hebezeuge, unter denen 
die sogenannten Chargierkrane, die die Roheisenmasseln und Eisenpakete 
in den Of en einzufuhren haben, yom maschinentechnischen Standpunkt 
aus auBerst interessant sind. Auch den fertigen Stahl haben dann groBe 
Hebezeuge in GieBkubeln zur GuJ.lstelle heranzuschaffen und ebenso 
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werden die erkalteten Stahlblocke schliel3lich durch Krane in die Eisel:
bahnwagen verladen. 

Auch der Walzwerksbetrieb ist clem Beispiel der anderen Abteilun
gen gefolgt und hat in seinen Rollgangen, Hebetischen, Blockeinsetz
kranen u. a. m. weitgehenden Gebrauch von Hebezeugen gemacht. 
Sehr viel Zeit ersparen hier auch die Krane, die das Auswechseln del' 
Walzen zu besorgen haben. Die alten, mit Hand betriebenen Dreh- odeI' 
Bockkrane konnten den Anforderungen nicht mehr genugen, zumal auch 
die Walzen immer schwerer wurden, en'eichen sie doch heute Gewichte 
bis zu20 t. Auch hier brachte die endgultige Lasung erst der elektrische 
Betrieb. Man hat groI3e Portalkrane erbaut, mit denen das Auswechseln 
der Walzen in verhaltnismaI3ig kurzer Zeit geschieht. In neuester Zeit 
ist man noch einen Schritt weiter gegangen und hat, zuerst in rheinischen 
Stahlwerken, sogar Krane gebaut, mit denen man das ganze Walzen-

Fig. 101. Transpol'tkran auf der Friedenshiitte. 

gerust hochnehmen und beiseite zu setzen vermag, urn ein anderes in
zwischen fertig gestelltes Walzengerust an des sen Stelle zu setzen. Ohne 
Zeitverlust beim Walzen kann dann das beiseite gestellte Gerust mit den 
neuen Walzen fur die nachste Schicht versehen werden. 

In groI3em Umfange hat man auch auf dem Lagerplatz del' Stahl
und Walzwerke sich in den letzten Jahren Hebemaschinen zunutze ge
macht. Hier wird verlangt, weite. ausgedehnte Platze bestreichen zu 
kannen. Das fuhrte zu groBen Bocklaufkranen. Einen sol chen Trans
portkran, del' auf der Friedenshutte arbeitet, li-tI3t Fig. 101 im Betrieb er
kennen. Bei 5000 kg Tragkraft und 18 m Spannweite dient er dazu, 
lange Profileisen vom Lager in die Eisenbahnwagen zu verladen. Er ist 
mit verstellbaren Greifern ausgerustet und wird durch Drehstrommotoren 
angetrieben. Auch riesige Bruckenlaufkrane sind fur diese Zwecke gebaut 
worden. 

11* 
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Fur klein ere Leistungen hat man in den Lagerraumen Einschienen
motorkatzen verwendet, wie aus einer, von J. Pohlig, A.-G., Koln fur 
die Baildonhutte ausgefuhrten Anlage, Fig. 102, zu ersehen ist. In neuester 
Zeit ist man auch dazu ubergegangen, in verschiedenen Fallen die Last
haken, an die mit Ketten odeI' Seilen die Last geschlungen wurde, dureh 
Lasthaken mit Greiforganen zu ersetzen. Arbeitskraft und Zeit wil'd aueh 
hier wieder gespart. Bei Stahlwerkskranen hat man die Greiforgane als 

Fig. 102. Motorkatze. 

Zangen ausge bildet. Aueh bei Verladekranen werden ahnliehe Greifer 
benutzt. Als einfaehste Greifvorriehtung ftir eiserne Lasten ist del' 
Elektromagnet anzusehen, del' aueh heute ftir diese Zwecke mehrfaeh 
Verwendung findet 1). 

Das alles zusammengenommen zeigt, wie aueh auf dies em Gebiete 
del' Maschinenbau in Verbindung mit del' Elektroteehnik gel'ade in den 
letzten J ahren umwalzende Veranderungen hel'vol'gebraeht hat. 

F. Die Kraftzentralen des Berg- ood Hiittenwesens. 

a. Die Kolbendampfmasehine. 

Die gewaltigen Leistungen des Berg- und Htittenwesens haben ge
waltige Kraftmasehinen zur Voraussetzung. In den vorhergehenden Ka
piteln konnte eingehender auf die eigentlichen Arbeitsmasehinen, auf die 
Wassel'haltungs- und Fordermasehinen des Bergbaues, auf die Geblase-

I) Sehr Interessante Ausfilhrungen nebst Beispielen ilber die wirtschaftllche Bedeutung der 

Hebemaschinen s. auch Kammerer, Die Technik der LastenfOrderung einst und jetzt, Milnchen 
1907, S. 69 bis 106. Ferner G. Stauber, Hebe- und Transportmittel in Stahl- und Walzwerks
betrieben, »Stahl und Eisen« 1907 Nr. 28. 
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masehinen und die Wa1zenzugmasehinen des Htittenwesens eingegangen 

werden. 
Bei weitem vorherl'sehend ist noeh die Dampfkl'aft, wenn ihr aueh, 

wie spatel' gezeigt wil'd, in del' Gl'oBgasmasehine gerade auf dem Gebiet 
des Htittenwesens ein beaehtenswerter vVettbowerber entstanden ist. 

Bei den obersehlesisehen Hoehiifen, sowie auf den Eisenhtitten ftir 
FluB- und SehwoiBeisonerzougung und Walzwerkbetrieben waren 1906 
Dampfmasehinen von rd. 84000 PS im Betrieh. Dazu kamen noeh an 
elektrisehen Betriobskraften, die fast ausschlio13lieh ebenfalls wieder von 
Dampfmasehinen erzeugt wurden, noeh rd. 12000 PS. Die wenigen, 
hierin eingereehneten Wasserkrafte andern die Zahl nieht vid. Rcehnot 
man dio neuosten Anlagen hinzu, so kann man sagen, daB heute in Ober
sehlesien rd. 100000 PS fLir die genannten Zwecke des Eisenhtitten
wesens von der Dampfmasehine geliefert werden. 

Die Dampfmaschine hat in den lptzten 50 J ahren aueh auf dies em 
Gebiet naturgema13 cine groBe Entwieklung zu verzeichnpn. Die weit
gebaute Balanziermasehine, die zu dnr ~eit eutstandon waf, als aueh dio 
NIasehinen noeh "Zeit hatten", ist iiberall versehwunden. Liogendo Ma
sehinen neuester Konstruktion sind am weitesten verbl'eitot. 

Auf dio konstruktive Entwieklung im einzelnen hier nalwl' einzu
gehen, hieBo die Dampfmasehinengesehiebte clpr letzten 50 Jahro sehreihen. 
Nur kurz seien dio wnsentlielisten Kellllzciehen del' Entwicklung hervor
gohoben. Die Fortschritte lingen zuniidlst in einer bedoutenden Steige
rung der Leistungsfahigkeit. Dt-f Dampfdruck stieg von 2, 3 und 4 at, 
wie er VOl' 50 JahrOll noeh meist iiblieh ~war, auf 7, 8 und 10 at und heute 
werden 12 und 13 at im Betrieb IlPllutzt. Eb8llso stieg die Gesehwin
digkeit. Umlaufszahlell von 30, 40 uml 50, wie sie ,'or 50 ,Jahron aueh 
bei Betl'iebsmasehinnn noeh gebl'allehlieh waren, sind auf 100 miu und noeh 
mehr gestiegell. Durell den lwutignn hoehwprtigol1 Baustoff und die wl'
vollkoIlllllneto vVr>rkstattcelmik ist us dPlll Masehinellbau gPlungell, die 
modernen Ril'semnasel1inen wespntlieh lwtripbssieherer llP]'zllstpllen als 
die altpll, klelllen, langcmm lautplldpl1 :\'iase11111Pll. 

Sehr prheblieh sind die Fortselll'iUp ill del' bessercll W~irmeaus
nutzung. Die Kohlenfresser del' altml ~eit ltalwll boi clem lwutigen seharfen 
Wettbewerb, hei dom je<1o Betl'iehsel'sparnis yon gl'oHur Bedeutung werdon 
Illu£3te, Dampfmasehil1t'1l Platz lllaelwll milSSl'll, <lie oft Illit halb so yie! 
Brennstoff die gleiehe Leishlllg liefpl'Il. 

Del' elpktrisdw Stroll!, (h'r Riell yon dpll 80pi' Jaln'Pll an in Ober
sehlesien Balm zu bl'eehen begann, ]wgiillstigt die lwuzeitige Entwiek
lung der DampfmasehillP naeh ycrsehiedellRter Hichtullg. Vor allpm er
maglieht er, in immer steigerndem Umfange clio Krafterzeugung zu zen
tralisieren. Statt yioler kleinor und unwirtschaftlieh arlwitender Dampf
masehinen, die oft in don engen Masehinenrii;ulllen mitten in clem Bu
trieb, yor Staub und Verunreinigung nur wenig gesehtitzt, laufen 
IlluHten, konnten auf das beste durehgehil<1etp, gro13e Dampfmasehinen in 
gut eingorichtetun l\1asehinellraUlllOl1 aufg<'stellt werden. Hier fallen aueh 
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die langen, meistens gegen Warmeabgabe nur mangelhaft gesch-iitzten 
Dampfleitungen weg, und auch hierdurch laBt sich sehr betrachtlich an 
Brennstoff sparen. 

Ein Bild von einer diesel' Zentralen, die an GroBe und Ausstattung 
oft auch groI-3el'e stadtische Anlagen ubel'tl'effen, gibt Fig. 103. Die Ge
samtleistung del' 1902 el'bauten Anlage del' Grafin-Lauragrube betragt 

Fig. 103. Zentrale der GriUin Lauragrube. 

960 KW. Zwei Verbundmaschinen der:Gorlitzel' Maschinenbauanstalt, die bei 
83,5 Uml.jmin je 736 PSi leisten, sind mit Drehstromdynamos del' Siemens
Schucked-Werke von 3000 V gekuppelt. 

Die groBte Bedeutung fur die weitere Entwicklung del' Zentralen 
erlangte in den letzten Jahren die Einfuhrung del' Dampfturbine und 
die Ausfuhrung groBzugig angelegtel' Zentralkondensation. 

b. Die Dampfturbine. 

Seit Wa t t s Zeiten hat die Geschichte der Dampfmaschine kein El'
eignis von gleicher Bedeutung, das mit del' Einfuhrung del' Dampfurbine 
verglichen werden konnte, zu verzeichnen. Schon uralt in ihrem Grund
gedanken, ist es doch erst in den letzten J ahrzehnten del' Tatkraft und 
dem konstruktiven Konnen des englischen Ingenieurs Parsons gelungen, 
die Turbine in praktisch brauchbal'el' Form durchzubilden und in den Be
trieb einzufuhl'en. Del' Erfolg del' Parsons-Turbine lieB bald auch andere 
Konstruktionen entstehen, die mit vollendeter Werkstattechnik ausge-
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fiihrt, siel} heute neben del' Parsons-Turbine illr Anwendungsgebiet er
obert habell. 

In Oberschlesien haben sich neben Parsons-Turbinen und den Kon
struktionen del' Allgemeinen Elektrizitats-Gesellschaft in erster Linie Tur
bin en del' Bauart Zoelly eingefiihrt. Einige davon sind von Escher 
Wyss & Co. in Ziirich, die moisten von del' Gorlitzer Maschinenbau
Anstalt el'baut worden. Del' elektrische Teil del' mit Zoelly-Turbinen aus
gefiihrten Anlagen riihrt von den Siemens-Schuckert-W erken her. In den 
letzten Jabl'en sind allein 15 Zoelly-Turbinen mit zusammen rd. 20000 PS 
Leistung fliT den oberschlesischen Industriebozirk erbaut worden. Sie er
zeugen mit Ausnahme einer Dampfturbine, die Gleichstrom von 450 Volt 
Spannung liefert, Drehstrom yon 1000, 2000 und 3000 Volt. 9 Anlagen 
von den 15 liefern Drehstrom von 3000 Volt. Die Leistungen del' ein
zelnen Turhinen liegen zwischen 500 und 3600 PS. Die Dampfdriicke, 
mit donen die Turbinen betrieben werden, liegen zwischen 8 und 12 at. 

Fig. 104. Turbotlynamo yon 470 KW. 

Die hohen Umlaufzahlen del' Dampfturbinen haben auch den Konstruk
teur del' olektrischen iYlaschinen VOl' neue Aufgabon gestellt. Wollte man 
die elektl'ischen lYJaschinen unmittolbar mit den Turbinen kuppeln, und 
das allein gewahrleistete einen einfachen und sicheren Betrieb, so hatte 
man mit bedeutenden Fliehkraften, mit geringen Abkiihiungsflachen und 
auaorgew(ilmlich niedl'igen Polzahlen zu l'echnen. Man kam so wieder 
zu Innenpolmaschinen. Die Polzahl ist bei Drehstrommaschinen durch 
die verlangte Periodenzahl bestimmt. Da in Deutschland 50 Period en 
tlblich sind, so heiDt das, eine zweipolige ~Iaschine macht 3000, €line 
yierpolige 1500 und €line sechspolige 1000 Urnl./min. Um nicht auf zu 
groHe Umlaufgeschwindigkeiton zu kommen, ist es wiinschenswert, den 
Durchmesser dos rotierenden Teiles moglichst klein zu wahlen. Hieraus 
ergeben sich naturgema13 griii.lere Abmessungen des umlaufenden Teiles 
in del' Achsenrichtung. Die Turbodynamos unterscheiden sich deshalb auch 
schon auBerlich sehr erheblich von den langsamlaufenden Drehstrom
generatoron. Auf die Schmierung del' Lager muB mit Riicksieht auf die 
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hohen Umlaufzahlen ebenso groBer Wert gelegt werden als auf wirksame 
Ventilation. 

Die folgenden Abbildungen zeigen einige der heute in oberschlesi
schen Zentralen im Betrieb befindlichen Dampfturbinenanlagen. Fig. 104 
stellt einen Turbodynamo der Friedrichshtitte dar, die von Brown, Bo
veri & Co. A.-G. erbaut, bei 2100 Uml. jmin. 470 KW leistet. 

Fig. 10;;. TUl'bodynamo von '~600 PS. 

Fig. 106. A. E. G.-Turbodynamo von 300 KW. 
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Fig. 105 zoigt einen Maschinensatz der Preul.lengrube. Eine Dampf
turbine, Bauart Brown, Boveri-Parsons, die bei 1500 Uml.jmin 2600 PS 
leistet, ist hier unmittelbar mit einer Drehstromdynamo der Felten & 
Guilleaume-Lahmeyerwerke A.-G. gekuppelt, dio Strom von 3000 Volt 
Spannung liefert. 

Eine Drehstromturbodynamo del' Allgemeinen Elektrizitats-Gesell
schaft von 300 KW Leistung veranschaulicht Fig. 106. Wahrend die 

Fig. 107. Zoelly·Turbine von 1100 PS. 

Fig. 108. Zoelly-Tul'bine Vall 1200 PS. 

Fig. 107 und 108 zwei Anlagen von Zoclly-Turbinen, die mit Siemons
Schuckert-Maschinen gekuppelt sind, darstellen. Die eine, 1906 fiir die 
Huldschinskyschen Hiittenwerke in Gloiwitz gebaut, leistet bei 1500 Uml.
min 11 00 PS; sic liefert Gleichstrom von 450 Volt Spannung. Die 
andere Anlage, ebenfalls im vorigen Jahr erbaut, gehort der Steinkohlen
gewerkschaft Charlotte in Czornitz. Sio leistet bei 1500 Uml./min 1200 PS 
und liefert Drehstrom von 1000 Volt. 

c. Die Kondensationsanlagen. 

Nicht minder bedeutsam ist die Entwicklung der einheitlich durch
gefiihrten Kon den s a tion s an 1 agen. 
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Del' Kohlenreichtum Oberschlesiens hat eine sparsameWarmeaus
nutzung in del' Dampfmaschine lange unnotig erscheinen lassen. DBs
halb sind auch Kondensationsanlagen in Oberschlesien bis in neuester 
Zeit nur wenig ausgefuhrt worden. So lange man den Wert del' Kohle, 
die man in den eigenen Anlagen verfeuerte, vielleicht mit 80 Pf. die 
Tonne einzusetzen pflegte, lieB sich die Wirtschaftlichkeit del' Konden
sationsanlagen wenigstens fur Kohlengruben nicht nachweisen. Die 
Huttenwerke, die mit hoheren Kohlenpreisen zu rechnen hatten, fuhrten 
deshalb auch zuerst Zentralkondensationen ein. Die Kohlengruben folgen 
langsam nacho Fur sie liegt del' Grund, jetzt auch mit Kondensationen 
zu arbeiten, weniger in del' Kohlenersparnis, als in den Wasserverhalt
nissen des Industriegebietes. J e mehr sich die Industrie entwickelte, urn 

Fig. 1u9. Au13enansicht der Zelltralkondcnsation der FerdillandgruLe. 

so mehr warsie gezwungen, mit dem wenigen uberschussigen Wasser, 
das ihr zur Verfugung stand, auszukommen. 

Als man sich in Oberschlesien zur Anlage kostspieliger Zentral
kondensationen entschlossen hatte, suchte man, mustergultige Anlagen zu 
schaffen. Man baute fur sie helle 1 geraumige Maschinengebaude und 
scheute bei del' ganzen Ausbildung del' Anlage keine Kosten. Die Ab
bildungen Fig. 109 und 110 zeigen AuBen- und Innenansicht del' Zentral
kondensation auf Ferdinandgrube. 

Die erste Abdampfturbinenanlage, die auch in das Kapitel del' 
besseren Dampfausnutzung gehort, wurde bereits bei den Fordermaschinen 
naher besprochen. 
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Bei den oberschlesischen Kondensationseinrichtungen muHte man 
auf die schlechten Wasserverhaltnisse Rucksicht nehmen; nur mit 
wenigen Ausnahmen konnte Mischkondensation verwendet werden. In 
den weitaus meisten Fallen wurde Oberflachenkondensation angewendet, 
urn reines Kesselspeisewasser zuruckzugewinnen. Zuerst wurden meist 
geschlossene, liegende Kondensatoren ausgefuhrt, spateI' auch stehende, 
oben offene Apparate, die man eine Zeitlang vorzog, weil man annahm, 
daH 'Sich die Spulrohre wahrend des Betriebes wurden reinigen lassen. 

Da diese Annahme sich nicht erflillte, kehrte man meistens zu den 
ursprunglichen, liegenden Bauarten wieder zuruck. Urn jedoch hier die 
Spulrohre bequem reinigen zu konnen, was besonders bei den Turbinen
kondensatoren sehr wichtig ist, sucht man die Spulrohre in neuester 

Fig. 110. Inneres der Zentralkondensation der Ferdinaudgrube. 

Zeit nicht mehr mit dem Boden fest zu verbinden, sondern leicht l()sbar ein
zusetzen. Die belegten Rohre lassen sich dann schnell ausziehen, durch 
reine Aushulfsrohre ersetzen und konnen dann auHerhalb des Konden
sators leicht gereinigt werden. Als Spulwasserpumpen dienen Kolben
pumpen, in neuester Zeit auch vielfach Zentrifugalpumpen, die sich 
schnell eingefuhrt haben, da sie billig sind, wenig Platz einnehmen 
und sich auch als betriebssicher bewahrt haben. Zumal bei Tur
binenkondensationen sind sie sehr beliebt. Als Luftpumpen werden 
meist trockene und zwar Kolbenpumpen verschiedenster Konstruktion 
benutzt. In neuester Zeit fuhren sich auch nasse Luftpumpen, besonders 
bei Turbinenkondensationen, mehrfach ein. Auch die Kondensat- und 
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Olwasserpumpen wurden bisher ausnahmslos als Kolbenpumpen und zwar 
meistens ohne Saugventil ausgefuhrt. Statt del' Saugventile sind Schlitze 
in del' Zylinderwand angebracht, die vom Kolben geoffnet und geschlossen 
werden. Bei del' Anlage auf del' Ferdinandgrube del' Kattowitzer A.-G. 
wurde neuerdings mit ausgezeichneten Erfolgen auch ein Zentrifugal
pumpe als Kondensat- und Olwasserpumpe eingebaut. Die Kondensations
maschinen werden von Dampfmaschinen odeI' Elektromotoren angetrieben. 
Turbinenkondensationen haben fast immer elektrischen Antrieb. 

d. Die Gasmaschine. 

Die Gasmaschino, als Kleinkraftmaschine fur den Gewerbebetrieb 
erfunden und jahrzehntelang angewandt, hat sich seit kaum einem 
J ahrzehnt in stetig steigendem MaB auch als GroBkraftmaschine 
in die Industrie eingefuhrt. Seitdem es gelungen ist, die Gase del' 
Hochofen und Koksofen in Gasmaschinen unmittelbar zu verwenden, 
statt mit ihrer Hilfe in gewaltigen Kesselanlagen Dampf zu erzeugen und 
mit diesem Maschinen zu treiben, ist ein groBer Fortschritt in del' Kraft
erzeugung des Eisenhuttenwesens zu verzeichnen. Die Gro13gasmaschine 
hat es ermoglicht, die Nebenproduktverwertung del' Eisenindustrie noch 
weiter auszudehnen. Die Gase, die man VOl' 50 J ahren noch unbenutzt 
entweichen Iie13, werden heute schon in weitgehendster Weise in riesigen 
Maschinenanlagen zur Kraftabgabe fur die verschiedensten Zwecke ver
wertet. 

In Oberschlesien ging die Friodenshutte mit del' Einfuhrung del' 
Hochofengasmaschine voran. 1897 bereits lieH del' Generaldirektor Meier 
zunachst eine 12 pferdige Versuchsgasmaschine del' gewohnlichen Bauart 
aufsteHen. Schon im folgenden Jahr, 1898, wurden auf del' Friedenshutte 
2 groHere Hochofengasmaschinon von je 200 PS aufgestellt, die Gleich
strom von 220 Volt fur Beleuchtungszwecke noch heute liefern. 1899 kam 
eine Gasmaschine von 300 PS in Betrieb, del' 1900 eine zweite, gleich
groHe folgte. Beide Maschinen haben Drohstrom von 500 Volt Spannung 
fur Kraftzwecke abzugeben. 1903 konnte eine dritte Gasmaschine von 
200 PS fur GleichstromErzougung in Betrieb gonommen werden. Diese 
5 Gasmaschinen von zusammen 1200 PS Leistung sind einfachwirkende 
Viertaktmaschinen. Das Gas wird durch Sagespanefilter gereinigt, was 
zunachst ausreichte. 

Von del' Gasmotorenfabrik Deutz, die aHe 5 Maschinen geliefert 
hatte, wurde fur die Friedenshutte auch die erste doppeltwirkende Vier
taktmaschine, die uberhaupt auHerhalb del' Deutzer Fabrik in Betrieb kam, 
erbaut. Diese erste GroBgasmaschine neuerer Bauart wurde Mitte 1903 

in Betrieb genommen. Sie liefert Drehstrom fur Kraftbetrieb und leistet 
600 PS. Das Parallelschalten mit den vorhandenen 300 pferdigen Gas
maschinen, die e benfalls Drehstrom erzeugen, gelang, nachdem man die 
Schwungmassen del' 300 pferdigen Maschinen entsprechend vergroHert 
hatte. Fur diese erweiterte Anlage genugto jetzt die Roinigung in dem 
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vorhandenen Sagespanekasten nicht mehr. 1m Herbst 1904 wurden dahel' 
Ventilatoren mit Wassereinspritzung vorgebaut. 

Die Friedenshiitte suchte auch weiterhin tatkraftig, trotz vielfacher 
Schwierigkeiten, wie sie stets bei d erEinfiihrung epochemachender Neuheiten 
zu iiberwinden sind, die volle Verwertung ihrer Hochofengase weiter 
durchzufiihren. 1m Friihjahr 1905 wurde eine zweite Deutzer GroHgas
maschine, als doppeltwirkende Viertaktmaschine, mit 2 Zylindern in Zwil
lingsanordnung gebaut, aufgestellt. Sie leis tete 1400 PS und lieferte mit 
Drehstrommaschinen gekuppelt Strom von 6000 Volt Spannung. 1m 
gleichen Jahre stellte die Friedenshiitte auch eine Niirnberger Zweizylinder
Tandemmaschine, als doppeltwirkende Viertaktmaschine gebaut, auf, die 
1500 PS leistet. Das Parallelschalten der Drehstromgasmaschinen, das an 
anderen Orten nicht immer gegliickt ist, soIl keine Schwierigkeiten be
reitet haben. Nach Angabe der Betriebsleitung werden nicht nur die 

Fig. 111. GasdynftillO auf Friedenshiitte. 

beiden groBen Gasmaschinen, welche die gleiche Spannung von 6000 Volt 
haben, untereinander dauernd parallel geschaltet, sondern auch mit Hilfe 
von Transformatoren mit den Dynamomaschinen der kleineren Gas
maschinen von 500 Volt Spannullg sowie mit den Dampfmaschinen und 
der Dampfturbine der clektrischon Zentrale der benachbarten Friedens
grubo. 

1m Marz 1907 stellte die Friedenshiitte als groHte Gasmaschine eine 
von Ehrhardt & Sehmer, Saarbriicken, gebaute Zweizylinder-Tandem
mas chine von 2000 PS bei 94 Uml. /min (Zyl.-Dmr. 1150 mm, Hub 1300mm), 
Fig. Ill, auf, die ebenfalls Drehstrom von 6000 Volt Spannung zu liefern 
hat. Das Gesamtgewicht der Maschine betragt fast 300 t, der Rahmen 
allein wiegt 42 t. Eine zweite gleichgroae Maschine soIl anfangs 1908 
in Betrieb kommen. Auaerdem wurden im Jahre 1907 noch 2 Gas
geblasemaschinen, die eine '1'011 Ehrhardt & Sehmer, die andere yon der 
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Maschinenbauanstalt Nurnberg geliefert, auf Friedenshutte aufgestellt. Sie 
haben minutlich je 1000 cbm Wind von 0 bis 0,45 at Pressung abzugeben. 

Das Werk, das mit der Ausnutzung der Hochofengase in so aner
kennenswerter Weise voran ging, hat also mit der im Bau befindlichen 
Maschine bereits 8700 PS an Gasmaschinen nur zur Erzeugung elektrischen 
Stromes zur Verfiigung. 

Bisher ist der Friedenshutte in Oberschlesien nur die Donnersmarck
hutte in der Ausnutzung der Hochofengase in GroBgasmaschinen gefolgt. 
Dies Werk hat auBerdem auch als erstes und einziges in Oberschlesien 
den Bau von GroBgasmaschinen selbst aufgenommen. Die erste Hoch
of eng as mas chine nahm die Donnersmarckhutte 1899 in Betrieb. Es war 
eine einfachwirkende Viertaktmaschine, die 100 PS leistet und Gleichstrom 
fur Beleuchtung liefert. 

Fig. 1.12. Zweitakt-Gasmaschine, Bauart Korting. 

1901 wurde die zweite Hochofengasmaschine, eine Viertaktma
schine mit 4 Zylindern, die 600 PS leistet und ebenfalls Gleichstrom 
zu liefern hat, in Betrieb genommen. Beide Gasmaschinen wurden von 
Gebruder Karting A.-G. in Kartingsdorf erbaut, die Ende 1902 auch den 
Auf trag auf zwei 1000 PS-Zweizylindermaschinen nach der Zweitaktbauart 
erhielt. Auch diese Maschinen hatten Gleichstrom fur Beleuchtung und 
Kraft zu erzeugen, Fig. t12. 

Nachdem die Donnersmarckhutte die Berechtigung, die Kartingschen 
Zweitaktmaschinen auszufuhren, erworben hatte, wurde in der eigenen 
Werkstatt zunachst eine Gasgeblasemaschine von 500 PS Leistung in 
einem Zylinder erbaut. Diese erste, in Oberschlesien erbaute Hochofen
gasmaschine ist seit Herbst 1903 im Betrieb. 

Das Gas fur die vorstehend aufgefuhrten Maschinen wird, nachdem 
es die Trockenreiniger an dem Hochofen durchstramt hat, durch Kor-
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tingsche Dampfstrahlgeblase, die es durch 2 Berieselungsapparate und 
darauf durch 3 hintereinander gosohaltoto Sagespanereiniger driicken, 
weitor geroinigt. Dio Reigungsanlage, die gut, aber etwas teuer arbeitet, 
wurde 1903 noch durch Aufstellung oines Ventilators mit Wasserein
spritzung orwoitert. 

Ende 1906 wurde auf der Donnorsmarckhiitte eine ebenfalls von 
ihr erbaute zweizylinderige 1000 PS-Zweitakt-Geblasemaschine in Be
trieb gcnommen. Dio guto Ausfiihrung diesor Gasmaschine zeigt, dati 
der obcrschlesischc Maschincnbau cine Workstattarbeit ausfiihren kann, 
die, was weitgehendo Genauigkoit anbolangt, auch fiir den Gasmaschinen
bau ausroicht. Diese Loistung der Donnersmarckhiitte wurde durch eine 
Anzahl Bcstellungen auf Gasgeblasemaschinen von seiton der oberschlesi
schen Hiittonworke anerkannt. 

Auch dio Verwertung der iiberschiissigen Gase der Koksofen hat 
man neuerdings auf 2 Hiittenworkon Oberschlesiens durchgefiihrt. Auf 
dor Julionhiitte sind 4 Gasmaschinon yon je 300 PS und eine von 50 PS 
seit 1900 im Betrieb. 

Zwei weitere Gasmaschinon von je 360 PS wordon auf der Julien
hiitte soit 1905 bctrieben. Samtliche Gasmaschinen der Julienhiitte 
sind einfachwirkende Viertaktmaschinon und haben Drohstrom von 
600 Volt Spannung zu erzeugen. Die 6 grotleron Maschinen haben je 
2 Zylindor und sind unmittolbar mit den Drehstrommaschinon dorart ge
kuppelt, dati die Schwungmassen in den Ankern untergebracht sind. Die 
kleine 50 pferdige Gasmaschino liefert den Errogorgleichstrom. Diese 
elektrische Zentrale, die nur Koksofengasmaschinen enthalt, ist dauernd 
mit 4 bis 5 Maschinon im Betrieb und hatte bisher nonnenswerte Storungen 
nicht aufzuweisen. Die Gase worden mit Hilfe yon Sagespanereinigern 
und Rasonerz geroinigt. Das Parallclschalton dor Maschinen bietot keine 
Schwierigkeiten. 

Auch auf dem Borsigwork ist seit 1903 eine einzylinderige 500-
pferdige Koksofengasmaschine, Bauart Oechelhaeuser, als Hochofengeblase 
im Botrieb. Das Gas bei dieser Maschine wird ebenfalls mit Hilfe von 
Sagospanefiltorn und Rasenorz gereinigt. 

Aus dom vorstehonden ergibt sich, daH auch in Oberschlesien die 
GroHgasmaschine bereits yielfach Vorwondung gofunden hat. Wenn sie 
noch nicht die gloiche Vorbroitung wio im Westen bositzt, so liegt der 
Grund darin, daH bei den billigen Kohlen, die der oborschlesischen 
Industrio zur Verfugung stehen, die Ersparnisse, die sich durch Gro13gas
maschinon erroichen lassen, geringer oinzusotzon sind als im westlichen 
Ind ustrio bozirk. 



IV. Der Ingenieur in den Verfeinerungsbetrieben 

der Eisenindustrie. 

Die Statistik der oberschlesischon Berg- und Huttenwerke fur das 
Jahr 1906 unterscheidet 5 Gruppen von Vorfeinerungsbetrieben, und zwar 
fuhrt sie auf: 

11 PreH- und Hammerwerke, 
6 Rohrwalzwerke, RohrpreHwerke und RohrschweiBereien, 

14 Konstruktionswerkstatten, . 
11 Maschinenbauanstalten und Maschinenreparaturwerkstatton, 
9 sonstige Verfeinerungsbetriebe. Hierzu gehoren Kaltwal:z

werko, Drahtwerke, Kleineisonfabriken und Eisenblechwaren
fabriken. 

In allen diesen Betriebszweigen werden heute 13566 Arbeiter be
schaftigt, die Lohnsumme betragt: 12473382 Mk.; an Eisen wird ver
braucht 281763 t. Die Produktion betragt rd. 240000 t und ihr Geldwert 
wird auf 70177144 Mk. angegeben. 94 Dampfmaschinen mit 12490 PS und 
351 andere Betriebskrafte mit 6157 PS stehen zur Verfugung. 

N ach dem Geldwert der Produktion gerechnet stehen 5 Gruppen 
der unter "sonstige Verfeinerungsbetriebe" zusammengefaBten Betriebs
zweige mit uber 18 Millionell Mark Geldwert voran. Es erreichen sie 
nahezu die Betriebe der Rohrwalzwerke mit fast 17 Millionen Mark, dann 
kommen die PreB- und Hammerwerke mit annahernd 16 Millionen Mark, 
die Konstruktionswerkstatten mit fast 13 Millionen Mark, und schlieBlich 
die Maschinenbauanstalten mit noch nicht 5 Millionen Mark. In diesen 
Zahlen drucken sich auch die tatsachlichen Verhaltnisse aus. 

Wahrend beim Beginn des deutschen Maschinenbaues Oberschlesien 
an der Spitze marschierte und vor 100 Jahren auf der Koniglichen Eisen
hutte Malapane und spater in Gleiwitz die ersten Dampfmaschinen ent
standen und der Maschinenbau Oberschlesiens allen anderen zum Vorbild 
diente, hat sich das Bild spater sehr verschoben. Die groBen Berliner 
Maschinenfabriken eroberten sich zunachst Oberschlesien als Absatzgebiet, 
spater fanden aueh die westdeutsehen Masehinenindustrien mit ihren 
vorzuglich durchgebildeten Maschinen Eingang in Oberschlesien. Die ober
schlesische Industrie hatte ihre ganze Arbeitskraft immer mehr auf 



177 

Bergbau und Hlittenwesen konzelltriert unci sieh damit beg-niigt, in erster 
Linie Halbfertig-Fabrikate hurzustellpll. Die Folge davon war, daB auch 
die Leistungen del' oberschlesisc1wll ;\IaselJineninc1ustrie von denen del' an
deren Industriegebieten itberholt wurdmJ. Man hattn zu sehr am Alten 
fnstgehalten und war dOl' lleUPIl Entwicklung zu wenig gefolgt. Ferner 
kommt noch hinzu, daB es c1er oberschlesisrhen Indnstrie sellr schwor ge
macht wurde, sich zu spezialisienm. FiiT die 80nderfabdkation irgend 
einer Maschine war das Ahsatzgehiet, das din olwJ"schlesisehe Industrie 
bot, zu gering. Die abgulngmw Lage Ohersehlosiens und sein Einge
schlossensein zwischen ZollgrenzPIl orsehwf'rte es zunaehst sehr, mit den 
anderen Industriegebieten ill vVettbewerb zu treten. Moglieherweise sind 
auch friiher diese 8chwierigkeiten zu sehr von den :;\lasehinenfabriken 
iiberschatzt wordpn: man hat ()fter auf dell Kampf verziehtet, als es 
notwendig war. 

Die oberschlesisehenMaschinellfabriken sahen sich deshalb gezwungelJ, 
so ziemlich alles 118rzustellen, was in del' GroBindustrie gebraueht wurde. 
Wollte man das Beste herstellen und del' fortschreitonden Entwicklung 
folgen, so muBte man sich auch erste Arbeitskrafte fiir jedes del' Sondor
gebiete verschaffen. Dadureh abel' muBten sieh naturgemaB die Betriebs
kosten sehr erhiihen. 

Erst in neueror Zeit ist hier eine bemerkenswerte Anderung eil1ge
treten. Heute hat aueh Oberschlesien wieder groBe, neuzeitig eingerich
tete und aufs beste geleitete Masehinenfabriken, und langsam abel' stetig 
nimmt aueh das Vertrauen dOl' groBen vVerke zu den Leistungen diesel' 
Fabriken wieder zu. Die oberschlosische GroBindustrie beginnt sich 
mehr und mohr als zusammcngehijrig zu fuhlen. :Man sieht ein, welch 
groBe Vortcile eine gut entwiekelte 1Iaschincnindustrie in Oberschlesien 
bietet und man sucht sin heute aueh nach Kriiften zu untersw.tzen; das 
gleiche gilt von den Eisenkonstruktionsworkstattun. 

Eine ganz hervorragende Stellung nimmt Obcrsehlesiell SChOll seil 
langem mit den Erzeugnissen seiner Drahtwerko, Kleineisellfabrikpll, 
Rohrfabriken, PreB- und Hammerwerke oill. Auch in dol' Hnl"stellullg 
von Kesseln hat Obersehlcsien mit neuzeitig eingerjeliteten Fabrikuu VOl"

zugliehe Leistungel1 aufzuweisel1. 

Es kann sieh hier nicht darum hanc1ejn, im einzelnen Angaben 
iiber aIle Werke aneinanderzureihen oelpr aueh nUl" den Herstellungs
gang samtlieher, in diesen Betriebpn erzeugten Fabrikate zu verfolgen. 
Nul' auf einige del' bemerkenswertesten und fiir die ohprRchlesisehe 
Industrie kennzeichnenden Betriebe sei hier 110eh kurz eingngangell. 

Hoeh bedeutsam sind die Gloiwitzer Drahtwerke, die il1l Bl'sitz 
del' Oberschlesischen Eisenindustrie flir Bergbau und Hiittenbetrieb aus den 
Drahtwerken del' friihercn Finnell 'Yilhelm Hegenseheidt und Heinrich 
Kern & Co. hervorgegangell sind. Es wird Walzdraht hergestellt, sowie 
Walzdraht zu gezogenem Draht und zu Drahterzeugnissen vflrsehiecienster 
Art verarbeitet. Insbesondere werden gefertigt: Eisen- unci Stahldrahte, 
blankgegluht, verkupfert, verzinnt, verzinkt, Staeheldraht, Drahtstifto, Nioten, 

12 
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Sprungfp(lern, Stiefeleisell, Drahtseile, Drabtgeflechte. Ferner wird Walz
(lraht und ,,valzeisen zu Kf'tten, Sellllliedenageln und 8chmiedewaren, 
Absatzstiften und gcschmiedcten Nageln weiter verarbeitet. Zwei Draht
walzwt'rke siud im Betrieb. Das altere walzt Kupferdraht, das neuere stellt 
Eisen- und Stahldraht her. Bevor del' Eiscn- und Stahlwalzdl'aht weiter 
Yerarbeitetwird, kommt er in cine 6 his 7 vH schwefelsaurehaltige Lauge, 
wird hier gebeizL dann gewaschen und yon del' anhaftenden Oxydschicht 
befreit; erst jetzt gelangt cr in den Drahtzug. K achdern er die Zieheisen 
mehrfach durchlaufen hat, wird er in '1'op£en geghtht. 25 Gluhofen 
sind nebeneinancler untergebracht. Die Drahtzieherei ist in verschiedenen 
8alen und 8tockwerken vertuilt uncl arbeitet mit mehrel'en hundel't Zieh
trolllllloln. Del' EillZUg des Drahtes geschieht ,yie gewohnlich mit 8chlepp
zan gen. Die Drahtu ZUl' Herstellullg yon Spl'Ungfedern werden durch 
Eintauc}wn des Drahtes in cine Llisung VOll Kupfpryitriol YOI' dem Ziehen 
verkupfert. 

;\lan stullt Draht in allen Starkcn bis herab zu 0,15 mm, clem feinsten 
DraM fur Gewebe, zum Blmnen bindf'll, Blirsten usw. her. 

III del' Fedcrfabrik werden die Sprnngfedern fUr Mobelpolster samt
lich aus \'erkupfertmn Stahldraht mit lIilfe selbsttatiger Maschinen her
gestellt. Del' Draht geht hierbei zwischen kleinen Rollen hindurch unc1 
wird in 5 bis D Windungen je llach del' Hcihe del' Feder aufgewickelt. 
Die im doppclten Konus aufgerollte Feder wird in del' Langsachse platt 
zusammengec1l'Hckt, um ihre Fedenmg zu priifen. Die offen en Fedel'll 
werden am Enclo mit Riicksicht auf ihre ZUkLlllftige Bestimmung, gekllotet 
odeI' gekapsPlt. Die Kapseln werden ebenfalls auf 11aschillcn angefertigt. 

Besonders lcistungsfahig ist die Drahtnagel- und Stiftefabl'ik. Hier 
worden runde und kantige Nagel und Stifte VOll den grof3ten 300 mm 
langen unci 10 !lllll starken FloHnageln bis zum feinsten 3 mm langen 
unci 0,6 mm starken Harmollikastift hcrgestellt. Bemerkenswert ist hier 
auch die Schlosserei und Dreherei, in del' die fur die Nagel und Stifte 
erforderlichen vVel'kzeuge aus bestem GuBstahl angefertigt werden. 

Din Drahtwerke besitzen anch leistungsfahigtl Verzink- und Vel'
zinnercien, da del' Bedarf an verzinkton Dra.hten, wie sie z. B. bei Draht
seilereien, 8taeheldraht- und Drahtgeflecht-Fabriken vel'wendet werden, 
ill1Jller mehr steigt. III diesel' Abteilung sind 7 Of en mit 4 groBeren und 
3 kleineren Zinkpfannen im Betrieb. Eine besondere Drahtverzinnerei 
besitzt 2 Of en unci die erforderlichen Schmelzpfannen. 

8ehr intel't'ssant ist dio oberschlesische Kettenfabrikation, auf die 
wir an anderer Stelle noch naher eingehen. 

In del' Kettenschll1iecle del' Gleiwitzel' Drahtwerke sind 140 Ketten
fener yorhanden. Die Ketten werden von Hand geschll1iedet. Ihre GiUe 
beruht hauptsachlich auf del' C}esehicklichkeit des Kettenschll1iedes. Kleine 
Ketten werden von jugendlichen Arbeitern hergestellt. Die in del' erforder
lichen Lange geschnittenen Drahte werden vorgebogen, die Enden in 
Schweif3hitze am Feuor erwiirmt und Glied fiir Glied zur Kette angereiht 
uml zusamllwngesc]nveiBt. Bei dem ZusammenschweiHen wirc1 das Glied 
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halb gedreht, die Endringe del' Kettcll wen1en in GpsPllken geschmiedet. 

Die Knebel del' Ketten werdell mit einer Leire heiB guwunden, nm sie 
haltbarer zu machen. 

Seit einigen J ahren ist man auch clazu libergf'gang·C'n. KrttcH aUf; 
Rundeisen von 3 bis 18 H1lll DnrchmeSHPl' <'lektrisch zu RchweiBull. Dip 
clurch selbsttatige BiegemaschinPll ,'orgebogellPll (m('d(~l' hilden so win i'iin 
aus der Maschine kOll1men. eine Kette. Sie worden cntw('([nl' mit Hijfp 
von Handapparaten odeI' mit RclbRttatigPIl Selnn·ialllaSchilH'1l g<'seh wei 61. 
Sic find en wegen ihrer genauPll, gleichmaBigell Al'heit Ill1d dpl' groBp)] 
Haltbarkeit del' SchweiBstellen fur industrif'lle Zwpeh i nll11Pl' meh1' Vel'
wendung. 

In einer Drahtseilerei, die mit 13 l\laschinen ausgel'ustot ist, werdell 
Seile jeder Gattung fur Grubenfordermaschinen, Krane, Aufziigo, Dampf
pfluge usw. hergestellt. 

In del' Stacheldrahtfabrik wird 2- und 4-spitzigf'1' DraM el'Zellgt, 
wio er zur Umzaunullg yon GrundsWekell, ,Valc1ll11ge!1 ulHl aneb beim 
Militar (Verhaue) von J ahr zu J all l' mehr allgewallclt winl 

Auf den beiden Drahtwe1'ken werdcn jllhrliell rd. G2000 tEi:::ell- und 
Stahlwalzdraht, sowin ;3000t vYalzeisell zn den yc'ri'iC'hiudt'lli'itr'n \'or1w1' el'wa1ll1-
ten Fabrikaton Yerarbeitet, wobei rd. HOOO Arbeiter B('~ehHftigullg find('ll. 

Die Huldsohillsky-Werke in Gleiwitz, hente mit del' Oben:e1Ile:-;i
sehen Eisenbedarfs-A.-G. Friedenshutte n'l'einigt gchiiren durch die Vid-
8eitigkeit ihrer Verfeinerungsbetriebe und die Gl'iiBe ihrel' Alllagoll zu 
den interessantesten ,Verken Oben:ehlpsiem;. Sip Hind ElHiP ([Cl' GO el' .J ahrp 
als einfaehes Rohrenwalzwel'k, in clem sehmiC'(leisel'lw Hiihrel1 mit znge
horigen Verbinclungsstiicken }wl'gestellt wurdeIl, f'lltstanclen. All fallgH d('l' 
70e1' Jahre wurde him die C1'i'it(' 'l'elllpel'gieBpn~i in (lbc']'sehlt'siPll fii]' 

sehmiedban'll GuB Pl'l'iehtet, dpr im pig-ellen Bet1'ieb weiter YPl'C1l'lwitet 
odeI' auch fllr 1Ial'inezwecko umnittelbal' gelicfel't wunle. 187S na11lll dai'i 
Werk die Fabrikation \,on Wasserrohrkei'ii'ielIl, BaUfll'\ SCllllli(lt, an[·. ~\Jl

fangs del' 80er Jahre wurclu clas alte Jiiill}'('llWPl'k ll111g<,lmnt IllHl in So:-:
nowitz in Russisch-Polen cille Zweigfabrik ali'i C1'8tl'H dpl'al'tige:-:WC'l'k l{n1.\
lands eingerichtet. Um sichel' zu sein, fiir die Hohl'enfabJ'ik geeignetes 
FluBeisen zu erhalten, wurde Ende elm 800]' .J ahl'P pin eigenes Stahlwel'k 
nebst zugehiirigem VValzwl'l'k prballt. 2\Jit de]' Ansdehnung del' lWhren
werke muato die Stab lwel'ksanlage C'l1ti'ipl'pehcnd \'el'gl'iiaert und 
clem jeweiligen Stand dei'i HHttPllwpsens angepaat werden. 1 B9Gi97 

wurden 19 einfaehe PuddnlOfeIl mit clazn gnhiirigemWalzwel'k den 
Werken hinzugefugt, nm dell Budal'f an Rebwei6eii'iPIl fii]' :-:tumpf
geschweiBte Riihren selbst dpC'kull zu kiinnell. Him' wUl'den, Zl](']'st 
in Oberschlesien, die sonst libliehen Se1ul1iedeha.mlller dureh dampf-hydrau
lische Sehmiedepressen 8rsetzt. r~Jl(l() dOl' DO cr .J ah1'p WurdPll din vVerke 
durch Anlage eines Bandagenwprkes nebst Hadellll'p:::se]'('i nud t{adRatz
fabrik erweitert, und ein Pl'e13wel'k, das enlloglichie, Rcllllliedestli.eke 
bis zu 18 000 kg Fertiggewicht lterzustellen, Il(~bi:it (len dazu gehi)l'igen 
mechanischen Werkstatten erbaut. Aueh (lie Fabrikntioll \'011 den wn;chio-

l:l* 
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densten kleinen Eisenbahnbedarfsartikeln wurde ebenfalls aufgenommen. 
Bei cliesen neuen Anlagen ging das Werk in Obel'schlesien durch Ein
fuhrung del' schwersten dampf-hydl'aulischen P1'essen an Stelle der Dampf
hammer voran. Xeben der gel'auschlosen Arbeitsweise boten diese 
Pressen den V orteil, das Material bessel' und gleichmaBiger durchzuar
beiten, als es bisher selbst die schwe1'sten Dampfhammer vermocht 
hatten. 

Diesel' Vergl'oBerung del' Verfeinerungsbetriebe folgte c1ann wieder 
eine VergroBerung del' Stahlwerksanlage. 

1899/1900 begann rman nahtloEe Rohre, Kohlensaureflaschen, Ge
schosse und andere Hohlkorper nach, del' Ehrha1'dtschen Arbeitsweise he1'-

Fig. 113. Radsatzfabrik der Huldschinsky· \Yerke. 

zustellen, eine Fabrikation, die bisher in Oberschlesien noch nicht bestan
den hatte. 1905 wurde diese Anlage wieder verg1'oBert. Seitdem das 
Werk mit del' Oberschlesischen Eisenbahnbedarfs-A.-G. Friedenshutte ver
einigt war, konnte es den Betl'ieb der Bessemerei und del' Puddelofen 
einstellen. An Stelle del' erst en wurde im AnschluB an das vorhandene 
':\lartinstahlwerk eine StahlfayongieBel'ei erbaut, deren Erzeugnisse in einer, 
mit neuzeitigen Werkzeugmaschinen gut ausgerusteten Werkstatte weiter 
verarbeitet werden. Gleichzeitig wurde eine groBe TempergieBerei erbaut 
und mit den neuesten Einrichtungen, wie hydraulische Formmaschinen, 
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mechanische Sandaufbereitung usw., ausgestattet. Dio friiheren Raumo 
del' Puddelei wurden auf das dreifaehe \"ergrtiBert und fur die Fabrikation 
yon Fittings ausgenutzt. Ebenso wurde hier eine groBe mechanischc 
vVerkstaUe fur die Reihrenwerke untergebracht, in del' Rohrmasten, Rohr
schlangen und sonstige Rohl'hiegearlleiten hergestellt werden. 

Diesel' vielseitigen unci umfassonden Tatigkeit des ganzen Werkes 
entsprieht die Kraftanlage. Die gesarnto Heizflaeho der Kesselanlago be
tragt heute 5700 qlll. Das ,Verk besitzt ('inc oigene nlektrisehe Zentralo 
und auBordem noel! 24 Dampfmaschinen nnd Pnmpen mit rund 7000 PS 
und 80 elektrisehe Motoren mit zusallllllOll 2000 PS. An Hehe-, Trans
port- und Verladevol'riehtungen hesitzt das W p]·k 28 Krane mit eiller Ge
samUragkraft yon 800 t unci oiner (']ektriseh lwtriebenen sehiefen Ebol1e 
yon 25 t Tragkraft, die d Oll Verkehr ([or nol'lllalspurigon Ansehlu I3g1eisl' 

Fig. 114. l'ref.lwt·rk der Huld8ehillsk.'··\\-erke in flleiwitz. 

del' Staatsbahn mit den im Huttenhofo G III tiefer liogomlell Gleisen 
yerrnittelt. Dem illllC'rell Verkehr diolll'1l ;) tlehmalspurlokomotiven, und 
auf clem StaatsballllansehluBgleis wird mit ciner elektriseh betJ·jebenen 
Seilanlage del' Vl'rschiebedienst ausgduhrt. 

Die Werke lwseh~iftigen in il!rol' ]wutigen Ausgestaltung bei Tag
und Naehthetriob 2700 Arbeiter uull hillllOn jahrlieh rd. 100000 t Fertig
fabrikate liofel'll. Dayon entfallen auf die Holirenworke allein 1000 Ar
beiter, die jiihrlieh rd. 23000 t Hiihren l'l'zeugen. 

Aueh die Bismarekbutto betruiht in groJ3um Stil die Riihrenfabri
kation. Es werden Rohre in gangharen G1'OB(,lI, unll zwal' gowalzte lInd 

gezogene, hergestellt. DroiWalzenstra13en fur patentgesehweiBte und eine 
WalzellstraBe fUr stullIpfgese]nH'iBte Hohre sind im Betrieh. FUr die weitere 
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Bearbeitung sind eine grof.lere Anzahl von Sagen, Richtpressen, Fras
Gewindeschneidmaschinen, Drehbanke usw. vorhanden. In einer groBen 
Fittingsschmiede werden aIle vorkommenden Verbindungsteile hergestellt. 
Das ganzp Rohrwerk wird dureh 4 selmelllaufonde, elektrisch botriebene 
Krane heriiellt. In piller WassergassclrweiBel'oi werden Rohre bis zu don 
griiHtt'll A1Jl1H'ssullgPll angefmtigt. Rbenso werden hier die verschieden
sten Fassonarbeitoll ausgefuhrt. 

Audl die Riihronwerke derVoreinigten Ki)nigs- und Laurahutte 
AAT. halwn sieh bedoutond vorgroHert. Ein kleinerer Betrieb diesel' Art 
befindd sieh auf del' Katharinenhutte zu Sosllowitz. Die groBeren Anlagen 
sind in del' Lanrahiitte. Diosos Riihnmwerk, 1894 mit 2 ()fon in Be
triob ge110mlllell, wurde besWndig vergl'iiBert und arbeitet heuto mit 
3 sogenannten PatenWfell. Man yerstoht daruntor oin Rohrwalzwerk mit 
dPll da7:llgehiirigf'll f\rlnNl'iBiifpll, wi-illl'f'lHl PillP Rohrziphhank mit f\phwl'ift 
(\]"1'11 als Uasoft'll hczuielllwt wil'll. III dell PatenWfml werdon uberlappt
geschweiBtf' llIHl in (len Uasiifen stumpfgeschweiHte Rohre horgestellt. 
Die ab Patontrolm' bezeiclmetoll, uberlappt geschweif3ten Rohre werden 
bis 305 mm auBerer Dmr. hergostellt. Hiorbei wt'rden die yom Bleeh
walzvvprk gelieferten l{ohl'bleehe zunachst an den Langskallten auf 
dllc]" Bleehkalltenholwlmaschine abgeschragt. Sie werden dann in einem 
(1l!'1l ('] wHnllt uml zu einern Rohr gerundet, indom man sie durch einen 
ttiehtE'rf0nnigell Apparat zieht. Hiel'Lei kommell die seitlichen Blech
kanten je llach del" Grij13e des Hohres etwa 5 bis 25 rnIll ubereinander zu 
lif'gell. So Yorgearbf'itot werden sie auf SchweiBhitzo gebraeht und daIm in 
cinelli vValzwerk itlwl' einen Dom gewalzt, wobei dio ubereinanderliegenden 
Blechkalltl'n zusamuH'llschweiI3en. Die als Gasrohre bezeichlleten stumpf
gesehweiBtell Hohro werdon bis 50 mIll auBerem Dmr. gefel'tigt. Bei 
diesel) Hohren werdell die Langskanten del' Rohrbleche nicht gehobelt. 
An dip Bleehe winl ein etwa 1 bis Il r·! 111 langes Rundeisenstuck ange
schweil~t, das yon einer Zange gefaBt, durch eine trichterformige Offnung 
gezogell wird. Hierbei rundet sieh das Bleeh nnd die Blechkanten schwei13en 
am StoB fest zusammeu. Eine Anzahl verschiedener Bearbeitungsmaschinen 
m achon dann wei tel' di e Rohre fUr den Han del fertig . Von den Rohrwerken 
werdon z. Zt. jahrlich rd. 10000 t Rohre fertiggestellt.. Auch eine leistnngs
fahige Fittingsschmiede ist dem Werke beigefugt, ebenso eine eigene 
Verzinkerei. 

X euerdings fertigt die Laurahutte auch nahtlose Rohre und zwar 
yorlaufig Lis zu 100 mm DIllr. Fur dieses neue Rohrwerk wurde 
cino Halle yon 100 m Lange und 75 m Breite errichtet, die mit allen, 
zur Fahrikation gehiirigell Hilfsmitteln ausgerustet ist. Rine Dampfma_ 
schine yon 1 ::!OO PS liefl'rt die Kraft ZUlli Alltrieb. Eine weitere Vergro
Benmg, dnr('h die C'S llliiglicJl wird, llahtlosp Rohre und Hohlkorpel' auch 
iHlC1" 1O() mill 1)1111". lH'rzustdlell, ist gepJallt. 

A ut' <!Pm (il'hiC'tl' dl'l' g('schvn'i1:\ton Eisenbleeharbeiton jeder Art 
Iwt "ielt die Firma '.V. Fit7:ncr in Laurahiltte einen besonderen Ruf er
\\'ClUl'll. Ik:; \\'l'lk WUl'dl' 18GD YOll dl'lll 1905 yerstorbenen Kommerzien-
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rat Wilhelm Fitzner in LanrahiHte gegri1ndet. 1881 kanl ein zvvoitos in 
Sielce bei Sosnowitz hinzu, das spate]' ill eim' Aktioll - Gesollschaft UIll

gewandelt wurde. Zunachst haute man Dampfkessel. 1876 bl'gann lllall 
geschweiBto Eisenblechl'i]'boitell , GdaBo aUer Art Ilnc1 Hohl'e hir aile 
erdenkliche Zwecke, insbesondere in den MaHell , welclw YOll (leu 1\011)'
walzwerken llieht hergestellt werden kOllllC'll) fiil' Dampfloitullgell, Gas
leitungen usw. auszufillm'll: ja sulbst geschwei13te Dampfkessel, femer 
Holzkouher, Bc1euehtungshojen, Schiffstakelagoll , Maston UlHl Hootskram' 
werden in del' SeltwoiB(,l'oi in grOBl'1ll Ma(~stabe he]'gestellt. Das W erk 
fertigt ji:ihrlieh rd. 4000 t b ei einem Umsatz von rd. 2 Millionen Mark. 
Die Zahl dor Arbeiter ist seit (i]'iindung de:,; \VOl'kes yon 70 auf 400 
gustiegell. Die Firma gehijrt zu d('J1 or~,tell Deuh.;ehlalHls, (lio das Blocll
sehweiBon zu oin nm b('solHlf.n'lI Bd]'ieb itn:,;gestaltd llalwlJ. Ilie \'01'-

Fig. 11,-,. Gescilweil3tes Ku g elformstUek. 

zugliuho Ausfuhrullg del' Suhwoi13arbeit fulut diu Fahrikatu aueh immol' 
muhr Oi11 , besolldors wo ('s gilt , llOlll' Hean spruehung ansznhaltl'll odc']' 
wo man Niot11altte ve1'nwi(ll'll nmB. Frulll'r wJ'w('1Il1L'te lllall au~

seltlieHlieh SehweiBoisen; houte hat 11 tal I gl'lt'l'1lt FluBeiHl'll rieiltig zu 
Dehandeln und schwoi!3t UH mit (lel' g\piellC'lI Sieherlll'it wie friilwr dati 
SchweiHeison. 

Urn dio SchweiBhitze zu orzougoll, werden entwoder Koksfl'llor odor 
vVassergas vol'wendet. Das vVatisergas H'l'di('nt ill jt'llC'l' Him;ieltt dun Vo1'
zug, os gibt ('ino sohI' rOill() Hitze uml gC'Htattd llil' zu ticJrwC'iBC'lllle Stelle 
gut zu buobachten. SohI' zWl'ckmii(3ig ii:'it Ut;, :2 Bl'l'llll C'l' , ju l'ilH'll auf 
joder S eito del' Naht , zu YNwl'IHl('Tl. Die Fetitigknit (ll']' gl'tiellweiBtl'lI 
Naht liegt moistens ill (1('11 (\I'l'llZ( '1l \"011 ~ )j hi " 100 \·H d(,l'j ('lligl'1l tll'S \"olll'll 
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Bleches. Ein Haupterzeugnis der BlechschweiBerei sind Rohrleitungen fur 
aIle Zwecke von etwa 200 mm aufwarts bis zu den Grenzen, die durch 
die Transportmoglichkeit auf der Eisenbahn bedingt werden; durch die 
gleiche Rucksicht werden auch Rohre nieht uber 42 m Lange ausgefuhrt. 

In neuerer Zeit beginnt man auch groBe geschweiBte Rohrleitungen 
fur Wasserleitungen im- mer mehr zu verwenden. 
Anfangs furchtete man sich vor dem Rosten. Die 
Erfahrungen mit den Ge- stangerohren del' Wasser-
leitungen haben gezeigt, daB diese Besorgnis uber-
trieben war. Heute siad Wasserleitungsrohre von 
1,5m Dmr. aus geschweiB- ten fluBeisemen Rohren 
verlegt worden. 

Neben den Rohrlei
in yIassenfabrikation her-

BlechschweiBerei aber 
Schiffsbau- und anderen 
stellt, die man noch vor 
ausfuhrbar gehalten hatte. 
formstHck, Fig. 115, das 
rigste Leistung del' Wasser
Auf einer Halbkugel von 
hier die vorher geschweiH
zen von 1000 mm 1. W. 
6 mal geschweiBte untere 
hergestellt, an dem dann 
schweiBt wurde. Hierauf 
teil zusammengefugt und 
sche eingeschweiHt. Del' 
8ehr bemerkenswert sind 
schweiBten eisemE(n Mas
hohen Lichtmast, von 
Licht das Verkehrsgewirr 
ill Berlin u berflutet. 

1867 wurde auch die 
Laurahutte durch W. Fitz-
llCute Kleineisenzeug aller 
horen Nieten, Schrauben, 
Sehienen , Befestigungs
oberbau, Gegenstande fur 

Fig. 116. 

tungen, die sich gleichsam 
stell en lassen, werden del' 
auch von Maschinen
Betrieben Aufgaben ge
wenigen Jahren als un
Hierhin gehort das Kugel
die neueste und schwie
gasschweiBerei darstellt. 
2000 mm Dmr. wurden 
ten und gebordelten Stut
aufgeschweiHt. Fur die 
Halfte wurde ein Kegel 
die Flanschbandage vorge
wurde Ober- und Unter-
schlieHlich die Seitenflan
Probedruck betragt 12at'). 
ferner die riesigen ge
teo Fig. 116 zeigt den 21 m 
dessen Spitze elektrisches 
auf dem Potsdamer Platz 

Firma R. Fit z n e I' in 
ner gegrundet. Hier wird 
Art hergestellt. Hierzu ge
Muttem, Scheiben, Ringe, 
mittel fur den Eisenbahn
den Telegraphen- und Te-

Geschweiflter Lichtmast. 
lephonbau, Quertrager, lsolatorentragerusw. Etwa 
200 8pezialmaschinen stehen fur die Herstellung aUer diesel' Gegenstande 
zur Verfugung. Eine eigene Verzinkerei ist vorhanden. Heute werden etwa 
350 Arbeiter beschaftigt und jahrlich 7500 t fabriziert. 

1) S. A. Finke; Mitteilung'en aUs del" Praxis der BlechschweiBerel, Zeltschrift des Vereines 

deutscher Illgellieure, 1904. 
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Das B 0 r s i g we r k mit seinen groBen Anlagen ist aus den Bedurf
nissen del' beruhmten Berliner Borsigschell Maschinenfabrik hervorge
gangen. Schon del' Bcgrunder August Borsig hatte den Erwerb cigener 
Kohlengruben uncI die Errichtung cineI' Hoehofenanlago in Obor
schlesien ins Auge gofaHt und in die Wege geleitet. Del' Vertrag, del' 
del' Firma in BiskupitJ': in Oberschlesien vom Chafen v. Ballestrem 3 Gruben
felder sic1l(']'te, wurdo schon 1854 auf die DaneI' von 50 J ahren geschlossen 
nne! 1884 auf weitere 20 Jabre iiber den Endtermin hinaus vel'langert. 
1862 wurde mit d(,]ll Steinkohlenbergbau begonnen nnd 1865 die 2 ersten 

Fig. 117. Dalllvflutlnmcr <les BOl'sig,,·el·kes. 

Hoch(ifen ill Bl'trid) gehraeht. 1864 l)is 1868 wurde em Puddelwerk 
nebst Halllmerwerk "owiu ('in \Yalzwerk l'l'bant. Ci]eichzeitig wurden dama]" 
die yorzLiglich"tell Hiittenariwiter des Berliner Borsigsehen Eisenwerkml 
zu Moabit, im ganzPll 131 Fallliliell, 11ac11 Ob(']'sehlesien uberfiihrt. Von 
den vC'l'sehiedenen tiebiotun des Borsigsclwn \Yerkes, die hier zu lw
traehten wanm, "oj zllnaehst das Biil'delwerk erwahnt, 111'0 mit Hilfe 
yon Kumpelpressen die mannigfaellsten Kesselteile angefel'tigt wer
den. In del' Rolm.;ch weiHerei dienull 6 Fuuer rur die l{ohrsehwei1~uJlg 
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und 6 Feuer fur die WasserkammerschweiBung, 2 Wellrohrpressen stell en 
die gerade geschweiBten Rohre zu gewellten Flammrohren her. 

Von den Arbeitsmaschinen ist neben den machtigen Dampfham
mern, Fig. 117, eine groBe hydraulische Bodenpresse mit 5100 mm Tisch
durchmesser besollders hervorzuheben. Sie gestattet einen Druck bis 750 t 
in verschiedenen Laststufen anzuwenden. Eine Anzahl weiterer Boden
pressen mit Drucken von 100 bis 300 t sind noch vorhanden. AuBerdem 
sind die Werke mit samtlichen anderen Hilfsmaschinen reichlich aus
gestattet. Die Produktion betragt 3780 t im Jahr. 

Besonders interessant ist die inneuester Zeit durchgefuhrte Fabrikation 
nahtloser Ketten, die ohne QuerschweiBung gewalzt sind. Bisher wurden 
eiserne Ketten in del' Weise hergestellt, daB man jedes einzelne Glied aus 
einem Rundeisenstab zusammenbog und die beiden aneinanderliegenden 
abgeschragten Enden zusamnwnschweiBte. Jedes einzelne derartige (Hied 
muBte auf das sorgfaltigste horgostellt werden; ein einziger Fehler 
in del' SehweiBung kormtc das l{eiBen del' Kette wrursachen. Man 

Fig. lIS. Kettpnj'"hl'ikalioll naclt dom VerfaLrcn von )l",,,ion & Gobbe. 

ist also lwi lliesel' Fabl'ikation von del' Handfertigkeit und Zuver
lassigkeit des Kettenschmielles in selll' hohem Maf3e abhangig.Man hat 
deshalb vielfaeh versucht, Ketten auf Maschinen hel'zustellen, aber nur bei 
dunnen Ketten aus Draht, bei denen man elektrisches SchweiBverfahren 
bequem anwenden konnte, hat man Erfolge erzielt. Bei groBen 
schweren Ketten, insbesondere bei Kran- und. Ankerketten, versucht 
man auch, durch Frasal'beit aus langen Staben yon kreuzformigen Quer
schnitt ineillallderhangende Kettenglieder anzufortigen. Zu fabrikmaf3iger 
Herstellung in griif3el'em MaBstabe ist man abel' auf diesem Wege noch 
nieht gekommen. 

Das Borsigwerk hat nun fur Deutsehland die Patente der Belgier 
Masion und Gobbe erworben, die auf einem ganz neuen Weg gewalzte 
Ketten ohne QuerschweiHung anzufertigen gestatten. (D. R-P. Ko. 110138, 
115283, 120238, 136954.) Fig. 118. 

Hierbei wird ein Flacheisenstab im Of en bis auf SchweiBhitze er
warmt und dann in einem Walzwerk zu einem Ringe von quadratischem 
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Querschnitt aufgerollt und verschweiBt. Ein Rundwalzwerk steUt in der

selben Hitze kreisrunde Quel'schnitte her, (lie ('ine hydraulische Presse 

in einem genaucn Kalibcrgesenk oval pl'Cet. Hierbei wird gegebenenfal1s 
auch gleichzeitig das Glied mit einnm Steg versehen. Dieses Kett(·nglied 
wird (lan]) in eine Klemmyorriciltung gebracht, (1ie sieh lloben delll vValz
werk befindet, yon limn nUll oin zwoiter auf SohwoiShitzo erwarmtcl' 
Flachstab durch das (,I'sto KeUengliod himlurch aufgevYiekelt und Y('r
schwoiHt wi]'<1. Auf dipse Weist' fortfalmmd. (,l'halt man eino Kette \'on 
belie uigor Liinge. 

Dio oberschlesisoho Kessolfabrikation hat sich in den 
letzton Jahrzehnten orhoblieh ausgedPlmt. ~eben del' Kesselbauahteilullg 
,'Oll vV. B~itzner in Laurahiitto, wo antler Flannnrohrkesseln aueh Blittlwl''; 
Patent-SdlllPllllllllaufh·,;s('] lind Blittu('J's Ul'oLlwass(,l'l'aumkes,;pl sowi(' \'('1'-

Fig. 119. Kesselalliage del' PreuOeng'l'uJIf'. 

sehiedenu amINl' Kpssdbaual'tl'1l ausgphillJ't Wenll'11, siml 'lor aHem 110eh 
zu urwalml'n, die Oborselllesisehull K('ss(dwul'ko yon 13. Meyo]', 
G. Ill. b. H., in Gleiwitz. Del' Km;s('\l!al1 wunll' hit: zum Jahre li:lBO \'011 del' 
Firma S. Huldsehinsky & S(i]nw 1 H'tl'i('lwTl, (lanll ,'on dem vVnl'k abgl'
zweigt und (leI' Firllla Breda, Berlinor & Co. nhertragen. lRD4 wurdu 
von B. Meyer, (lor diesel' Firma ang<,h(irte, (lasWerk untl'l' !'igem'l' Leitung 
mit der neuen Firnwll hezoielmung wl'itcl'gdiihl't. N aeh clem To(le Yluyel'';, 
1900, wurde <las 'v\! ol'k in eine C1 (',;ellsel!aft mit besehrallktPl' H aftung 
umgewalldolt, deren Anteile 190G (lie ( ) hersehlesisehe Eisen llalllllw
darfs -A. -G. FriedenshliUe (\l'warh. Es werden in (,I'stel' Lilli!' l'lll
laufwassorrohrkessol gob aut. Eine yon del' Firllla flil' die PreuLkngrubl' 
ausgeflihrte Anlage yon Ii Wasserrohrkesseln yon jt' 800 qll] Heizflaehe 
mit eingebautem ebel'hitzer \'011 je Gf) qlll zeigt Fig. lIB. 
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Aueh den Bau von Uberhitzern, sogenannte Sternrohruberhitzer, 
hat die Firma fruhzeitig naeh einem ihr gesehutzten Verfahren, auf
genommen. Ende del' 90 er Jahre wurde eine BleehsehweiBerei angelegt, 
in der in erster Linie sehmiedeeiserne Rohre jeder Art gefertigt werden. Die 
Werke sind in der Lage jahrlieh 20000 qm Kessel- und Uberhitzerheiz
flaehen sowie 4000 t SehweiBarbeiten herzustellen. Es werden etwa 
500 Arbeiter und Beamte besehaftigt. 

Den Bau von Dampfkesseln und Uberhitzern sowie ferner die Her
steHung von SehweiBarbeiten und die Fabrikation von Kleineisenzeug ver
sehiedener Art betreibt aueh die Firma A. Leinve bel' & Co. in Gleiwitz. 
Das Werk besehaftigt 450 Arbeiter und Beamte und fabriziert jahrlieh 
rd. 12000 qm Dampfkesselheizflaehe und 4500 qm Uberhitzerheizflaehe. 
Die jahrliehe Produktion betragt rd. 5730 t. Del' Umsatz belauft sieh auf 
1,75 1fillionen Mark. 

Aueh von del' Firma H. Koetz Naehfolger, Inh. C. Buschel, die 
1873 zu Nicolai in O.-S. gegrundet wurde, werden Dampfkessel, ge
schweiBte Bleeharbeiten und Apparate fur die ehemisehe Industrio her
gesteHt. Die Fabrik befaBt sich mit allgemeinem Maschinenbau und 
beschaftigt heute etwa 320 Beamte und Arbeiter; die jahrliehe Produktion 
betragt rd. 900 000 Mark. 

Gcschiehtlich besonders bemerkenswcrt ist die Pi e 1 a hut t e bei Rud
zinitz. Schon in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts wurde hier eine Frisch
feueranlage betrieben, dem spater ein Stabeisenwalzwerk folgte, das 
neben del' Baildonhuttc )m den erst en in Oberschlesien gehorte. Es 
wurde unter Lcitung engliseher Ingenieure in Obersehlesien erbaut und 
zuerst auell bctriebcn. 1856 erhielt das "Verk aueh cine Kesselbau
anstalt. Ebenso wurden Apparate fur die ehcmische Industrie, fur 
Zuekor-, Starke- und Leimfabriken, fur Brauereicn und Brennercien, ferner 
Hoehbehalter und Eisenkonstruktionen versehiedenster Art hergestellt. In 
del' Kesselfabrik werden durehsehnittlieh 160 Arbeiter beschaftigt. Del' jahr
liehe Umsatz sehwankt zwischen 450- und 600000 Mark, wird sieh aber in 
nachster Zeit, da die Kesselfabrik bedeutend crweitert wird, entspreehend 
erhohen. 

Gesehichtlieh interessant ist, daB hier in del' Pielahutte die ersten 
groBen eisernen Brucken uber die Oder, die Wilhelm-, SchieBwerder- und 
Dombrucke in Breslau, erbaut wurden. 

Aueh dic Hubertushutte in Hohenlindc in Obersehlesien fugte 
ihrem Hoehofenbctrieb schon 1859 eine EisengieBerei und Masehinenbau
werkstatt hinzu. 1873 wurde cine Eisenkonstruktionswerkstatte und Kessel
fabrik, die 1891 vergroBcrt wurde, in Betrieb genommen. 1900 kam eine 
StahlgieBerei noch dazu. Diesc Werke beschaftigen heute rd. 450 Arbeiter. 
In del' Maschinenbauanstalt werden Wasserhaltungen- und Kesselspeise
pumpen, Gesteinsbohrmasehinen-, Aufzugsmasehinen- und Forderanlagen 
und in del' Kesselsehmiede GroBwasserraumkessel und versehiedene 
BleehsehweiBarbeiten ausgefuhrt. Von den groBeren Arbeiten del' Eisen-
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konstruktionswerkstatten sind in erster Linie Fc\rdergerltste, l<\\rderkorbe 
und groBere Dachkonstruktionen zu nennen. 

Die V (Heinigte Konigs- un d LaurahiHte in Ki)nigshittto hat 
1894;95 auch eine Brtickenbauanstalt in Betrieb genommen, in del' sie 
heute tiber 600 Arbeiter und etwa 80 Beamto beschaftigt. ~eben Eisen
bahn und Stl'aBenbrticken bis zu den grtiBten Stittzweiten werden auch 
Dachkonstruktionon sowio EisenkonstruktiollEm fLtr Aufbereitungsanstalten, 
Fordergertiste usw. hergestellt. Von den hesondel's bemerkenswerten groBen 
Ausftihrungen seien erwahnt die Hallenkollstruktionen fill' don Oher
schlesischen Bahnhof in Breslau VOll 1800 i Uewicht une! das RetorteIl
haus fur die Gasanstalt II in Charlottenburg mit 2500 t. 

Von den Maschinenfabriken Oherschlesiens gehorell (lie Ma
schinenbauanstalten del' Koniglichen Hiittf'nwerke in Malapane und Glei
witz zu den altesten deutschen Maschinonbauanstalten, die als Lehr
statten del' Technik auch groBe geschichtlicho Bedeutung hahen. 

Die Konigliche EisenhiHte zu ~Ialapan() wmde in dt'll Jahn)ll 
1753/54 aufgefuhrt. Hier erstanden anch die ersten Feuermaschinon, hiR 
dann die Konigliche Hutte zu Gleiwitz, die in den Jahl'en 1793 

bis 1796 erbaut wurde, del' Hauptsitz del' alten obOl'schlesischen ::\Ia
schinenfabrikation wurde. Hier hat anch dol' groBe Kunstmoister Holtz
hausen Reine Meisterwerke geschaffen. Auf diesen beiden khnigl. Hiitten 
werden }wute Berg- und Ruttenwerksmaschinen verschiodener Konstruk
tion hergestellt. Anch del' Bau von Dampfkesseln, Fhrdergerusten und 
Wassertitrmen wurde anfgenommen. Ferner werden VOll del' KonigI. 
Hutte Gleiwitz auch heute noch wie zur Zeit ihl'es erst en Bestehens 
Handels- und BauguB del' verschiedenston Art hergestellt. Die Erzeug
nisse einer leistungsfahigen StahlgieBerei, die mit 150 Arbeitern jahrlich 
1500 t produziert, finden auf den verschiedensten Verwendungsgebieten 
Absatz. 

Zu den alteren bedeutenden oherschlesischen l\laschinellfabriken 
gehhrt die Eintl'achthiHte. Sie wurde 1838 von dem groBen Berliner 
Maschinonfabrikanten F. A. Egells zusammen mit dem Clrafen Einsiedel zu 
Lauchhannner gegrundet. 1851 wurde Egells Alleinbesitzer. 1871 ging 
dann Gas Werk an die :;\Iarkisch-Schlesische l\lasehinenbau- und Hlitten
actiengesellschaft vormals Egells in Berlin itber. 1886 wunle es 
abgezweigt und von einer selbstandigen Aktiengesellschaft 11 Eintracht
hutte" ttbernommen. 1894 wurde das Werk von del' Vereinigten Ki)nigs
und Laurahtitte Act.-Ges. fur Bergbau und Htittenbetrieh angekauft. 

Die Eintrachthtttte war urspritnglich ein Hochofenwerk. Als die 
Egellssche Berliner lVIaschinenfabrik sich den oberschlesischen Mal'kt 
immer mehr eroberte, lag es nahe, die groBoren GuBsUtcke auf del' Ein
trachthutte in Oberschlesien selbst herzustellen. An die EisengieBerei 
gliederte sich bald eine mechanische Werkstatt zur weiteren Bearbeitung 
del' GuBstticke an. 
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1878 wurde del' Hochofenbetrieb ganz aufgegeben und die Hutte 
als 2\Iaschinenfabrik weiter betrieben. Die Eintrachthutte war nach den 
Konigl. Werken in Malapane und Gleiwitz das erste Werk in Ober
schlesien, das den 2\Imlchinenbau in groBerem Umfange betrieb. 1m 
letzten Jahro sind neue Betriebswerkstatten erbaut und eingerichtet 
worden, die das Wel'k in den Stand setzen, den GroBmaschinenbau fur 
das Berg- und HUttenwesen in neuzeitig entsprechender Weise durchzu
fiihren. 

Eine del' bedeutondsten Maschinenfabrikon Obel'schlesiens ist heute 
die Donnersmarckhutte in Zabrze. Anfangs del' 50er Jahre wurde 
das Hiittenwerk, bestehend aus Kokerni und Hochofenanlage, von dem 
Grafnn Guido Henckel Y. Donnennnarck gegrllnkt. 

Fig. 120. ~Iagnctrad. 

UIll den Maschinenbetl'ieb del' Gruben- und Huttenwerke in Stand 
zu halton, wurde 1855 eine Werkstatt mit 8 Arbeitern und einer maschi
nellen Ausl'Ustung, die aus einer Drehbank und einer Bohrmaschine bestand, 
eroffnet. Aus diosem bescheidenen Anfange entwickelte sich nach und nach 
die heutige lVIaschinenbauanstalt del' Donnersmarckhutte. In del' GieBererei 
wurden anfangs in erster Linie Grubenwagenrader in groBem MaBstabe 
hergestdlt. Fur das Ausbohren diesel' Rader konstruierte man besondere 
Bohrmaschinen. SpateI' wurden von del' GieBerei auch tHen, Armaturteile 
fUr Kessolanlagen und Zinkhutton, ferner Teile fUr Druck- und Saugpumpen, 
Winderhitzer fUr Hochofen usw. gefertigt. In den 60 er J ahren war die 
Zahl del' Arboiter bereits auf 180 bis 200 gestiegen. Eine Kesselschmiede 
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kam jetzt hinzu. 1872 wurde das gesal1lte Werk in eine Aktien
gesellschaft umgewandelt, und die Maschinenfabrik entspl'echend del' Ent
wicklung del' Gesamtanlage erweitert. In del' Eisenkonstruktionswerk
statte begann man jetzt auch groBe Fordergerliste auszufiihren. Seit 
Ende del' 70er Jahre fing man an 'rUbbings in groBem .MaBstabe herzu
stellen. 1892 wurde die Werkstatte vollstandig umgebaut und gleichzeHig 
die GieBerei und Kesselschmiede bednutcml \'ergroBert. J etzt nahm man 
auch den allgemeinenMaschinenbau, insbesondere den Dampfmaschinen
bau auf. Ende del' 80er Jahre kam hillZU eine neue Kessolsohmiede und 
1895 eine besondere RohrongieBerei. 1900 kOTlllto eino aufs beste ein
gerichtete groBe Halle fUr EisellkollstruktiollSal'beitoll ill Betrieb ge-

Fig. 121. Grubenveutilntor. 

nOl1lmen werden. Zur Zeit wird auch die l\laschinelluauallstalt wieder 
durch Anbau einer groBen Montagehalle erweitcl't. 

Die Fig. 120 gibt einen Blick in die Maschinenfabl'ik. Ein 60000 kg 
schweres Magnetrad wird bearbeitet. Fig. 121 zeigt einen Grubenventilator 
von 8,6 m Dmr. Die Donnersmarckhlitte hat feruer als crste Maschinen
fabrik Oberschlesiens den Bau VOll GroBgasl1laschinen und Hochdruck
zentrifugalpumpen aufgenommen. Auch vollstandige Eilll'ichtungon flir 
Walz- und Stahlwerke werden jetzt hel'gestdlt. 

Heute nehmen die verschiedenell Werkstatt()]] rd. 30000 qm libel'
baute Flache ein: rd. 245 Werkzeugmaschinon stehen zur VerfLigung und 
gegen 1300 Arbeiter und 70 Beamte siml beschaftigt. Die jahrliche El'
zeugung an Fertigware kann auf 25 bis 30000 t gebl'aoht werden. 
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Zum Schlusse sei noch dio in den Jahren von 1902 bis 1906 er
baute Lokomotivwerkstatte in Gleiwitz erwahnt, die, mit den neuesten 
Einrichtungon versohen, zu den interessanteston \V crkstatten dieser Art 

Fig. 122. Lokomotiv-Hebekran in drr Lokomotivwerkstatte in Gleiwitz. 

Fig. 123. K6nigl. Ei8cnbahn-Lokomotivwerkstlitte in Gleiwitz. 

zahlt. Sie umfaBt in ihrern erst en Ausbau 50 Reparaturstande. Bei 
siebenfacher B.esetzung der Lokornotivstande vermag die Werkstatte so
mit fur die Unterhaltung von 350 Maschinen zu sorgen. Zur Zeit werden 
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650 Arbeiter beschaftigt. Die Standfelder werden von Lokomotiv-Hebe
kranen mit elektrischem Antrieb bestrichell, Fig. 122, die je zwei Lauf
katzen von je 30 t Tragkraft besitzen und das Anheben und Transportieren 
del' Lokomotiven in ungleich vollkommenerer \Veise besorgen, als es die 
fruher verwandten Handwinden, Hebebocke usw. vel'mochten. 

Die lllachtige, yon (lor Eisenkonstruktionswel'kstatto del' Konigs
hiitte erbaute Halln wI:Lhrend des Baues zoigt Fig. 123. 



V. Der Ingenieur In anderen Industriezweigen. 

1m Vergleich zu der aIles beherrschenden Montanindustrie Ober
schlesiens sehen aIle die anderen Gebiete gewerblicher Tatigkeit klein 
und un bedeutend aus. 1m einzelnen betrachtet aber weisen auch sie die 
Fortschritte auf, die dem heutigen allgemeinen Stand der Technik ent
sprechen. In dem scharfen Wettbewerb, dem heute aIle Industriepro
dukte standhalten mtissen, lassen sich veraltete Betriebsmethoden nicht 
mehr lange halten. Wer bestehen und sein Unternehmen weiter ent
wickeln will, muB mit der Technik vorwarts schreiten. 

Kennzeichnend ftir aIle anderen Betriebe, sie mogen sein wie sie 
wollen, ist auch wieder die gesteigerte Anwendung der Maschinenkraft, 
sei es als Kraft- und als Arbeitsmaschine oder als Verkehrs- und Trans
portvorrichtung. Von dies em Gesichtspunkte aus betrachtet, 'sind riesige 
Fortschritte in den letzten 50 J ahren auf allen Gebieten zu verzeichnen. 
Betrachten wir zunachst die Kraftmaschine. 

Schon vor 50 Jahren schrieb der Konigl. Regierungsrat Schtick in 
seinem Buche tiber Oberschlesien: "Auf den Umfang und die Tatigkeit 
des oberschlesischen GewerbefleiBes hat insbesondere die Einftihrung der 
Dampfkraft merkwtirdig vorteilhaft eingewirkt. So lange sich die ober
schlesischen Gewerke auf die schwachen Wasserlaufe und auf die kost
spieligen und in groBerem Umfange nicht zu beschaffenden Pferdekrafte 
beschrankt sahen, war ftir den Umfang ihrer Unternehmungen eine un
tibersteigliche Grenze gezogen. Die Zahl der Dampfkessel gestattet einen 
interessanten RtickschluB auf die gewerbliche Entwicklung eines Landes." 
So wurde schon vor 50 J ahren mit Recht darauf hingewiesen, wie die 
Verwendung der Kraftmaschine als MaBstab ftir die Entwicklung von Ge
werbe und Industrie angesehen werden kann. Ende 1858 zlihlte der Re
gierungsbezirk Oppeln 315 Dampfmaschinen und Lokomotiven mit 
11823 PS. Davon kamen auf den Bergbau und die Metallfabrikation 
aIler Art allein 223 Dampfmaschinen mit zusammen 6335 PS. Ftir Eisen
bahnen wurden noch 48 Lokomotiven mit zusammen 4790 PS gerechnet. 

Abgesehen von der Montanindustrie und dem Verkehrswesen hatten 
damals die Getreidemtihlen die meisten Dampfmaschinen. Hier waren 
vor 50 Jahren 19 Dampfmaschinen mit zusammen 476 PS im Betrieb. 
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Wie beseheiden war aber noeh die Dampfmasehinenverwendung in 
den anderen Industriezweigen. Es werden aufgefuhrt in ganz Ober
schlesien: in del' :lVlasehinenspinnerei 1 Maschine mit 2 PS, in den Ma
schinenfabriken 3 Dampfmaschinen mit 4 PS, in den Schneidemuhlen 
und sonstigen Muhlen 7 :lVlasehinen mit 120 PS und fiir "sonstige Zweeke" 
14 Maschinen mit 96 PS. Wie sehr hat sich dies im Laufe del' letzten 
50 Jahre geandert! 

Das bedeutenste neuere Ereigllis in del' Kraftverwendung war aueh 
fur Obersehlesien die Einfuhrung del' Elektrizitat. Seit den 80 er J ahren, 
als die erst en Dynamomasehinen das wunderbare Licht erzengten und in 
den 90 er J ahren in immer steigenderem MaH aneh die elektrisehe Kraft
ubertragung sieh in Oberschlesien Balm brach, hat sich das Bild del' ge
samten Industrie wesentlieh verandort. Die Elektrotochnik hat nach und 
nach in die verschiedenstell Betriebe Eingang gefunden. Gro13e elektri
sehe Zentralon sind entstanden, von denen aus das ganze Land mit 
Licht und Kraft versorgt winL 

Es hieHo eine Goschichto del' Technik schreiben, wollte man auch 
nur versuohen, die gesamto technisch Entwieklung, die all die verschie
denen einzelnen geworbliehen Betriebe Oberschlosiens in den letzten 50 
J ahren durehgemacht haben, zu beschreiben; nur kurz seien einige del' 
hauptsaehliehston hier, soweit Angaben zu orhalten waren, erwahnt. 

Ein Gebiet mit so riesiger Arbeiterbevolkerung brauoht eine ausge
dehnte Industrie zur eigenon Versorgung. Dio Arbeiterheere wollen esson 
und trinken. Die Industrie del' Kahrungs- und GonuHmittel ist deshalb 
in Form von Getreidemuhlen, Brauereien und Bronnoreiell gut vertreten. 

Von besonders groBer wirtschaftlicher Bedeutung ist ferner in 0 be1'
schlesien dio Industrie del' Baustoffe. 

Die obersohlesisohe Kalkindustrie gehc)rt zu den altesten in Deutsch
land und beruht ebenso wie dio Montanindustrie auf don Bodensohatzen. 
Sie reioht zeitlioh weit zuriick, schon im 14. J ahrhundert war del' ober
schlesische, "del' Oppler" Kalk im Handel wohl bekannt. 

VOl' 50 J ahron gab es schOll 171 Kalk brennereien, die fast 800 
Arbeiter beschaftigten. Sehr bedeutsam del' GroBe und Giite nach 
sind die Kalksteinlager del' Kreise Oppeln und GroB-Strehlitz. N atur
gemaB fhHlen sich auch hier dio bei weitem groBten und loistungs
fahigsten Kalkwerke. 1m Kreise Oppeln liegen die WeiI3kalkwerke von 
Tarn au , die teclmisch aufs beste eingerichtet sind, Ringafen neuester 
Konstruktion haben und vorziiglichen Kalk liofern. N och bedeutender 
sind die machtigen WeiBkalkwerke im Kreise GroH-Strehlitz. Die alten 
bekannten Werke in Gogolin, Gorasdze, Sacrau, Ottmuth, in GroH-Strehlitz 
se1bst, in Sehimischow und GroH-Stein 1iefern den vollwertigsten Wei13ka1k 
und sind ebenfalls mit ()fen neuoster Konstruktion ausgeriistet. 

Schon vor 50 J ahren habun sich die Besitzer del' Ka1kwerke, die 
Produzenten, zu einem groJ3eren Verkaufsverein zusammengeschlossen. 
Auch heute sind aUe Kalkwerke del' Kreiso Oppe1n und Grof3-Streh1itz 
mit wenigen Ausnahmen in einer 1nteressen gemeinschaft unter del' Firma 

13" 
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"Verkaufsvereinigung obersehlesiseher Kalkwerke G. m. b. H. in Oppeln" 
vereinigt. Die Werke diesel' Vereinigung haben zusammen 43 Ringofen 
versehiedenster GroBe und Leistungsfahigkeit im Betrieb. AuBerdem 
dienen del' Produktion 74 einfaehe odeI' doppelte SehaehtCifen und zwei 
Gasgeneratorofen. In 4 Werken betreibt die Gesellsehaft ferner Kalk
mahleinriehtungen neuester Konstruktion. Del' jahrliehe Gesamtabsatz 
belauft sieh auf 45 bis 50000 Doppelwaggon-Ladungen fertiger Kalkpro
dukte. An Kalkrohstein werden jahrlich rund 10000 Doppelwaggon-La
dungen abgesetzt. Die Werke verbrauehen jahrlieh rund 150000 t Kohle. 
200 Arbeiter finden bei del' Kalksteinverarbeitung Beschaftigung. 

Aueh an anderen Orton des Regierungsbezirks Oppeln arbeiten 
noeh cine Anzahl kleinere Kalkwerke, die zusammen jahrlich etwa 5000 
Waggon Kalk herstellen mogen. 

Noeh bedeutsamer ist die obersehlesisehe Zementfabrik ation. Die 
Portlandzementfabrik zu Oppeln wurde 1857 von einer Hamburger 
Gesellsehaft gegrundet und an den Geh. Kommerzienrat Grundmann in 
Kattowitz verpaehtet. Koch fruher wurde in Tarnowitz eine Zement
fabrik gegrundet, die schon VOl' 50 Jahren "granitahnliehe" Treppenstufen 
anfertigte. Sic besehaftigte damals 52 Arbeiter und lieferte jahrlich 6100 t 
Romanzement. Die Werke sind mit den neuesten Einrichtungen' ver
sehen. 

Aueh sie haben eine Zentralverkaufsstelle in Oppeln unter del' 
Finna: "Zentralverkaufsstelle sehlesiseher Portlandzemente" errichtet. 

Die Fabriken lieferten 1887 60000 t Zement. Mitte del' 80er Jahre 
waren noeh die verschiedensten Arten del' Fabrikation vertreten, die 
troekene wie nasse Zubereitung del' Misehung. Von Of en waren noeh 
neben den Sehaehtofen viele Ringi)fen im Betrieb. 

AuBenlem gehiiren in diese Industriegruppe aueh die Ziegeleien, 
die heute groBe Bedeutung fur Obcrschlesicn haben. Einige suchen sich 
in hervorragendem MaBe den Beclurfllissen del' Industrie anzupassen. 
Hierhm gehorell in erster Linie die Fabriken fur feuerfestes Material: die 
Chamotte-Fabriken. 

Auch hier gewinnt elm masehinelle Betrieb im steigenden MaBe die 
Oberhaml. Die yon C. Schlickeysen YOI' 50 J allren znerst Lei del' Ziegel
fabrikation angewandte Sehraube hat auch dieses Gebiet vollstandig dem 
::\lasehinenban erobert. Del' Hanelbetrieb versehwindet immer mehr. Die 
einfachen Fcldbrennereien werden dUl'ch moderne GroBbetriebe venlrangt, 
in (lEmen in weitgehendster ,:y eise Masehinenkl'aft nncl groBe Ringofell 
Anwendllng finden. 

Die Papiedabrikatioll hat sieh in nenerer Zeit zu groBerer 
Bedeutung emporgearbeitet. VOl' 50 J ahren war diesel' Industriezweig 
nUl' sehwaeh vertreten. 1837 zahlte die Gewerbetabelle 16 Papiermuhlen 
auf; 1858 waren es nUl' 7, die zusammen 45 Arbeiter besehiiftigten. Die 
bedeutendste Papiermuhle, die aneh schon Dampf benntzte, gehorte dem 
Herzog von Ratibor und stand in Adamowitz, Kreis Ratibor. Es wnrden 
hier Zeng- und Holzpackpapier nnd Aktendeekel hergestellt. 
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Dann ist noch zu erwahnen eine Papiermuhle zu Kleinalthammer 
im Kreise Kosel, die aus del' Mitte dm; 18. Jahrlnmdel'ts stammt und vor 
a11em Packpapier herste11te 1). 

Zu den altesten Papierfabriken Oberschlesiens gehort auch die von 
Carl Gustav Dittrich 1862 gegrundote Papierfabrik zu Nicolai in Ober
schlesien. Die Fabl'ikatioll erstreckt sich ill erstpr Lillie auf Stroh- und 
Packpapiel'. 1873 golallg es, grHnes Strohpapier zur Verpackung von schwe
dischen Zundhcilzel'n, das man bisher nul' in SChwl~dpn maehen konnto, 
herzuste11en. Zuerst bestand del' Masehincmsatz der Fahl'ik nur aus einer 
kleinen Packpapiermasehine nnd einer selhsttatigon Abnahmemaschine. 
Anfangs del' 80 er Jahre wUl'den auf 2 Papiermasehinen monatlich 600 
bis 800 Ztr. Fapior horgestellt. 1891 wurdo die Fabrik erweitert, seitdem 
werden auch satinierte Papiero angefertigt. Heute betragt die rragespro
duktion etwa 10 000 kg. 

Die Papierfabrik von Hugo Schuck & Co. in Ratibor wurde 1873 
gegrundet. Es werden etwa 8000 kg taglich erzeugt, und etwa 120 Ar
beiter beschaftigt. 

Pappenfabrik J. Kleczewski in Gleiwitz, 187:1 gegrundet, fabriziort 
rohe, ungeteerte Dachpappe (Strohpappe), ~agelpackpapier und Strohpa
pier. Produktion taglich mit 60 Arbeitern 7500 kg. 

In Hugohutte bei Tarnowitz besteht oine "Ze11ulose- und Papiol'
fabrik Hugohutto", die dem Grafon Henkel von Donnersmarck-Beuthon 
gehort. 1876 wurde die Zellulosofabrik, 1892 dio Papierfabrik gegrundet. 
Ferner ist noch zu erwahnen, die 11 Altdamm-Stahlhammer Holzzellstoff- und 
Papierindustrie in Stahlhammer". Die Gespllschaft hat ihren Sitz in Alt
damm bei Stettin. Die Stahlhammerwerke wurden in den Jahren 1883/84 
unter dem Namen "Zol1ulosefabrik ;Vlagnot" von dem Fursten Henkol 
v. Donnersmarck auf Neudeck erbaut; es wurde ausschlie.Blich Natron
Zellulose hergeste11t. 1899/1900 wurde eine neue Papierfabrik gegrundet 
und gleichzeitig die Stahlhammorwel'ke zu einer A.-G. umgewandelt, dio 
dann 1901 mit del' Aktiengesellschaft in Altdamm vereinigt wurde. 1905 
erriehtete man in Stahlhammer noeh oine Holzsehloiferoi. Die Fabrik 
in Stahlhammer liefert jahrlieh rd. 5000 t trockene ~atron-Zellulose und 
rd. 4500 t Papier sowie 3500 t Holzschliff (feucht). Sie verfugt ubol' 
Dampfmaschinen von fast 2000 PS. Die Zellulosofabrik hat 6 Kochor von 
je 1500kg Inhalt im Betrieb; auBel'dom 2 Zellulose-Entwasserungsmasehinen. 
Ein Drehofen mit ScheibonvOl'dampfer goshlttet die Kochlauge wieder zu 
gewinnen. In del' Papierfabrik arbeiten 2 Papiermaschinen mit je 2,4 III 
Arbeitsbreite, 8 Hollander von je 350 kg Eintrag, ein Kalallder von 1,6 m 
Arbeitsbreite und die anderen noeh weituJ' erfol'dul'liehen Hilfsappal'ato. 
In del' Holzschleiferei ist ein VoithseheJ' Cirogkraftschleifer \'on 300 PS 
nebst den erforderlichen Hilfsmaschinen tatig. 

Die Furstlich Hohenlohesche Papierfabrik in Blechhammer wurdo 
1889 gegrundet; sie erzeugt P/4 Millionen kg Papier jahrlieh. In Ziegell
hals arbeitet die Sulfit-Zellulosofabrik Tillgllor & Co., die 1883 gegrundet 

,. I) B. Schlick, Oberschlesieu, Iserlolm lS60, S.510. 
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wurde. Ferner ist zu erwahnen die Papierfabrik Krappitz A.-G. in 
Krappitz in O.-S., die 1900 gegrundet und 1905 mit 1 Million Aktien
kapital in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Sie liefert rd. 
61/ 2 Mill. kg Druckpapier und hat fur ihren Betrieb allein 3 Dampf
maschinen mit zusammen rd. 3000 PS zur Verfugung. Die Fig. 124 zeigt 
die mit Drehstrommotoren der A. E.-G. von je 125 PS Dauerleistung 
bei 180 Uml. jmin unmittelbar gekuppelten Schleifer. 

1896 wurde die "Papierfabrik Rothfest" in Rothfest gegrundet, die 
durchschnittlich taglich 13000 kg, hauptsachlich Druckpapier, herstellt. 

Zu den groBten Fabriken der Papierindustrie gehort die "Zellulose
fabrik Feldmuhle" in Breslau mit ihrer Zweigniederlassung in Cosel-Oder
hafen, die jahrlich 18 Mill. kg trockene Zellulose, 2.Mill. kg trockenen Holzstoff 
und 20 Mill. kg Papier fabriziert. Die Gesellschaft, ursprunglich "Schlesische 
Snlfit-ZelluloseFeldmuhle" genannt, wurde 1885 in Liebau gegrundet. 

Fig. 124. Einzelantrieb der Holzschleifer . 

Ihren Namen erhielt sie yon einer alten lVItihle, deren Ursprung sich auf 
mehrere J ahrhunderte zuruckverfolgen laBt. Wasserverhaltnisse und Ver
kehrsrucksichten veranlaBten die Geschaftsleitung einige Jahre spater, 
den Hauptbetrieb nach Cosel-Oderhafen zu verlegen. Es wurde ein 
Fabrikgelande erworben, das bequemen AnschluB an die Eisenbahn er
moglichte und auch die Benutzung del' OdeI' offen lieB. 1892 konnte das 
neue Werk in Betrieb gesetzt werden. Es wurde zunachst nur Zellulose 
hergestellt. Bald ging man aber dazu uber, da der Absatz del' Zellulose 
sich schwierig stellte, sie in del' eigenen Fabrik weiter zu verarbeiten. 
1894 wurde die erste Papiermaschine aufgestellt. Mit jedem Jahre wurde 
das Werk vergroBert. Heute wird ziemlich die ganze Erzeugung an 
Zellulose in del' eigenen Fabrik verarbeitet. 1898/99 kam eine umfang
reiche neue Anlage in Betrieb, die, durch die Eisenbahnlinie Kan
drzill-Neisse von del' erst en getrennt, mit ihr durch eine elektrische 
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Kleinbahn verbunden ist. Es wurde hier anfangs mit 2 Papiermaschinen 
wertvolles Papier hergestellt und eine Bleicherei und Holzschleiferei hin
zugefugt. 1903 und 1904 kamen noch 2 weitere Papiermaschinen hin
zu, so daB also heute 4 Maschinen arbeiten. Die Aufstellung einer 
funften Maschine ist in die Wege goleitet. Sehr groBe Kraftleistungen 
sind allein fur die Papiermaschinen erforderlich. Es sind 13 Dampf
kessel mit 3500 qm Heizflache und rund 800 qm Uberhitzerflache 
vorhanden, die an 10 Dampfmaschinen mit zusammen 4000 PS Dampf 
zu liefern haben. Hierzu kommen noch die umfassenden Dampf- und 
Kraftanlagen del' Zellulosefabrik. Eine groBe Anzahl weiterer Maschinen, 
Hollander, Kollergange, Kalander, Querschneidor, Umrollapparate sowie 
weitere Hilfsmaschinen fur die Fertigstellung und Verpackung sind 
auBerdem noch im Betriob. Das fur die Fabrikation und Kesselspeisung 
erforderliche Wasser entnimmt ein mit elektrisch angetriebenon Pump en 
versehenes Wasserwerk unmittelbar del' OdeI'. Vor dom Gebrauch wird 
das Wasser durch umfangreicho Filter- und Klaranlagen erst noch gerei
lligt. Fur die Klarung del' Abwassor sind groHe, den neuesten Erfah
rungen entsprochende Anlagen vorhanden. 

Fig. 125. Zellulosefabrik Feldmiihlc. 

Die Holzschleiferei, die allein 1000 PS all Kraft beanspl'1lcht , be
steht aus G Holzschleifern, darunter cineI', del' alleill 500 PS \'eriallgt. 
Die gesamte Fabl'ikanlage npbst Holzplatzen, Familienhausorn umfaHt 
houte eino Flache von rund 19 ha, ,'on denen uber 30000 qm mit Fa
brik- und Wohngebauden bebaut sind. Fig. 125. Es werden im ganzen 
etwa 1250 Beamte und Arbeitor auf den Werken boschaftigt. 

Auch die Entwicklung del' Papierfabrikation in Oberschlesien wird 
durch die steigende Anwondung del' Maschinen gekennzeichnet. Die neu
zeitigen Papierfabriken mit ihren ricsigen Leistungen, wie sic VOl' aHem 
die letztgenannte oberschlosischo Papierfabrik aufzuwoist, hat kaum noch 
etwas gemein mit dem handwerksmaHigen Betrieb del' alten Papiermuh
len, wie sie VOl' 50 J ahren hier und cIa in 01 lerschlesien bestanden. 

Eine hoch bedeutsame Stellung in Oberschlesien nimmt dio che
mische Industrie ein. Sie gliedert sich zum Teil eng an den Eisenhutten
und Zinkhuttenbetrieb an und sucht hier die Nebenprodukte in del' ver-
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schiedensten Weise zu verwerten. GroBe Erfolge sind gerade in den 
letzten 2 J ahrzehnten erzielt worden, wie schon mehrfach gezeigt werden 
konnte. 

Nur einige Werke, soweit sie mit der vorher geschilderten Industrie 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen, sind noch nachzutragen. 
Hierhin gehoren die chemisehen Werke "Ceres" von Th. Pyrkosch in 
Ratibor, in den en Schwefel und Salpetersaure, Superphosphat-Kunstdunger, 
Gelatineleim und Knochenpraparate hergestellt werden. Die J ahrespro
duktion der 1874 gegrundeten Werke betragt 32000 t. Sie haben Dampf
maschinen mit zusammen 580 PS zu ihrer Verfugung. 

Die chemische Fabrik A.-G. vorm. Carl Scharff & Co. mit dem Sitz 
in Breslau, deren Fabrik in Zawodzie, Kreis Kattowitz, liegt, wurde 1876 
erbaut und fabriziert Superphosphat aus Knochenmehl und Mineral
phosphat nebst allen Arten Mischdunger. Das Werk liefert jahrlich rd. 
25000 t. Seit 1905 sind in den Besitz del' A.-G. fur Teer- und Erdol
Industrie in Berlin sowohl die chemischen Werke in Sosnitza, die 1900 

erbaut wurden, sowie die Fabrik von Rudolf Rutgers, im Jahre 1888 
begrundet, und die Fabrik Schwientochlowitz ubergegangen. Die Werke 
in Sosnitza erzeugen Salicylsaure und salicylsaure Praparate sowie Karbol
saure und konzentrierte Schwefelsaure. In neuester Zeit wurde eine Ben
zoldestillation mit Wascherei und eine Teeroldestillatibn hinzugefugt, in 
denen Nebenprodukte aus dem oberschlesischen Kokereibetrieb verarbeitet 
werden. In del' Fabrik zu Schwientochlowitz werden jahrlich mnd 
50000 t Teer und Teerol verarbeitet. Es werden geliefert: Steinkohlen
teer zum Dachanstrich, zur Dachpappenfabrikation und Herstellung der 
Ofenfutter fur Martinofen, ferner Ziegellack, Eisenlack, Kreosotol, Ammon
sulfat, rohe Karbolsaure, Kresol, Kristallkarbolsaure (34 bis 350 und 39 
bis 400), Phenol absolut in losen Kristallen, Pyridinbasen, Reinnaphthalin 
in Kugeln, S chupp en , Kristallen und als Pulver; auBerdem Anthracen, 
Acenaphten und Phenanthren; Motorenbenzol, Benzol (50 vH), Benzol (90 
vH), Reinbenzol, Toluol, Xylol, Cumol, Solventnaphtha (Steinkohlenteer
benzin), Putzol, Chinolin und Benzollack. 

1m ganzen werden in der Fabrik 50 Fabrikate hergestellt und fast 
500 Beamte und Arbeiter beschaftigt. 

Ferner mogen hier noch Erwahnung finden die im Jahre 1883 von 
del' Vereinigten Konigs- und Laurahutte in Betrieb genommene Kupfer
extraktion. Schon 2 Jahre vorher hatte man mit dem Versuch begonnen, 
norwegische kupferhaltige Abbrande durch chlorierende Rostung und 
darauffolgende Auslaugung von Kupfer und Schwefel zu befreien. Es 
hat sich dabei gezeigt, daB das gewonnene purple ore auch ein gutes 
Schmelzmaterial, besonders fur Bessemer-Eisen, ist. In dem Betrieb wer
den auBerdem Abbrande der Rio tinto-Kiese und anderer spanischer 
Schwefelkiese verwendet. Die Anlage besteht aus den ublichen Rostofen 
mit den Kondensationsttirmen zum Auffangen del' Rostgase, einer Erzmuhle, 
den erforderlichen Laugekasten und Fallkasten. Das Kupfer aus den 
Laugen elektrolytisch zu gewiunen, hat man nach kurzen Versuchen bald 
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als unwirtschaftlich aufgegeben. Abgesehen von purple ore und Kupfer 
wird Silberschlamm und auch Gold gewonnell. 

DaB leistungsfahige Fabriken fitr Sprengmittel verschiedenster Art 
nicht fehlen, dafitr sorgt del' hohe Verbrauch des Bergbaues an Pulver, 
Dynamit usw. Wurden doch im letzten Jahre itber 5,89 J\llillionen kg 
Sprengmittel im oberschlesischen Bergbau verbraucht. Davon entfielen 
auf den Steillkohlenbergbau allein 5090278 kg Schwarzpulver, 506745 kg 
Dynamit, Spreng-Gelatine und ahnliche Sprengstoffe und 23788 kg sonstige 
Sprengstoffe. 

Die Oberschlesische Aktien-Gesellschaft fitr Fabrikation von Lignose 
betreibt in Kruppamithle eine bedeutende SchieHwoll- und Dynamit
fabrik sowie in Kriewald bei Gleiwitz eine Pulverfabrik. Die Anlagen 
wurden 1873 gegritndet. 

1870 legten Georg von Giesches Erben eine Dynamitfabrik in Alt
berum an, die heute jahrlich rd. 750000 kg Dynamit erzeugt. Die Pulver
fabrik Pniowitz G. m. b. H. in Pniowitz bei Friedrichshittte wurde 1894 
mit einer Leistung von rd. 1 Million kg Sprellgpulver begritndet. Spater 
wurde durch weiterell Ausbau dOl' Fabrik die jahrliche Leistungsfahigkeit 
bis auf rd. 3 Millionen kg gesteigert. 



VI. Der Ingenieur In Land- und Forstwi rtsch aft. 

Die Landwirtschaft wird heute nur zu oft in unmittelbarem wirt
schaftlichen Gogensatz zur Industrie genannt. In Oberschlesion, wo 
riesige land- und forstwirtschaftliche Besitztiimer mit groBen Anlagen der 
Industrie oft in einor Hand vereinigt sind, faUt in dies en Fallen wenig
stens del' wirtschaftliche Gegensatz fort. Dio Landwirtschaft hat in Ober
schlesien die gl'ciBten Vorteilo von del' Industrio auch insofern, als die 
riesige Industrieboycilkenmg ein wichtiger Almehmer ihrer Produkto ist. 

Hier kallll os sich nicht darum handoln, auf die Lebellsbedingung 
und die Lebensverhaltnisse der obei'schlesischen Landwirtschaft naher ein-

Fig. 126. SehloB Neudeek. 

zugehen. Nur wenige Tatsachen mogen zeigen, in wie steigendem Um
fang auch hier die Landwirtschaft das Maschinenwesen sich nutzbar 
macht. Der EinfluB der Maschine auf den landwirtschaftlichen Betrieb 
tritt beiweitem nicht so zutage wie in der Industrie und dem Gewerbe. 
Das liegt an der Eigenart des landwirtschaftlichen Betriebes, der, von 
Wind und Wetter abhangig, eine gleichmaBige wirtschaftliche Ausnutzung 
groBer maschineller Einrichtungen sehr erschwert. Ebenso wie in der 
Industrie werden auch besonders die kleinen Betriebe nur in geringem 
Umfang die Vortoile der Maschine sich verschaffen konnen. Es wird fur 
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sie zu teuer, sich wertvolle Maschinen anzuschaffen, die sie nur voriiber
gehend, oft kurze Zeit im J ahr, benutzen konnen. Hier kann die ge
nossenschaftliche Benutzung von Maschinen, wie es bereits vielfach ge
schieht, sehr vorteilhaft wirken. Was der einzelne nicht kann, kann 
eine Gruppe von Landwirten gemeinsam unternehmen. So wird die 
immer weiter urn sich greifende Maschinenbenutzung die Landwirtschaft 
in immer hoherem MaB auch befahigen, ihre Unkosten herabzudriicken, 
der stan dig beklagten Leutenot in etwas abzuhelfen und den Landwirt
schaftsbetrieb Iohnender zu gestalten. 

Landwirtschaftliche Maschinen, wenn man die kleinsten Ackergerate 
hinzurechnet, sind seit frlthestel' Zeit benutzt worden. Die Neuzeit im 
Iandwirtschaftlichen Maschillenwesell brach abel' auch erst mit del' Ein
hihrung del' Dampfkraft an. Die Dampfmaschinen konnten sich indessen 
auf dies em Gebiet nur langsam Geltung verschaffen, denn meistens wareu 
tierische ArllPitskl afte, ([j(, ancl) hil' andere Zwecke verwandt wurden, 
zur Gelllig(' YOrhalldf'll. Erst in HelWrpl' Zeit hat siel1 ill (lberschlesien 

Fig, 1 n , Elektl'iselte Ze lllr«ie. 

die lalldwirtschaftliche Betri('\)smasehille in Form del' LokolllObilp zu
l1~tchst auf den groBen Gtiterll Eingang \'erschafft uud wird hier zum 
Antrieb del' ymschiedenartigsten Arboitsmaschinen benutzt. In iiber
wiegellder Zahl client sic zum Antrieh yon Dreschmaschinen. Die erste 
Darnpfdroschmaschille Obcrschlesicns wurde 1858 in Dombrowka, Kreis 
Oppeln, in Betrieb gesetzt, die zweite 185D in Sorge, Kreis Krottkau. 

Was die Benutzung del' lalldwil'tschaftlichen Maschino im Regie
rungsbezirk Oppeln anbelangt, so wunle 1895 auf dm Gewerbezahlung 
festgestellt, daB erst 17,8 yH aIlel' Betriebe landwirtschaftliche Maschinen 
verwenclen. Verteilt mall diosl' Zahl auf die Grlif3enklassen del' Betriebe, 
so ergibt sich folgendes: 

Auf Betriebe unter 2 ha 2 bis 5 5 bis 20 20 bis 100 100 ha u. mehr 

kamen 0,91 12,7 58,89 90,86 96,13 vH 
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Sieht man zu, wie sich die Dampfdreschmaschinen und andere 
Dreschmaschinen und Drillmaschinen auf die GroBenklassen verteilen, so 
ergibt sich folgendes Bild: 

Drillmaschinen: 
Auf Betriebe unter 2 ha 2 bis 5 5 bis 20 20 bis 100 100 ha u. mehr 

0,05 0,34 7,0 50,12 88,09 vH 

Dampfdreschmaschinen: 
0,01 0,15 0,96 7,48 83,03 " 

andere Dreschmaschinen: 
0,53 11,13 55,79 85,90 33,57 " 

-ober die landwirtschaftliche Maschinenbenutzung im Jahre 1894/95, 
auf ganz Schlesien bezogen, geben die folgenden Zahlen Auskunft: 

unter 2 2 bis 5 5 bis 20 20 bis 100 100 ha u. mehr 
219 Dampffliige . 1 4 7 12 195 

3 437 Breitsaemaschinen 4 34 365 1493 1541 
18 184 Drillmaschinen 153 728 6181 8581 2541 

1 778 Diingerstreumasch. 4 7 68 292 1407 
2 119 Mahmaschinen 14 25 89 949 1052 
6166 Dampfdreschmasch. 50 268 1 243 2329 2276 

70954 and. Dreschmasch. 1030 10612 42878 15034 1400 
5141 Hackmaschinen 94 511 2058 1119 1 359 
5815 Milchzentrifugen 

mit Handbetr. 450 1159 1928 1 925 353 
2 778 do. mit Kraftbetr. 47 253 1 776 585 117 

------------------ -- --~-------

116601 1847 13601 56593 32319 12241 

AuBer den oben aufgefiihrten Maschinen werden noch Kleereiber, 
Siede- oder Hackselschneidemaschinen, Haferquetschen, Riibenschneider 
und Schrotmiihlen benutzt. 

In neuerer Zeit sind auch Genossenschaftsdampfmolkereien in groBer 
Anzahl in Oberschlesien entstanden. 

-ober die Ausbreitung von Spiritus-, Benzin- oder anderen Verbren
nungsmaschinen fehlt jeder Anhalt. Aus der Tatsache, daB der Breslauer 
Maschinenmarkt neuerdings reichlich mit diesen Maschinen beschickt 
ist, kann wohl geschlossen werden, daB sich auch in Oberschlesien Absatz 
dafiir gefunden hat. 

Auf den groBen landwirtschaftlichen Giitern hat sich der Dam pf
pfl u g mehr und mehr eingefiihrt. Es sind heute im Regierungs
bezirk Oppeln 4 Dampfpflugapparate nach dem Einmaschinensystem 
und 24 Dampfpfliige nach dem Zweimaschinensystem vorhanden, die 
zusammen rund 918 qm Heizflache zur Verfiigung haben und etwa 
1820 PS leisten. Die genehmigte Dampfspannung schwankte zwischen 6 
und 14 at. AuBerdem arbeiten noch einige fremde Dampffliige, die 
auBerhalb des Regierungsbezirkes zu Hause sind, auch in Oberschlesien. 
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An landwirtschaftlichen Nebenbetrieben wurden 1895 1Il Ober
schlesien gezahlt: 6 Zuckerfabriken, 136 Brennereien, 2 Starkefabriken, 
935 Getreidemuhlen und 95 Bierbrauereien. 10541 landwirtschaftliche Be
triebe bauten aueh Ruben fur die Zuckerfabrikation, 303 Betriebe lieferten 
die Kartoffeln ftir Brennoreien llnd Sti-iTkefahrikation. 

Fig 128. Kesselhaus der elektrisehen Zentrale. 

Fig. 129. ~~Jektriseher Antrieb einer Hiickselscheidmaschine. 

Die obersehlesischen GroI-.\grundbesitzer haben os naturgemaB auch 
verstanden, auf ihren Herrensitzen die moderne Technik in umfassendster 
Weise sich llutzbar zu machen. 
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Die gewaltigen Schlo.8anlagen des Grafen Guido Henkel Furst von 
Donnersmarck besitzen gTo.8artig eingerichtete elektrische Zentralanlagen, 
die auch in der verschiedensten Weise zur Kraftabgabe, fur Wasserhaltung, 
Ventilationszwecke und zum Antrieb von Maschincn in den Wirtschafts
gebauden herangezogen werden. 

Das Schlo.8 Neudeck, Fig. 126, in dem auch del' deutsche Kaiser 
oft zu Gaste weilt, wird z. B. von 1500 Gluhlampen beleuchtet. Die 
Au.8enbeleuchtung des Schlosses entspricht einer Lichtmenge von 500 
Gluhlampen. Die ganze Gutsanlage umfaBt rd. 3000 Gluhlampen. Die 
elektrische Zentrale besteht aus 4 Einflammrohrkesseln, Fig. 128, von je 
70 qm Heizflache, die Dampf von 10 at Spannung liefern. 2 liegende 
Einzylinder-Ventibnaschinen von 76 und 137 PSi Leistung treiben 2 Gleich
stromdynamos mit Riemen an, Fig. 127. Es wurde Dreileitersystem mit 
blankem Mittelleiter von 2 X 110 Volt gewahlt. Eine Verwendung im 
Wirtschaftsbetrieb zeigt Fig. 129. Ein fahrbar angeordneter Drehstrom· 
motor treibt mit Deckenvorgelage eine Hackselschneidmaschine. 

Die Anlage wurde 1904 von den Siemens -Schuckertwerken aus
gefuhrt. 



VII. Der Ingenieur auf dem Gebiet des Verkehrs. 

1. Aligemeines. Zustand vor Einfuhrung der Eisenbahn . 

.J ede Industrie, zumal wenn sie, wie die Montanindustrie, mit graBen 
Mas8en zu )'('ulmcn hat, i8t yon den Verkehrsmitteln in hohem MaBe 
abhangig. Die Transportmittel verbessern heiBt eine Grundbedingung 
del' Industrie verbessern. DeshaHl bildpt jeder wichtige Abschnitt in del' 
Ausbildung del' VCl'kehrsmittel auch zugleieh eine wichtige Epoche in 
del' Industriegeschichte. Wechsolseitig fijrdorn sieh Vorkehr und Industrie. 
Vielfach sind die Verkelmnllittel zugleich Ursaehe und Folge del' Industrie. 
Das wichtigste Ereignis del' ganzen Vel'kehl'sgeschichte ist die Einfiihrung 
des Dampfes in den Verkehr, als Dampfsehiff auf dem Wasser, als Loko
motiye auf dem Lande. Fiir jede Industrie ist dieses Ereignis yon del' 
einschneidendsten Bedeutung. Gerade die Einfiihrung del' Eisenbahn 
trennt die Zeit in ein Einst und J etzt. Wie bescheiden, kiimmerlieh, eng 
begrenzt waren dio Lebensbedingungen cLer lndustrie YOI' EinfLihrung del' 
Eisenbahn, wie ungealmt maehtvoll hat sich die Industrie unter dem 
gewaltigen Einflu13 des durch die Dampfmaschine gesehaffenen Illodernen 
Verkehrs entwickeln konnen! 

Aueh die Geschichte del' oberschlesisehen Industrie gibt ein 
glanzendes Beispiel fiir diese Tatsaeho. Erst die Eisenbahnen haben 
Oberschlesien in das riesige Netz des heutigen vVeltyerkehrs mit ein
gewebt. Zahllose Eisenbahnzuge roll en Tag unci Naeht aus dem 
Industriebezirk mit den clem Boden abgerungenen Schatzen nach allen 
Riehtungen hin in die Welt hinaus. Ein riesigor V orkehr yoreinigt sieh 
im obersehlosischen Industriobezirk auf ongem Gobiet. Man nimmt (lieses 
Gewirr yon Eisonbalmschionen, auf denen die Hauptbalmen und Keben
bahnen mit Dampf- odeI' elektrischem Betrieb unaufhorlich kreuz 
und quor das Land durchziehen, sehon als solbstverstandlich hin, sieht 
yielleicht ()fters nur dio Mangel und fin dot nUl' wenig Zeit, sich einmal 
vorzustellen, was vorher war, mit welchen Vel'kehrsmitteln man in Ober
schlesien noeh Val' zwoi Menschenaltern zu rodmen hatte; und doch kann 
man aueh hier nur, indem man das J etzt gegen das Einst abzuwagen 
sueht. sich einen MaBstab fur das Erreichte verschaffen. 
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Nur wenige bescheidene Verkehrswege durchschnit~n VOl' 100Jahren, 
als Preu{~en sich muhte, den alten Bergbau von neuem zu beleben, 
das waldreiche Gebiet Oberschlesiens. 

Als man die erste Feuermaschine nach vielen NIonaten encllich von 
England zu Wasser die OdeI' hinauf bis nach Oberschlesien gebracht 
hatte, war cine del' groBten Schwierigkeiten, die uberwunden werden 
muHten, sie nun auf den ortstibliehon sehwachen hcilzol'llon 'Vagen und 
auf schleehten Wegen bis zum fiehachte Zll bringen. Langwierige V 01'

handlungen muHte dio Borgbauverwaltllng mit den "Vecturanten", so 
nannte man schon damals die Fuhrleute, ftihren, ehe man sio dazu bewogon 
konnte, so schwere Stticke, wie es del' Zylindor einer Feuermaschine war, 
zu transportieron. NIan hielt wohl auch noeh die einzelnen Teile del' 
Feuermaschine ftir gefahrlich und verlangte deshalb ftir ihl'en Transport 
doppelt soviel, wie fill' den andel'er Lasten. Die intel'essanten Akten
stucke tiber die Erl'ichtung diesel' erst en Feuermaschine wissen in diesor 
Weise auch deutlich von den damaligen Verkohrsvel'haltllissen in Ober
sehlesien zu reden. Eine Industrio in unserem heutigen Sinne war na
titrlich unter solchen Verhaltnissen undonkbar. 

Nul' langsam bosserton sich zugleich mit del' Entwicklung del' 
Montanindustl'ie auch die Wege. Dio schlesische Wegeol'dnung wies die 
Unterhaltung del' landlichen Wege den angrenzenden einzelnen Grund
besitzern zu und machte auHerdem den Wegebau yon den ~atural

leistungen diesel' Person en abhangig. Das hieB, wie del' Konigl. Rogie
rungsrat Schuck in Oppeln 1860 ausftihrte, "die Unfahrbarkeit del' StraHen 
zur Regel machen". Das dring-ende Bedurfnis ftihrte schlio61ich die 
Kreise dazu, die StraHen statt del' Anliegel' solbst zu unterhalten. Nul' 
widel'willig allerdings lieHen sich auch dio Kreisstande zu diesen Lei
stungen hel'bei, tl'otzdem ihnen immer wieder von HeUeIn nachgewieson 
werden konnte, wie jede neue Chaussee auc11 den 'Vert des Grund und 
Bodens steigere. 

2. Die oberschlesischen Hauptbahnen. 

Ais dio Eisenbahn kam, fiirchtete man in Oberschlosion ebollso wle 
in don meisten andel'll Landesteilen, daH os mit Fracht- und Heisefuhrwerk 
auf den kostspieligen StraHen vorbei sei. Dio Erfahrung zeigto bald, 
daB man sich hierin geirrt hatte. 1837 zahlte man im Regierungsbezirk 
Oppeln 117 Fracht-, Stadt- und Reisefuhrwol'ko mit 299 Fforden, 1858 
dienten fur diesen Verkehr 622 Pferde. 288 Eigenttimer mit 232 Gehilfen und 
Knechten lebten davon. An Staats- und Privatchausseen sowio an so
genannten BergwerkstraBen gab es damals in Oberschlesien rd. 1000 km, 
Mitte del' 80 er Jahre zahlte man 136 Chausseen mit einer Gesamtlange 
von 1647 km. Es kamen sOInit auf je 1000 qkm 186,2 km oder auf je 

1000 Einwohner 158,2 km. VOl' 50 Jahren kam ungefahr 1/:) Meile auf 
eine Quadratmeile. Als in den Jahren 1842 bis 1847 die oberschlesische 
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Eisenbahn von Breslau uber Oppeln nach Schwiontochlowitz und bis an 
die Grenze bei Myslowitz gebaut wurde, begann eine neue Zeit fur dip 
mit dem Bergbau eng zusammenhangende oberschlesische GroHindustrie. 
Die Strecke von Bresiau bis Oppeln ist seit dem 29. Mai 1843, die Strecke 
von Oppeln bis Konigshutte seit dem 31. Oktober 1845, die Strecke bis 
Myslowitz seit dem 30. Oktober 1846 und die AnschluHstrecke an die 
KI'akaueI' Bahn seit dem 13. Oktobor 1847 im Botrieb. 1859 konnten 
noch drei weitere Bahnstrecken, die den AnschluB nach Warschau sowie 
an die Kaiser Ferdinands-Nordbahn und an die Oppeln-Tarnowitzer
Balm vermittelten, dem Verkehr iibergoben werden. Eine zweite splb
standige Verbindung mit Breslau, die Rechte -Oderufer-Eisen balm, wurcle 
1867 fertiggestellt. Del' Norclosten ruckte dem Industriebezirk naher 
durch eine 1876 von Posen nach Kreuzburg flihrende Balm. 

Die Einnahme del' Hauptbahn von Breslau bis Myslowitz bewips 
durch ihr stetiges Steigen, wie sehr del' Eisen bahnbau dem Bedurfnis 
entsprach; 1846 betrugen die Einnahmen del' Balm 520471 Taler, 1857, 

also VOl' 50 Jahren, 2942260 Taler. Wahrend 1846 388498 Person en be
fordert wurden, benutzten 1857 542916 Porsonen die Bahnstrecke. An 
Frachtgut wurden VOl' 50 J ahum auf diesel' Balm 953 000 t gegenuber 
72157 t 1846 befordert. Von den 1857 beforderten 953000 t kamen 
aHein uber 480000 t auf Steinkohlen, 143 000 t auf andre Bodenerzeug
nisse und Kalk. 

Auch eine groBere Zahl von nonnalspurigen Zweigbahnen besal3 
del' Bergwerks- und Huttenbezirk bereits VOl' 50 J ahren. Die einzelnen 
groHen Werke waren schon durch Kebengleise an die Hauptbahn ange
schlossen. 81 Lokomotiven, 74 Personenwagen und 2293 Gl'lterwagen 
standen del' Oberschlesischen Eisenbahn damals zur Verhtgung. 

So bescheiden auch die Ausdehnung des Eisenbalmverkehrs, ver
glichen mit dem unserer Zeit, VOl' einem halben Jahrhundert in Ober
schlesien war, so konnte doch auch damals schon festgestellt werden: 
"Die Eisenbahnen sind fur den groi3ten rfeil Oberschlesiens bereits die 
unentbehrlichen, wahren Lebensadern des Verkehrs geworden." 

Von erheblichem Einfluss fur die weitere Ausgestaltung del' Eisen
bahn-Verkehrsverhaltnisse war aueh in Obersehlesien die in del' Haupt
saehe in del' erst en HaUte del' 8U er Jahre erfolgte Verstaatliehung fast 
samtlieher preuHischer Eisenbahnen. Die Meinungen daruber, ob insbe
sondere del' G I' oBind u s trie mehr Vorteile als Naehteile hieraus erwachsen 
seien, sind noch immer geteilt. Was Oberschlosien mit soinor uberaus 
ungunstigen Lage im auBersten Sl'ldosten Preul3ens anbelangt, so durften 
die maBgebenden Kreise del' Montanindustrie noeh heute del' Meinung 
sein, daB Privatbahnen, deren Interessen mit den Verkehrs- und Ver
fraehtungs-Interessen del' oberschlesischen GroHindustrie sich gedeekt 
hatten, vorteilhafter als Staatsbahnen sind. Doeh das sind Ansichten, 
uber die sich streiten laBt. 

14 
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Auch wenn man in den beteiligten Kreisen unter dem Eindruck, 
daB die Staatsbahn oft nur langsam den Wunschen del' Industrie nach
kommt, glauben mochte, die Privatbahnen wurden mehr fur Ausbau der 
Gleis- und Bahnhofsanlagen, Vervollstandigung des l'ollenden Materials 
und Gewahrung billigerer Tarife getan haben, so muB doch das, was 
durch die Staats bahnverwaltung in den letzten J ahrzehnten geschehen ist, 
unbedingt anerkannt werden. 

Die oberschlesisehe Montanindustrie, mit ihr die Gesamtbevolkerung 
Oberschlesiens, wird hoffen durfen, daB auch ihre weiteren Wunsche, 
die sich insbesondere auf niedrige Gutertarife, gute Schnellzugs-Verbin
dungen und Beseitigung des Wagenmangels beziehen, sieh bald erfullen 
werden. 

Welche Anforderungen infolge del' auBerordentlich sehnellen Ent
wicklung del' GroBindustrie im obel'schlesischen Industriebezil'k an die 
Eisenbahn gestellt werden, mage die Tatsache beleuchten, daB im J ahr 
1905 nach del' amtlichen "Statistik del' Gutel'bewegung auf deutschen 
Eisenbahnen" del' Regierungsbezil'k Oppeln allein an Gutern del' 
Montanindustrie auf den Hauptbahnen 22443 OIl t (zu 20 Zentner) 
empfing und versandte. 1m Jahr 1895 waren es 14220826 t; also in 
10 Jahren eine Zunahme um rd. 60 vH! D'er Versand an Steinkohlen, 
Koks und Briketts, welcher den Hauptanteil an del' Gilterbewegung 
des Bezirks hat, zeigt folgende Entwicklung: 

111 1885: 8146430 t 111 1900: 17888301 t 

" 1890: 11 821 666 " " 1905: 19336649 " 
" 1895: 12718355 " " 1906: 21 348207 " 

Das ist eine Steigerung in 21 Jahren um uber 160 vH! 
Um diesen riesigen Verkehr zu bewaltigen, muBten selbstvel'stand

lich besondere Einrichtungen getroffen werden. Hierbei spiel en die Balm
hofe 1) eine groBe Rolle. In del' Ausgestaltung del' einzelnen Eisenbahn
station en waren die Erzeugnisorte del' Kohlen und das Ziel diesel' Frachten 
besonders zu berueksiehtigen. Zu dicscm Ausgangsverkohl' kommon noeh 
sehr bedeutendc Transporte innerhalb del' Grubcnbezirke. AIle groBen 
Bahnhofe dienen deshalb als inn ere Sammolstationen. Sie sammeln die 
Sehleppzuge von den Gruben an, verteilen die leeren vVagen naeh den 
Gruben und vermitteln bis zu einer gewissen Grenze den Verkehr zwischen 
den Gruben. 1m Umkreise dos Bezirkes liegen 6 Grenz-Sammelstationen; 
es sind dies Gleiwitz, Peiskretscham, Tarnowitz, Sehoppinitz, Myslowitz und 
Kattowitz. Hier werden die Fraehten zu Durehgangs- und andern Zugen 
zusammengestellt und ebenso die eingehendon leeren Wagen auf die 
inneren Sammelstatiomm verteilt. Dieso Grenz-Sammelstationen sind wegen 
del' ausgepragten LastI'iehtung in Langs -Anordnung, die inneren Sam
melstationen in Breit-Anordnung gebaut. Unter den Grenz-Sammel-

1) Angaben him'fiber wurden im wescntlichen einem Vortragc des Geh. Oberbaurat Nitsch. 

mann: Bcrgbau und Eiscnbahn in Oberschlesien, s. Verbandlllngen des Vercins rUr Eisenbahnkllnde, 

Berlin 1906, S. 30, entnomm~n. 
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stationen hat Gleiwitz mit einer durchschnittlichen taglichen Belastung 
von rd. 13000 Achsen den groBten Verkehr; von den inneren Sammel
stationen steht Morgenroth mit 7000 Achsen obenan. Eine Hauptbahn 
von Gleiwitz uber Egerfeld nach Summin, die geplant ist, wird weitere 
sudliche Grubenfelder erschlieBen und damit ebenfalls zur Hebung des 
Frachtenverkehrs nicht unerheblich beitragen. 

3. Die Oberschlesische Schmalspurbahn. 

Eine wesentliche Hilfe fill den Verkehr innerhalb des Bezirkes und 
eine Spezialitat Oberschlesiens bildet die Oberschlesische Schmalspurbahn. 

Die Oberschlesische Hauptbahn war erst wenige Jahre im Betrieb, 
als sich aus der Erkenntnis hera us, daB ihre Rentabilitat hauptsachlich 
von der Montanindustrie abhange, das Bedurfnis herausstellte, die Gruben 
und Hutten des Bezirkes durch eine besondere Bahn enger und unmittel
barer zu verbinden und diese Bahn zugleich zum Zubringer fur die 
Hauptbahn zu machen. Bei der hugeligen Beschaffenheit des Gelandes 
kam nur Schmalspur in Frage. Der Lokomotivbetrieb, mit dem man 
begann, stellte sich bald als nicht durchfuhrbar heraus, und so ging 
man 1860, nachdem man eine zeitlang ein gemischtes System versucht 
hatte, zum Pferdebetrie~e uber. 1m gleichen J ahr entschloB sich die 
Verwaltung der Oberschlesischen Bahn, welche mit der eigenen Verwal
tung der Schmalspurbahn - vorwiegend infolge ihrer unzweckmaBigen 
Tarifpolitik - keine finanziellen Erfolge erzielte, die Bahn an einen 
Privatunternehmer zu verpachten. Anfang der 70er Jahre begann man 
wieder Lokomotiven auf der Schmalspurbahn zu verwendell, die sich jetzt 
dank den Fortschritten, die inzwischen del' Lokomotivbau gemacht hatte, 
ausgezeichnet bewahren. Seit 1904 fuhrt die Staatsbahnverwaltung den 
Betrieb wieder selbst. 

Die Schmalspurbahll mit zurzeit 160 km Gleislange, von der sich 
172 Privatanschlusse mit etwa '200 km Gleislange abzweigen, hat 0,785 m 
Spurweite. Ais Betriebsmittel stehen gegenwartig 12 Lokomotiven mit 
27 t und 41 Lokomotiven mit 18 t Dienstgewicht und 3900 Guterwagen 
mit 5 bis 8 t Tragfahigkeit zur Verfugung. Von der Zentralstelle in 
Beuthen aus wird der Zugverkehr taglich im einzelnen entsprechend den 
Bedarfsanmeldungen geleitet. Ein festgelegter Fahrplan besteht nicht. 
Nur fur die stark besetzten Strecken ist eine Hochstzahl del' im Laufe 
des Tages durchfuhrbaren Fahrten festgesetzt. 

1905 wurden auf del' Schmalspurbahn nicht weniger als 4 Mill. t 
mit 45 Mill. tjkm Leistung befordert. Davon waren 2 Mill. t Kohlen und 
Koks und 1,5 Mill. t Roherze und Kalksteine. Sehr gunstig ist auch die 
Einwirkung der Schmalspurbahn auf die Hauptbahn insofern, als diese 
vielfach Verfrachtungen auf kurze Entfernungen los wird. Fur die weitere 
Entwicklung der Schmalspurbahn kann del' in Oberschlesien immer mehr 
in Aufnahme kommende Floz-Abbau mit Sandversatz eine erhebliche 
Bedeutung gewinnen. 

14* 
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Leider hat auch auf der Schmalspurbahn in den letzten J ahren 
empfindlicher Wagenmangel geherrscht, dessen baldige Beseitigung durch 
reichliche Wagen-Neubeschaffungen von der Industrie dringend ge
wunscht wird. 

Welche Lcistungcn die oberschlesischen Eisenbahnen im ganzen 
zu bewaltigen habcn, kann man daraus erkcnnen, daB 1905 fast 2 Mil
lion en Wagen auf den Hauptbahnen und 934000 Wagen auf der Schmal
spurbahn zur Verfugung gestellt werden muBten. 

Wescntlich erleichtern wurdc sich die Wagenstellung, wenn sich 
die Staatsbahnverwaltung dazu entschlieBen wurde, Wagen mit groBerem 
Ladegewicht und Selbstentladevorrichtung in groBem MaBstab 
einzufuhren, wie sie von del' oberschlesischen Industrie mit Nachdruck 
sowohl fur die Schmalspurbahn als auch fur die Hauptbahn schon seit 
langer Zeit gewunscht werden. Durch Verwendung groBer SeIbstentIader, 
die in Konstruktion und Ausfuhrung auch wieder dem reinen Maschi
nenbau recht nahe stehen, lieBe sich viel Zeit und Arbeitskraft ersparell. 
Die Selbstkosten wurden geringer werden und die GroBindustrie wurde 
durch diese Erzeugnisse des Maschinenbaues recht erheblich in ihrem 
schweren Wettbewerb untersttitzt werden. 

4. Guterverkehr aufWasserstraBen. 

Das zweite groBe Verkehrsmittel fur den Massengtiterverkehr neben 
den Eisenbahnen sind die WasserstraBen. In dieser Beziehung ist nun 
Ieider del' oberschlesische Industriebezirk von Natur stark vernachlassigt. 
Die einzige schiffbare WasserstraBe des Bezirks, die Przemsa, ist ein 
GrenzfluBchen, das nur fiiT einen auBerst geringen Teil der Kohlenver
frachtung in Betracht kommt. Die kunstliche WasserstraBe, welche Ober
schlesien in dem Klodnitzkanal besitzt, war fur fruhere Verhaltnisse 
vielleicht brauchbar,· spielt abel' mit ihren geringen Abmessungen und 
vielen Schleusen bei dem jetzigen Verkehr so gut wie keine Rolle mehr. 
Die 0 de r , welche allein als Wasserweg fur Oberschlesien in Betracht 
kommt, ist von den westlichsten Gruben des Bergbaubezirks immer noch 
uber 40 km entfernt, so daB die sie benutzenden Kohlentransporte eine 
bedeutende Eisenbahn-Vorfracht zu tragen haben. 

In fruheren Zeiten, bevor die Eisenbahnen kamen, spielte die Oder 
naturgemaB eine groBe Rolle. Schon 1337 wurde befohlen, alle neuen 
Wehrc zu entfernen und das Strombett zu verbreitern. Immer wieder 
haben neue Befehle und Gesetze sieh mit der Verbesserung der Schiff
fahrt befaBt. In den 20 er J ahren des vorigen J ahrhunderts begann auch 
wieder die Frage der Oder-Regulierung die Regierung - diesmal die 
preuHische Staatsregierung - zu beschaftigen. Mit unzulanglichen kleinen 
Mitteln wurde zllnachst vergeblich eine Verbesserung angestrebt. 1849 
war die Oder im Regierungsbezirk Oppeln auf 6 1/ 2 Meilen Lange regllliert, 
eine Arbeit, die die Staatskasse mit 239000 Talern zu bezahlen hatte. 



218 

1m Laufe des J ahros 1858 wurden auf cler OdeI' im Regierungsbezirk 
Oppeln in Kahnen abwarts vorschifft rd. 20400. aufwarts 3800 t. 

Del' Zustand del' OdeI' war damals so, daB, als die Eisenbahnen 
kamen und man anderwarts verstanden hatte, wirklieh leistungsfahige 
WasserstraI~en zu bauen, ihre Bedeutung so gut wie ganz verloren ging, 
bis endlieh Anfang del' 80 er Jahre die Regulierung del' Odor zwischen 
del' Mundung del' CHatzer KeiBe und Kustrin erfolgte, deren Hauptzweck 
es war, Fahrwassertiefe von minc1estells 1 m zu schaffen. Xachdem man 
dann 1891 dureh die El'offnnng des Oder-Spl'ee-Kanals fur die GroB
schiffahrt eine unmittelbare Verbindung mit Berlin und clem Elbegebiet 
hergestellt hatte, war es drillgend llotwendig, clie groBen Schiffo aueh 
moglichst nahe an den oborschlesiscllOll Industriebezirk heranzubringen. 
Diese Forderung wurcle dUl'('h (tie Kallalisierung del' OdeI' auf del' Streeke 
Kosel-XeiBemundung fur 400 bis 450 t-Schiffe, ferner durch die Her
stellung groBel'el' Schleusell l)('i Bl'icg nnd Ohlan, sowie den Bau des 
Umgehungskanals (GroBschiffahl'tswpg<'s) lwi Bl'oslau ontsprochen. Auf 
einen Umbau des Klodnitzkanals wnrc1n Ym'ziehtet, dagogen dio Her
stellung eines loistungsfahigen Hafens mit EisellbahnanschluI~ am Beginn 
del' Schiffahrtsstrecke bei Cosel besehlossen. Die Bauarbeiten wurden 
1891 in Angriffgenommell. 1895/96 warnn dio groBen Schleusen bei 
Brieg und Ohlau, 1896/97 dio Kanalisierung del' oberen OdeI' einschlioB
lich des Umschlaghafens hoi Cosel fOl'tiggestollt. Tm Herbst 1897 wunle 
auch del' Breslauer GroBsehiffahrtswcg dmn Betriebo libergeben. 

,Vie gowaltig dio \Virkungen diesPl' Verkehl'syorbesserungen waren, 
zeigt amdeutlichsten die Entwieklung des Ciiiterverkehrs im Coseler 
Hafen. 1895 betrug daselbst dol' Vel'kehl' (stromab und strom auf zu
sammon) 10767 t, 1900 892973 t, 190G 182G314t. Dor BreslauerWasser
verkehr botrug 1885 513814 t, UJOJ 2023233 t, 1906 30li8998 t. DeI' 
Umschlag im Oppelnel' Hafen ist unbodeutend und wird erst dalln zur 
Geltung kommon, wenn del' seit langem angestl'ebte Bau des dOl'tigen 
Umsohlaghafens zustande gekomnwn sein wird. 

Weitere el'heblicho Fortschritte ill del' BeJlutzung del' OderwasseI'
straBe sind zu erwarten, wenn auf del' kanalisierton Strocke (auch auf 
del' neu zu kanalisierenden von del' NeiHemundung bis Breslau) Doppel
und Zugschleusell eingebaut sein werden, und wonn auch die Oder 
unterhalb Breslaus die erforderliehen Vorbesserungen orfahren haben 
wird. 

Ob es noch einmal gelingen wird - sei os im Zuge des Klodnitz
kanals bezw. in del' VerHingerung desselben, sei es von Suden her, von 
dom in Verbindung mit dem Donau-Oder-Kanal geplanten Oder-Weiehsel
Kanal aus - einen wirklichen GroBschiffahrtsweg in das Herz 
des Industriebezirkes zu fuhren, kann heute noch nicht ubersehen werden. 
Man mochte, bei del' Kurze del' in Betracht kommenden Anschlu£yer
bindungen und bei del' Hi5he ihl'er Herstellungskosten, beinahe yorher
sagen, daB sio nicht gebaut werden, da ja doch jederzeit die Staatsbahn
verwaltung unter ErlaH odeI' orhobliehor Verringerung del' ExpeditiollS-
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gebuhren fur die AnschluBfrachten, ihrerseits die notwendige und auch 
ohne AnschluBkanale zu erreichende FrachtermaBigung gewahren kann. 
Sie wurde sich also nur sehr ungern die betreffenden Frachten ent
gehen lassen. 

5. StraBenbahnen. 

Auch die StraBenbahnen des Bezirks, obwohl sie in der Haupt
sache nicht dem Guterverkehr dienen, haben in den letzten Jahren eine 
so bedeutende Entwicklung zu verzeichnen, daB sie hier zu beruck
sichtigen sind. 

Dem Personenverkehr dienen neben den Hauptbahnen von 1894 ab 
die in vel'schiedenen Bezirken angelegten StraBenbahnen mit Dampf
motorwagen. Bald eroberte sich auch hier del' elektrische Strom in 
weitem Umfange das Gebiet des Stl'aBenverkehrs. 1899 wurde die erste 
elektrische Bahn, und zwar auf der Strecke Gleiwitz-Konigshutte, in Betrieb 
genommen. Heute betreibt die Schlesische Kleinbahn-Akt.-Ges. rd. 120 km 
elektrischer StraBenbahnen und 50 km Lokomotivbahnen. Die letzte 
ist die Kleinbahn Gleiwitz-Rauden-Ratibor. Die Ausdehnung des Bahn
netzes und seine Lage zu den Staatsbahnen ergibt sich aus dem Plan Fig. 130. 

Als Betriebsmittel fur die elektrische Bahn dienen groBtenteils 
vierachsige Motorwagen, bei denen jede Achse von einem Motor angetrieben 
wird. Einige 40 Wagen haben nur 2 Achsen mit 2 Motoren. Die elek
trischen Betriebsmittel sind zum Teil von Schuckert in Nurnberg, zum 
Teil nach Bauart Walker & Co. ausgefuhrt. Die Dampfbahn benutzt 
Lokomotiven von Borsig und der Maschinenfabrik Hohenzollern. 

Der elektrische Strom fur den Bahnbetrieb wird zum Teil von del' 
Schlesischen Elektrizitats- und Gas-Akt.-Ges., zum Teil vom eigenen Kraft
werk Bismarckhutte geliefert. Dieses Kraftwerk, fur kleinere Verhaltnisse 
seiner Zeit gebaut, kann heute kaum noch den Anfordertmgen genugen. 
Es besteht aus vier stehenden Dampfmaschinen von je 300 PS, die mittels 
Riemen vier Schuckertsche Dynamomaschinen antreiben. Die nahelie
genden Bezirke werden mit Gleichstrom, die weiter entfernten mit hochge
spanntem Drehstrom, der in der Unterstation Rosdzin auf den Betrieb
strom transformiert wird, versorgt. 

Der Bahnkorper der elektrischen Linie liegt ungefahr zu 2/:1 in ge
pflasterten StraBen, dem entsprechend sind die Gleise Rillenschienen; del' 
ubrige Teil, naturgemaB Kopfschienen, ist auf eigenem Bahnkorper ver
legt. Die beim Bau verlegten Rillenschienen haben sich meistens als 
zu leicht erwiesen und mussen heute durch schwerere ersetzt werden, 
und zwar werden jetzt Rillenschienen im Gewicht von 98,54 kg ffir 1 m 
Gleis und Kopfschienen von 25,5 kg fur 1 m Gleis benutzt. 

Das Leitungsnetz ist in ublicher Weise ausgefuhrt. Vom Kraftwerk 
aus gehen, teils oberirdisch, teils unterirdisch, Speiseleitungen nach be
stimmten Speisepunkten. 
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Die groBten zur Verwendung kommenden Motorwagen haben 34 Sitz
platze und 36 Stehplatze, die kleinsten 12 Sitzplatze und 12 Stehplatze. Der 
Fassungsraum der geschlossenen Anhangewagen besteht aus 36 Sitzplatzen 
und 14 Stehplatzen, der del' offen en Anhangewagen aus 40 bezw. 20 Sitz
und Stehplatzen . 

. Ein Teil der elektrischen Wagen hat neben del' Handbremse auch 
eine elektrische KurzschluBbremse, die bei Vel'wendung von Anhange
wagen sHindig benutzt wird. Der Fuhrer des Motorwagens kann dann 
von seinem Platz aus samtliche Wagen elektrisch bretnsen. Ein andreI' 
Teil der Wagen ist mit Luftdruckbremsen, die auch auf die Anhange
wagen wirken, ausgerustet. Urn das Gleiten der Rader auf glatten 
Schienen zu vermindel'll, hat man neuerdings aIle Wagen mit Sandstreuel'll 
versehen. 

Geheizt werden die meisten Wagen durch elektrischen Strom. In 
den oinzelnen Abteilungen liegen unter den Sitzbanken dunne Rohren, 
auf diedunno Nickelindrahte gewickelt sind, die sich,sobald elektrischer 
Strom hindurchgeht, erwarmen. 

Die Motorwagen haben 2. und 3. Klasse; das lieB sich, obwohl der 
Betrieb del' StraBenbahn sich dadurch weniger einfach gestaltet, bei den 
oberschlesischen Bevolkerungsverhaltnissen nicht vermeiden. Die Fahr
preise sind so geregolt, daB man die ganze Strecke in 5 Pfg-Teilstrecken 
eingeteilt, jedoch einen Mindestfahrpreis von 10 Pfg festgesetzt hat. Del' 
hochste zu zahlende Preis solI 60 Pfg. nicht ubersteigen. Neuerdings kommt 
hierzu noch die Fahrkartensteuer. Die Preise del' 2. Klasse sind bis zu 
20 Pfg. einschl. urn 5 Pfg. teurer als die del' 3. Klasse. Daruber hinaus 
urn 10 Pfg hoher als die del' 3. Klasse. Auf der Lokomotivbahn ent
sprechen die Fahrpreise der 3. Klasse denen del' 4. Klasse del' Staatsbahn, 
die del' 2. Klasse den en del' 3. Klasse del' Staatsbahn. 

Fur den elektrischen Betrieb sind Hauptwerkstatten in Gleiwitz
Stadtwald und Bismarckhutte angelegt, auBerdem noch in 4 andel'll ort
lichen Unterkunfts-Stellen. In GroB-Rauden befindet sich eine Werk
sHute fur die Lokomotivbahnen. 

Die Dampfbahn hat in neuerer Zeit auch einen sehr ausgedehnten 
Guterverkehr, besonders im Wagenumlauf mit einigen schmalspu
rigen Strecken auszufuhren. Den grof3te Guterverkehr hat· die Station 
Markowitz bei Ratibor. Rier werden jahrlich etwa 6000 Staatsbahnwagen 
mit Rollbocken nach dem etwa 5 km entfel'llt liegenden chemischen Werk 
"Ceres" transportiert. Die Staatsbahnwagen werden hierbei mit Hulfe 
einer Rollbock-Grube auf die RolIbocke gesetzt. Gleichzeitig werden immer 
4 Staatsbahnwagen auf ziemlicher Steigung fortgeschafft. Urn ein Ab
laufen del' Wagon zu verhuten, sind diese durch eine yom Lokomotiv
fuhrer aus bediente durchgehende Vacuum-Bremse verbunden. 
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6. Automobilverkehr. 

Auch der Automobilverkehr entwickelt sich im oberschlesischen 
Industriebezirk sehr stark. Es gibt heute bereits viele Privat - und 
Werkautomobile; in Kattowitz verkehren auch schon einige Automobil
droschken, und der Automobil-Omnibusverkehr hat von Kattowitz aus 
einen sehr erfreulichen Anfang genommen. Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daB der Automobilverkehr gerade auch in Oberschlesien 
noch eine groBe Zukunft vor sich hat. 



VIII. Der Ingenieur auf dem Gebiete allgemeiner 
Wohlfahrt. 

I. Zentralanlagen zur allgemeinen Benutzung. 

A. Die Wasserversorgung des oberschlesischen Industriegebietes. 

a. Allgemeine Entwicklung. 

Eine ausreichende Wasserversorgung gehort zu den notwendigsten 
Le bens bedingungen. 

Oberschlesien hat lange bitter unter Wassermangel leiden mlissen. 
Die geringen Wassermengen, die vielfach zur Verfugung stan den, waren 
noch oft so schlecht, daB Epidemien die unvermeidliche Folge waren. 
Wenn nicht ausreichend Wasser vorhanden ist, kann man schwer Rein
lichkeit verlangen. Daran ist zu denken, wenn so leichthin der Hang zur 
Unsauberkeit der oberschlesischen Arbeiterbevolkerung als besondere Cha
raktereigenschaft zugesprochen wird. 

Der Kampf urn ausreichendes und gutes Wasser ist uberall ein Kampf 
urn Gesundheit. In Oberschlesien ganz besonders laBt sich die Arbeit des 
Ingenieurs auf dem Gebiet der Wasserversorgung durch Ruckgang der 
Sterbeziffer und durch das Nachlassen der verheerenden Krankheiten nach
weisen. Die Technik hatte in Oberschlesien urn so mehr Veranlassung, den 
Bewohnern Wasser zu schaffen, al.s sie es auch war, die durch den sich 
immerweiter ausdehnenden Bergbau die ursprunglich ausreichenden Quellen 
zum Versiegen brachte. Freilich straubten sich die Bergherren lange Zeit, 
dies en Zusammenhang zwischen dem Grubenbetrieb und dem Versiegen 
der Wasserquellen zuzugeben. Sie muBten furchten, rechtlich fur die hier
aus erwachsenden N achteile haftbar gemacht zu werden. So begnugten 
sich zunachst die Bergwerkverwaltungen stillschweigend, die in der Wasser
versorgung bedrohten Gemeinden in verschiedener Weise durch Instand
haltung von Rohrleitungen, Abgabe von Wasser aus Grubenbetrieben 
u. a. m. zu unterstutzen, ohne jedoch eine rechtliche Verpflichtung hierzu 
anzuerkennen. 

Schon yom Jahre 1812 an finden sich in den Akten der Stadt 
Beuthen Beschwerden uber Wasserman gel. 1826 muBte amtlich festgestellt 
werden, daB zwei del' fur Beuthen wichtigsten Wasserquellen "ganzlich 
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versiegt seien und nicht ein Tropfen Wasser mehr denselben entspringe. (( 
Schon damals glaubte man, daB die Schuld daran wahrscheinlich den 
Grubenbetrieb treffe. Eine groBe Feuersbrunst Ende del' 30 er Jahro 
ftihrte die Gefahr des Wassermangels wieder deutlich allen VOl' Augen. 
Man begann damals das Wasser einer benachbarten Grube zu entnehmen, 
aber auch das reichte nicht aus. Deshalb entschloB sich 1865 die Stadt 
Beuthen; ein eigenes Wasserhebewerk zu bauon. Sie verschrieb sich 
einen Quellensuchor aus Stidfrankreich, einen Ab be Richard, dessen Erfolgo 
abel' nur sehr gering gewesen sein mtissen. Die Stadt Beuthen hat jeden
falls statt del' geforderten 300 Taler nur 50 Taler gezahlt. Dieses ersto 
stadtische Wasserhebewerk gentigte anfangs; abel' bald versiegton, nach
dem man in del' Nahe neue Schachte angelegt hatte, auch hiol' wieder 
die Quellon. Dio Stadt machte die Schlesische Aktiengesellschaft ftir 
Bergbau und Zinkhtittonbetriob hierftir verantwortlich, und man oinigte 
sich urn 1874 dahin, daB die Gewerkschaft del' Stadt Wasser bis zu 
3 cbm minutlich aus don Zufhissen einer ihrel' Gruben zur Verftigung 
stellen solIe. 

Je weiter sich der Bergbau zunachst in stidostlicher Richtung aus
dehnte, urn so mehr wurden auch ander~ Gemeinden durch den Wassor
mangel betroffen. Beschwerden tiber Beschwerden gingen del' Regierung 
zu, bis sich del' Minister 1870 voranlaBt sah, durch den Zivilingeniour 
Veitmoyer ein Gutachton tiber die Wasserverhaltnisse und tiber den 
Plan einer allgemeinen Wasserversorgung einzufordern. Das im August 
1873 abgegebene Gutachton bestatigte den vorhandenen Wasserman gel. 
Veitmeyer wies nach, daB del' Bergbau die Ursache sei und prophezeito, 
daB del' Mangel an Wasser mit jodom J ahr groBer werden mtisse; os 
sei deshalb eine allgemeine Wasserversorgung notwendig. Die Vor
arboiten hierzu, Ermittlung del' Niedorschlagsmengen, Bodenbeschaffen
heit, Hohenlage usw. wurden angestellt. Die Klagen tiber den zu
nehmenden Wassermangel wurden abel' inzwischen immer ernster. Als in 
den Jahren 1873 und 1874 dio Cholera Oberschlesien heimsuchte, wurde 
del' Mangel und die schlcehte Besehaffenheit des Wassel's boson del's ftihl
bar. Ein Borieht des Koniglichon Oborbergamts im Jahr 1875 tiber den 
Wasserbedarf gibt oin trauriges Bild. Man hatte dem Gutachten dio un
glaublich kleine Zahl von 15 ltr. Wasser in 24 Stunden auf den Kopf del' 
Bevolkerung zugrundo gelegt und dabei noeh 10 Ortschaften mit tiber 
12000 Einwohnern festgestellt, die unter 35 vH. des erforderliehen Wirt
schaftswassers besaBen. 20 Orte mit 27554 Einwohnern konnten 35 bis 
70 vH ihres Bedarfes decken. Auf irgend welche Untersuchung del' 
Trinkwasser hatte man verzichtet und dio Gtite des Wassel's nur nach 
dem Urteil del' Bewohner, die in ihren Ansprtichen nur allzu bescheiden 
geworden waren, gerichtet. Weitere Konferenzen del' Behorden und maB
gebenden Personlichkeiten suehten dio Bedtirfnisse del' einzelnen Ge
meinden darzulegen. Die Frage nach einer ausreichenden Wasserver
sorgung wurde mit jedem Jahr dringender. 1877 versiegten in Konigs
htitte samtliche Brunnon des mittleren Stadtteiles. Es war so gut wie 
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gar kein Wasser hier mehr vorhanden. W 0 noch ein dunner Wasser
strahl herauskam, da drangte sich das Yolk so stark, daB Polizeibeamte 
den Verkehr am Brunnen regeln muBten. Die Berichte der Koniglichen 
Regierungan den Minister weisen immer von neuem auf die oft un glaub
liche Beschaffenheif des Wassers hin, mit der die Arbeiter sich begnugten. 
Oft wurde das Wasser aus Behaltern entnommen, die inmitten der 
Dungerhaufen und Viehstalle angelegt waren. Genaue Untersuchungen 
crgaben, daB im Kreise Beuthen von 394 untersuchten Brunnen und Lei
tungen 222 schlechtes und 23 verdachtiges Wasser fuhrten. Nimmt man 
die Kreise Kattowitz und Zabrze noch hinzu, so ergab sich, daB mehr als 
die HaUte der untersuchten Trinkwasser den damals schon ohnehin sehr 
geringen gesundheitlichen Anforderungen nicht entsprach. Unter diesen 
Umstanden war es kein Wunder, daB dauernd ansteckende Krankheiten 
den Industriebezirk heimsuchten. Typhusepidemien traten jedes J ahr 
bald hier, bald dort auf; oft wuchsen sie sich zu groBen Krankheitsherden 
aus. Bei der Choleraepidemie in Oberschlesien 1866,67 erkrankten 
19,67 yom Tausend der Bevolkerung, 1873/74 9,67. Davon kamen auf 
das eigentliche Industriegebiet, das den alten Beuthener Kreis umschloB, 
nicht weniger als 27,15 fur die Cholerazeit 1866;67 und fur die Cholera
zeit 1873/75 sogar 47,01 der Erkrankten. 

Auch die Presse wies damals auf die Unhaltbarkeit dieses Zustandes 
hin. Die Vertreter des Bergbaues begannen jetzt auch endlich zuzugeben, 
daB der Bergbau der Stadt das Wasser entziehe. In Konigshutte waren seit 
1848 nicht weniger als 60 Brunnen und 4 Quellen ganz oder fast versiegt. 
1878 beschloB die Staatsregierung nach eingehender Verhandlung mit 
dem Oberberghauptmann Krug von Nidda die Vorarbeiten fur die Anlage 
einer allgemeinen Wasserversorgung dem Koniglichen Sachsischen Baurat 
Sal bach in Dresden zu ubertragen 1). 

Von dem zuerst gefaBten Plan, das Wasser aus der weiBen Przenlsa 
bei Myslowitz zu entnehmen, muBte man aus Rucksicht auf die Grenz
schiffahrt Abstand nehmen. Man flirchtete auch Schwierigkeiten durch 
die nahe Grenze von RuBland und Osterreich zu erfahren. Verschiedene 
Plane, unter anderem, filtriertes FluBwasser zu verwenden, muBte man 
ebenfalls aufgeben. Endlich gelang es Salbach im Oktober 1879 im 
Westen des Bezirkes in der Nahe yom Preiskretscham auf zwei Bohr-
10cher ostlich yom Dorfe Zawada zu stoBen, die innerhalb 24 Stun den 
30000 cbm liefem konnten. Das 110 warme Wasser genugte allen ge
sundheitlichen Anforderungen. Den Wasserbedarf des Industriebezirkes 
hatte man inzwischen auf rd. 70000 cbm schatzungsweise festgesetzt; es 
blieben also noch 40000 cbm zu beschaffen. 1m Fruhjahr 1880 dachte 
man daran, die Wasser der Friedrichsgrube bei Tarnowitz, die bei 90 

Temperatur sich als vollkommen klar, geschmack- und geruchlos erwiesen 
hatten, zu entnehmen. 36000 cbm lieBen sich hieraus decken. Die Ge
samtkosten der Anlagen Zawada und Adolfschacht Lcitung wurdcn auf 

') s. Glasers Annalen Jahrgang 1881. Enthiilt von Salbach die Ausarbeitung 'eines Planes 
zur allgemeinen Wasserversoi'gung des oberschlesischeu Industriebezirkes. 
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7'12 Millionen Mark berechnet; fur Amortisation, Zinsen, Betriebs- und 
Verwaltungskosten rechnete man 668840 Mark. 1 cbm Wasser stellte 
sich fur Zawada Leitungswasser auf 7,44 Pf., fur Adolfschacht-Leitungs
wasser auf 7,75 Pf. Wurden beide Leitungen voll in Anspruch genommen, 
so stellte sich del' Preis durchschnittlich auf 4,12 Pf. 1880 kaufte del' 
Staat das Gelande bei den Zawader Quellen an. Trotzdem wurde das 
groBe Projekt nicht ausgefuhrt. Man furchtete, daB del' hierfur notwendige 
Schutzbezirk den Bergbau nachteilig beeinflussen wurde, glaubte auch, 
daB die bei Zawada gewonnenen Wassermassen wohl kaum immer so 
reichlich vorhanden sein wurden, urn den ganzen Industriebezirk dauernd 
auskommlich zu versorgen. 

Ein Teil del' geplanten Anlage, und zwar die Leitung aus dem Tiefe 
Friedrichstollen, die durch die Stadt Beuthen geht und die Konigsgrube so
wie Konigshutte mit Wasser versorgt, wurde ausgefuhrt. 1891 waren im 
Kreise Zabrze wieder Brunnen versiegt, und del' regenarme Sommer 1892 
zeigte nur zu deutlich, daB die Wassernot die schlimmsten Folgen her
beifuhren kann. Fur einige Ortschaften muBte damals mit del' Eisen
bahn in Doppeltendern das Wasser, 100 bis 120 cbm taglich, herangefahren 
werden. 1892 und 1893 wurde deshalb eine groBere Anzahl Ortschaften 
an die bestehende staatliche Leitung yom Adolfschacht angeschlossen. 
Das war naturgemaB nur eine vorlaufige Aushulfe, da die Wassermengen 
yom Adolf Schacht diesel' erhohten Inanspruchnahme in keiner Weise ge
wachsen waren. 1894 baute deshalb del' Staat eine zweite Leitung und zwar 
von den Quellen von Zawada, die eine Zweigleitung nach Gleiwitz abgab. 
Die beigefugte Karte, Fig. 131, laBt die Verteilung del' Leitungen deutlich 
erkennen. 15 Jahre spateI' war somit del' Salbachsche Plan zur Verso 1'

gung des oberschlesischen Industriebezirkes, allerdings in umgekehrter 
Reihenfolge, zur Ausfuhrung gelangt. Die Cholera 1893/94 sorgte dafur, 
daB die Entwicklung der oberschlesischen Wasserversorgung weitere Fort
schritte machte. Del' Kreis Kattowitz verschaffte sich eine eigene Wasser
versorgung und machte sich dadurch von den vielen, jeglicher gesund
heitliehen Aufsicht entzogenen Leitungen, die er bisher benutzen muBte, 
unabhangig. El' kaufte die del' Graflieh Sehaffgotsehsehen Verwaltung ge
horige Zinkerzgrube Rosalie, del'en Betrieb man, als unwirtschaftlieh, auf
gegeben hatte und benutzte das in jeder Weise vollkommen einwandfreie 
Wasser zur Wasserversorgung 1). 

Die folgenden Ausfuhrungen geben AufschluB uber den heutigen 
Stand und die technischen Einrichtungen del' obersehlesischen Wasser
versorgung. 

Von den Kreisen des oberschlesischen Industriebezirks kommen fur 
die Wasserversorgung VOl' allem Beuthen O.-S., Kattowitz und Zabrze in 
Frage. Gleiwitz und Tarnowitz sind nur zum Teil angesehlossen, PleB 
und Rybnik fallen noeh nieht in das Vel'sorgungsgebiet. 

I) s. Dr. Bloch: Die Geschichte del' Wasserversorgung des oberschlesischen Industriebe· 
zirkes; abgedrul'kt in der Deutschen Vierteljahrsschrift flir llffentliche Gesundlleitspflege, Brann· 
schweig 1900. 
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Drei raumlich getrennte Wasserwel'ke VOl'SOl'gen houte das Gebiet; 
das eine steht auf dem Adolfschacht boi Tarnowitz, das andere in Zawada 
bei Preiskretscham und das ell'itto befindet sich auf del' Hosaliegrube bei 
GroB-Dombrowka. 

Dio beiden erston Anlagen sind staatlich, die letzte gehOrt dem 
Kreise Kattowitz. 

b. Wasserwerk Adolfschaoht. 

Das Wasser tritt auf dem Adolfschacht aus zwei dem Borgfiskus 
gehi)rigen, mit Eisonbloch verrohrten, 60 bezw. 80 m tiofen Bohrlochorn 
zu Tago und wird durch 2 Wasserleitungen, von denen clie ersto 1884, 

die zweito 1904 in Betrieb genommen wurde, nach dem Versorgungs
gebiet geldtet. Die or3to flihrt tiber Beuthon nach Konigshtitte und 
versorgt untoI' anderen die Ortschaften HubertushUtte, Hohenlinde, Pias
niki, 8chwientochlowitz, Konigshiitte, CllOrzow und Heic1uk. 

Del' steigende Wasserbedarf machte 190J eine zweite 1eitung notig, 
von del' Abzweigungen auch din in dol' Xahe cler QueUe liegenden Ort
schaften Blochowka, Troekenbcrg, Lazarowka, Kolonio Hucla und 8tollar
zowitz mitWasscr versorgen. Von Troekenberg aus ftihrt dieso 1eitung 
in del' Bouthon -Tarnowitzer Chaussen, tiber Bouthen bis Chropaczow. 
Hier mLinc1et sie in einen Hoehbehalter, von dem aus eine Zweigleitung 
nach Kiinigshutte, eine andere libor Morgonroth, Kolonie Carl-Emanuel 
und Poremba nach Bielschowitz fuhrt. Ein Teil diesel' Zweigleitung diont 
zur Versorgung dol' bei Bielschowitz liogenden Ortschaften Paulsdorf und 
Kunzondorf. 

1m G anzen werden durch diese Wassor1eitung versorgt: 
1) Die Anlagen des Ki:iniglichen Bergfiskus, 
2) die Anlagen des Koniglichen Eisenbahnfiskus, 
3) 8tadtgemoinde Konigsh1itte, 
J) teilweise die 8tadtgemcinde Beuthen 0.-8., 
5) 12 Dol'fgemeindeIl, 
6) 2 Gutsbezirke, 
7) 10 Industrielle, 
8) 1 1azaret11, 

mit zusammen 164300 Einwohmlrn. 

Die Gesamtlange dioser boiden Hanptleitnngen, welche cinen groB
ten Durchmesser von 500 mm und einen klcinsten von 80 mm haben, 
betragt 48945 m mit einem Gosamtinhalt von 5720 cbm. 

Die mit dies en beiden Leitungen in Verbindung stehenden Hoch
behaltel' fasson 2500 chm. 

Jahl'lich werden del' Quelle rd. 3120000 cbm ~Wassel' entnommen. 
Die :Maschinenanlage bostoht aus 6 VerbunddaUlpfmaschinen, die zusammen 
stlindlich 1485 chm auf eino manometrische Forclerhohe von 81,109 m 
f(:\rc1el'll, Die Druekhiihc botragt 60,86 111; die Widerstandshohe 20,249 111. 
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Von den 6 mit Kondensation arbeitenden Verbund-Dampfmaschinen haben 
drei je 380/680 mm Zyl.-Dmr. bei 660 mm Hub, die anderen 540/750 mm 
Zyl.-Dmr. bei 800 mm Hub. 

Die ersten drei Dampfmaschinen betreiben je 2 doppelt wirkende 
Plungerpumpen, die letzten drei je 2 Differential-Plungerpumpen. Die 
Pumpen sind mit den Kolbenstangen gekuppelt. 

Den Dampf von 8 at Betriebsdruck liefern 8 Zweiflammrohrkessel 
mit zusammen 521,6 qm Heizflache. Sie werden mit dem durch Koksfilter 
gereinigten Kondensat gespeist und mit Erbskohle der Konigsgrube ge
heizt. Insgesamt werden im Jahr 6800 t Kohlen verbraucht,das ergibt 
den sehr hohen Kohlenverbrauch von 19,948 kg ftir 1 PS/st, in gehobe
nem Wasser ausgedriickt. 

c. Wasserwerk Zawada. 

Das Wasser tritt hier aus einem dem Bergfiskus und aus einem der 
Gemeinde Gleiwitz gehorigen Bohrloche aus. Beide Bohrlocher sind mit 
Eisenblech verrohrt. Die fiskalische Anlage wurde 1895 in Betrieb ge
nommen. 

Die staatliche Hauptleitung geht in einer lichten Weite von 400 mm 
von Zawada durch die Ortschaften Wieschowa, Rokittnitz, Miechowitz, 
Karf, Bobrek, Ruda bis Kolonie Carl-Emanuel. 

Von hier aus werden durch Zweigleitungen noch nachstehende Ort
schaften versorgt: 

Auf der einen Seite Morgenroth, Lipine, Chropazow, sowie Godula
htitte und Orzegow, auf der anderen Poremba, Zaborze, Zabrze, Dorotheen
dorf, Bielschowitz und Antonienhtitte sowie Friedensh"iitte. 

Durch besondere Leitungen sind die Stadte Peiskretscham und 
Gleiwitz an die Zawadaer Wasserquellen angeschlossen. 

1m Ganzen werden durch die Zawada-Wasserwerke aus dem staat-
lichen Bohrloch versorgt: 

1) Die Anlagen des Koniglichen Bergfiskus, 
2) die Anlagen des Koniglichen Eisenbahnfiskus, 
3) teilweise die Stadtgemeinde Beuthen O./S., 
4) die Stadtgemeinde Peiskretscham, 
5) 15 Dorfgemeinden, 
6) 9 Industrielle etc., 
7) 5 Gutsbezirke, 
8) 3 Lazarete, 

mit zusammen 150500 Einwohnern. 

Die Gesamtlange der Hauptleitungen, die einen groBten Durch
messer von 400 mm und einen kleinsten von 40 mm haben, betragt 
141947 m mit einem Gesamtinhalt von 4562 cbm. 
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Zu sammenstellung 
von Angaben ttber die staatlichen Wasserwerke auf dem Adolfschacht hei Tarnowitz 

und Zawada bei Peiskretscham im Jahre 1905. 

Jahr der Inbetriebsetznng. . . 

Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes im 
Jahre 1905 . . . . . . ~ . . . . 

Anzahl der Bohrlocher 

Gelieferte Gesamtwassermenge pro Jahr (1905) cbm 

Anzahl der Dampfmaschinen (Verbundma
schinen) . . . . . . . . . . . . . . 

Hochste Leistungsfiihigkeit samtlicher Maschi-
nen in der Stunde . . . . . . .. cbm 

ForderhOhe . . . . . . . . . . . . m 

Reibungswiderstand in Meter-Wassersltule 

Gesamtwiderstand m 

Arbeitszeit samtlicher Maschinen im Jahre. st 

Arbeitsleistung (Wassermenge mal ForderhOhe 
geteilt durch 1000000) in Millionen t . . . 

Durchschnittliche tagliche Arbeitsleistung in 
Millionen tm. . . . . . . . . . . 

Arbeitsleistung im Jahresdurchschnitt.. PS 

Durchschnittliche Arbeitsleistung in der Ma-
schinenstunde . . . . . . . . . . PS 

Gesamtbrennstoff-Verbrauch illl Jahre. . 

Brennstoffverbrauch fUr 100 cbm gehobcnen 
Wassers . . . . . . . . . . . kg 

Leistung mit 1 kg Brennmaterial in 1m . . . 

Brennstoffverbrauch fiir 1 PSe/st. . . . . . kg 

Gesamtwasserabgabe im Jahre einschl. Verluote cbm 

Starkste Abgabe innerhalb 24 Stunden . . . cbm 

Geringste Abgabe innerhalb 24 Stunden. . . cbm 

DurchschnittIiche Abgabe innerhalb 24 Stunden cbm 

Abgabe in 24 Stunden auf den Kopf der Ein-
wohnerzahl im Jahresmittel des Versorgungs
gebietes, starkste. . . . 

geringste . . . . 

durchschnittlich. . 

Gesamtliinge der Hauptleitung 

Gesamtinhalt» » 

Gro13ter und kleinster Durchmesser 

Anzahl cer Hochbehiilter . . . . 

Gesamtinhalt der Hochbehiilter . . 

Yon den Abnehmern zu zahlender Wasserpreis, 
gleichzeitig Selbstkosten . . . . . . . . 

cbm 

cbm 

cbm 

m 

cbm 

mm 

cbm 

PIg 

Wasserwerke 

Adolfschacht Zawada 
bei bei 

Tarnowitz Peiskretscham 

1884 1895 

164300 150500 

2 2 

3118890 2761781 

6 3 

1485 763 

60,86 95,40 

20,249 58,00 

81,109 153,40 

24119 16572 

253 424 

0,693 1,162 

107 179 

39 95 

6783 3978,3 

217 144 

37 107 

19,948 4,779 

3118890 2761781 

8558 8167 

6408 6386 

7229 7175 

0,052 0,054 

0,039 0,042 

0,044 0,048 

48945 141947 

5720 4562 

500 u. 80 400 u. 40 

3 3 

2500 1100 

8,71135 8,71135 

15 
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Die mit diesen Leitungen verbundenen Hochbehalter fassen 1100 cbm. 
Die Gesamtmenge des in einem Jahre aus dieser Quelle entnommenen 
Wassers betragt 2761781 cbm (1905). 

Drei zweizylindrige Verbunddampfmaschinen (500 und 750 mm 
Zyl.-Dmr., 900 mm Hub) ford ern zusammen 763 cbm/st auf eine totale 
Forderhohe von 153,40 m. Sie setzt sich aus der Druckhohe von 95,40 m 
und dem Reibungswiderstande von 58,00 m zusammen. Jede der Dampf
maschinen, die mit Kondensation arbeiten, betreibt 2 doppelt wirkende 
Plungerpumpen, die mit den Kolbenstangen der Maschine gekuppelt sind. 

8 Zweiflammrohrkessel von 10 at Uberdruck mit zusammen 474,4 qm 
Heizflache liefern den Damp£. 

Das Kondensat wird durch Koksfilter gereinigt. und zur Kessel
speisung wieder verwendet. Geheizt wird mit Kleinkohle des Stein
kohlenbergwerkes Konigin Luise bei Zabrze. Der Gesamtkohlenverbrauch 
beziffert sich auf 3978,3 t ftir das Jahr, das ergibt 4,779 kg/PS-st. Somit 
wird hier ftir die gleiche Leistung noch nicht der vierte Teil an Kohle 
gebraucht wie bei der ersten Anlage. 

Der auf der vorigen Seite stehenden Zusammenstellung konnen 
die wichtigsten Angaben tiber die beschriebenen Anlagen entnommen 
werden. 

d. Wasserwerk Rosaliegrube. 

Die Zinkerzgrube Rosalie bei GroB-Dombrowka gehorte der Graflich 
Schaffgotschschen und der Ftirstlich Hohenloheschen Verwaltung. 

1m Jahr 1885 hatte diese Gewerkschaft, urn Zinkerze zu ford ern, 
hier einen Schacht niedergebracht, der eine Teufe von 80 m erhalten 
soUte. Zur Bewaltigung der Wasserzufltisse wurde zunachst 1886 eine 
Wasserhaltungsmaschine aufgesteUt, welche imstande war, 15 c bm/min 
Wasser zu heben. Schon bei 75 m Teufe wurden die Zufltisse so groB, 
daB man sich 1888 gezwungen sah, eine zweite Wasserhaltungsmaschine 
von 20 cbm/min Leistung aufzustellen. Mit dies en beiden Maschinen, 
welche also zusammen 35 cbm/min forderten, gelang es, die Wasser
zufltisse zu bewaltigen, nachdem man den Schacht noch bis zu der 
61 m -Sohle betoniert hatte. Aber schon 1893 muBte der Betrieb ein
gestellt werden, da die vorhandenen Erze den Abbau nicht lohnten. 

Da das Wasser in chemischer und hygienischer Beziehung vollstandig 
einwandsfrei war, wurde beschlossen, die Anlagen als Wasserwerk em
zurichten. 

Die Wasserhaltungsanlage mit allen vorhandenen Gebauden, Ma
schinen und Dampfkesseln wurde zunachst dem Fiskus angeboten, del' 
jedoch den Ankauf ablehnte, ebenso die Stadt Beuthen, der man 
die ganze Tagesanlage mit Schacht zum Preise von 300000 M. tibergeben 
wollte. 

Inzwischen waren in dem ostlichen, an der russischen Grenze sich 
hinziehenden Teil des Oberschlesischen Industriebezirks die Wasser-
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yerhaltnisse sehr miBlich geworden. Der Kreis Kattowitz entschloB sich 
daher, die Wasserhaltungsanlage auf Rosaliegrube zu erwerben. 

Der Kreistag genehmigte am 30. August 1899 den Ankauf del' 
Wasserhaltungsanlage fur 300000 M. In erster Reihe soUton die Kom
munalbezirke an del' Wassorversorgung teilnehmon, dann erst dio indu
striellen Anlagen. 

Mit dem Bau del' Kreiswasserleitung wurde im :Fruhjahr 1895 be
gonnen. Ende September war die Leitung vollendet. Es wurden ins
gesamt 27000 m Hauptrohrleitung von 450 mm bis 150 mm lichter Weite 
und 15000 m Nebenleitungen in den Darfern und Ortschaften des Kreises, 
zusammen also 42000 m Rohre oingebaut. Der Wert diesel' Leitung oin
schlieBlich del' Verlegungsarbeiten, del' Armaturon usw. boziffert sich auf 
rd. 630000 M. 

Das Wasser wird zunachst aus dem 61 m tiefen Schachto durch 
oino del' vorhandenen Wasserhaltungsmaschinen in einon in Golandehahe 
liegonden, gemauerten Behalter gehoben und von hier aus mit einer be
sonderon Druckpumpe durch eine rd. 6,4 km lango Rohrleitung nach 
einem auf del' Bittkower Hahe errichteten Hochbehalter von 1500 cbm 
Inhalt gedruckt. Aus diesem 320 m ubor Normal-Null gelegenon Behalter 
flieBt das Wasser durch oignen :Fall in dio eigentliche Speiseleitung, 
welche den Stadten Kattowitz und Myslowitz, den Ortschaften und Darfern 
Siemianowitz, Lautahutte, Eichenau mit Sadzawka, Hohonlohehutto, 
J osefsdorf, Domb, Zalenze, Bogutschutz, Kattowitzor Haldo, Zawodzio, 
Pniaki, Klein-Dombrowka, Burowietz, Brzezinka, Bismarckhutte, Schwien
tochlowitz und einigen angronzendon Kolonien das Wasser zufiihrt. Die 
Ortschaften Michalkowitz, Maczeikowitz, Baingow und Bittgow sowie 
GroB-Dombrowka und Birkonhain erhalten ihl' Wasser aus dom Druckrohr 
yor dem Hochbehalter. 

Die Stadt Beuthen bezog das Trinkwasser seit dem Jahr 1874 aus 
dol' benachbarten Carsten-Centrumgrube. Als jodoch 1897 hi or ·und im 
benachbarten Dorfe RoBberg eine Typhusopidemie ausbrach, die auf in
fiziertes Wasser del' Carsten-Centrumgrubo sich zuruckfuhren lioB, ent
schloB sich die Stadt Beuthen ihr Trinkwasser und Wirtschaftswasser 
gleichfalls aus dem Wasserwerk del' Rosaliegrube zu entnehmon. 

Die zur Versorgung del' Stadt Bouthen in Aussicht genommene 
Wasserleitung wurde 1897 verlegt. An del' Chaussee zwischen Beuthen 
und Siemianowitz erbaute die Stadt oinen Hochbehalter, in den die 
Druckleitung mundete. Von hier aus wurde in del' Siemiano
witzel' Chaussoo die Speiseleitung uber RoBberg nach Bouthon verlegt 
und an das vorhandene, yorher durch verdunnte Schwefolsauro desinfi
zierte stadtische Rohrnetz angeschlossen. In del' Kahe des Hochbohaltors 
zweigt eino Leitung zur Versorgung der Ortschaften Kamien, Blei-Scharley 
und Dorf Scharley abo Von RoBberg aus wird noch die Kolonie Neu
Guretzko durch .einon Abzweig versorgt. 

Von Beuthen aus anschlieBend an die Leitung dol' Rosaliegrube 
wurde im Jahre 1900 durch den Schomberg-Orzegower Wasserversorgungs
Verband eine Zweigleitung nach dem Dorfe Schomberg gelegt. 



Wie bereits erwahnt, wird das Wasser durch die zwei vorhandenen 
Wasserhaltungsmaschinen zu Tage gefordert. Die eine, eine liegende 
Tandemverbundmaschine mit Zwischenbehalter und Kleyscher Steuerung 
(Zyl.-Dmr. 950 und 1500 mm, Hub 2400 mm) macht 11 Hube minutlich 
und fordert 15 cbm/min auf 80 m Hohe, die andere Maschine gleicher 
Bauart, mit Kraftscher Steuerung ausgerustet (Zyl.-Dmr. 1050 und 1600 

mm, Hub 2400 mm), lauft mit 12 Huben minutlich und fordert 20 cbm/min 
auf 80 m Hohe. 

J ede dieser Maschinen betreibt mit Kunstkreuzen 2 Rittingerpumpen 
und zwei unter diesen liegende Senkpumpen. Die Rittingerpumpen der 
ersten Maschine haben je 700/495 mm Plungerdurchmesser. Die zugeho
rige Senkpumpe hat 680 mm Kolbendurchmesser und 2500 mm Hub. 
Die Rittingerpumpen der zweiten Maschine haben je 780/650 mm Plunger
durchmesser, 2000 mm Hub, die zugehorige Senkpumpe 740 mm Kolben
durchmesser, 2500 mm Hub. Beide Maschinen sind mit hydraulischen 
Gestangeausgleichungen versehen. Der Preis dieser beiden Maschinen 
mit Pumpen, ohne Fundamente und ohne Montage, betrug 620000 Mark. 

Das durch die Wasserhaltungsmaschinen gehobene Wasser wird 
durch Druckpumpen nach den Hochbehaltern gedruckt. 

An Druckpumpen sind vorhanden: 

3 Druckpumpen mit je 9 cbm/min Hochstleistung, 
1 Druckpumpe von 15 cbm,'min Hochstleistung. 

1m Betrieb befinden sich zurzeit die Druckpumpe von 15 cbm und 
eine Druckpumpe von 9 cbm/min Leistung. Die Anlage hat eine Zentral
oberflachenkondensation und gab 1905 insgesamt 6000000 cbm Wasser. 

Den Dampf von 6 at Betriebsdruck liefern 10 Zweiflammrohrkessel 
von je 90 qm Heizflache, von denen zurzeit nur 4 im Betriebe sind. 

J e ein Hochbehalter befindet sich in Bittkow, Brzenskowitz, GroB
Dombrowka, Kattowitz und Oheimgrube. 

8. Kanalisationsanlagen im oberschlesischen Industriegebiet. 

Die vorher besprochenen ausgedehnten Wasserversorgungsanlagen 
hatten den gunstigsten EinfluB auf den Gesundheitszustand Oberschlesiens. 
Bald sah man ein, daB die Technik imstande war, auch noch weiter hin 
hervorragend fur die Gesundheit der Bewohner zu sorgen, wenn es ge
lang, nach dem Muster der groBen Stadte, Kanalisationsanlagen in aus
reichender Weise zu schaffen. Man lernte es glucklicherweise auch in 
Oberschlesien, nach dieser Richtung hin anspruchsvoll zu werden. Die 
groBen Geldmittel, die zur Ausfuhrung derartiger Anlagen erforderlich 
waren, verzogerten aber die Entwicklung bis auf die neueste Zeit. Die 
bei dem uberaus raschen Wachstum oft sehr stark finanziell belasteten 
Kommunen konnten sich nur schwer mit dem Gedanken an diese neuen 
groBen Ausgaben vertraut machen. CHter steUte es sich bei dem In
einandorgreifen der einzelnen Gemeinden als notwendig heraus, solche 
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Anlagen gemeinsam auszufiihren. Es wurden dann Zweckverbande ge
griindet, den en auch das Enteignungsrecht zusteht. 

Nur wenige Kanalisationsanlagen sind daher bis heute vollstandig 
fertig gestellt. In mehreron Orten hat man mit del' Kanalisierung begon
nen. In vielen anderen Gemeinden sind wenigstens Kanalisationsanlagen 
veranschlagt und sollen in nachster Zeit ausgefiihrt werden. 

Zu den Ortschaften mit fertigen Kanalisationsanlagen gehoren: 

Stadt Beuthen und Gemeinde Roi3berg mit zusammen 65000 Ein
wohnern, die einen Zweckverband hierfiir bilden. 

Ferner die Gemeinden: Laurahiitte und Siemianowitz mit zusammen 
34000 Einwohnern, die ebenfalls einen Zweckverband bilden und die 
Stadt Kattowitz mit 35000 Einwohnern. 

Die erste Anlage ist seit 1905 im Betrieb. Man verfiigt iiber ein 
35 km langes Kanalnetz aus Ton- und Zementrohren. Die Reinigungs
anlage nach dem biologischen Verfahren System Dunbar ist die groi3te 
diesel' Art in Deutschland. Mit del' Kanalisationsanlage, die in den J ahren 
1902 bis 1905 erbaut und nach dem Schwemmsystem eingerichtet wurde, 
hat man eine Miillverbrennungsanlage, Bauart Schuppmann-Dcirr ver
bun den. Die Wasserspiilklosetts wurden 0 bligatorisch eingefiihrt. J edes 
Haus, das an einer kanalisierten Stra8e liegt, ist durch Polizeiverord
nung gezwungen, anzuschliei3en. Die Baukosten, einschlie8lich del' Dber
wcilbung del' vorhandenen Bachlaufe innerhalb del' Stadt stellen sich 
auf rd. 3000000 Mark. Die jahrlichen Betriebskosten belaufen sich auf 
60000 Mark. 

In der zweiten Anlage steht ein 17 km langes Kanalnetz zur Ver
fiigung. Auch hier hat man Schwemmkanalisation gewahlt und die Ab
wasserreinigungsanlage nach dem biologischen System eingefiihrt. Die 
Wasser werden vorher geklart. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 
900000 .Mark und die jahrlichen Betriebskosten auf 20000 2VIark. 

Auch die Kanalisationsanlage del' Stadt Kattowitz ist fertig. 15 km 
Kanale stehen jetzt zur Verfiigung. Die Klaranlage ist noch nicht im 
Betriebe. Die Gesamtanlage wird sOOOOOMark kosten. Die jahrlichen 
Betriebskosten belaufen sich auf 15000 Mark. 

Zu den im Bau begriffenen Anlagen gehoren: 

1) Gemeinde Biskupitz, Borsigwerk mit 10000 Einwohnern. Lange del' 
Kanale 3,2 kID. Die Abwiisser werden nach dem hiologischen Verfahren Ullter 
Anwendung yon drehbaren »Sprinklern< gereinigt und durch Faulkammern Yor
gekliirt. 

Veranschlagte Baukosten . 
Betriebskosten im Jahre 

rd. 110000 Mk. 
2000 Mk. 

2) Gemeinde Friedenshiitte mit 8000 Einwohnern. Die Anlage wird nach 
dem Trennsystem ausgeHlhrt. Lange del' Kanale 6 km. Die Klarung erfolgt in 
einer Beckenanlage. 

Veranschlagte Baukostcn . . . rd. 150000 Mk. 
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3) Stadt Konigshiitte mit 70000 Einwohnern. Ein Teil des Straf3ennetzes 
ist fertiggestellt. Der Bau einer KUl.ranlage, sowie einer Miillverbrennungsanstalt 
ist in Aussicht genommen. 

4) Stadt Rybnik mit 7000 Einwohnern. L1.tnge der geplanten Kan1.tle 13 km. 
Reinigung der Abwasser durch intermittierende Bodenfiltration. 

Veranschlagte Baukosten . . rd. 335000 Mk. 

Weitere Gemeinden planen die Anlage einer Kanalisation; die An
gaben, die hieruber bisher gemacht werden konnten, sind im folgenden 
kurz zusammengestellt: 

1) Stadt Gleiwitz mit 60000 Einwohnern. Das Projekt fUr die Kanalisations
anlage ist fertiggestellt. 1m Innern der Stadt soIl Schwemmkanalisation, im auf3eren 
Stadtteile Trennkanalisation zur Ausfiihrung kommen. Die Baukosten sind auf 
3338000 Mk. veranschlagt. 

2) Stadt Myslowitz mit 15000 Einwohnern. Ein Projekt fiir eine moderne 
Kanalisation mit Abwasserreinigung ist in Arbeit. Die Baukosten sind noch nicht 
festgestellt. 

4) Stadt Sohrau O.-S., 4300 Einwohner. Hier ist eine Entw1.tsserungsanlage 
mit Reinigung del' Abwasser auf Rieselfelder geplant. Die Baukosten stehen noch 
nicht fest. 

5) Gemeinde Zabrze, 55000 Einwohner. Die Gemeinde plant eine modernc 
Kanalisationsanlage mit Abw1.tsserreinigung. Die Baukosten sind noch nicht fest
gestellt. 

6) Gemeinde Zaborze, 30000 Einwohner. Das Projekt der Kanalisations
anlage nach dem Trennsystem ist fertig gestellt. Die Abwasserreinigung wird nach 
dem biologischen Verfahren eingerichtet. Die KUirung erfolgt in Becken. Die ver
anschlagten Baukosten betragen 500000 Mk. 

7) Gemeinde Zawodzie-Bogutschiitz, 20000 Einwohner. Das Projekt 
einer Kanalisationsanlage ist fertiggestellt; mit dem Bau wird demn1.tchst begonnen 
werden. Lange des Kanalnetzes 9,6 km. Die Anlage ist zum Teil nach dem 
Schwemm-, zum Teil nach dem Trennsystem geplant.. Die KHtrung der Abwltsser 
solI in Absitzbrunnen erfoIgen. Veranschlagte Baukosten 300000 Mk. 

8) Gemeinde Zalenze, 13000 Einwohner. Ein Projekt fUr die Kanalisation 
ist in Arbeit. Die Baukosten sind auf rd. 300000 Mk. veranschlagt. 

9) Gemeinden Bismarckhiitte, Schwientochlowitz, Lipine und 
Chropaczow, rd. 50000 Einwohner. Fiir die Gemeinden soIl eine gemeinschaftliche 
Kanalisationsanlage gebaut werden. Das allgemeine Projekt ist fertiggestellt. Die 
Baukosten stehen noch nicht fest. 

10) Hohenlinde, 9000 Einwohner. Das Projekt ist fertig gestellt. Die An
lage soIl nach dem Trennsystem ausgefiihrt werden. Die Kl1.trung der Abwasser 
erfolgt nach dem biologischen Verfahren unter Anwendung von Sprinklern. 

Die Baukosten belaufen sich auf 160000 Mk. 

c. Oasanstaiten in Obers~blesien. 

Vor 50 J ahren gab es in Oberschlesien erst zwei Gasanstalten, die 
sich Privatunternehmer £ii:.: ihren eigenen Bedarf zu Beleuchtungszwecken 
erbaut hatten. Die eine versorgte das Weltsche Gasthaus in Kattowitz, 
die andere die Emilien-Paulinenhutte bei Gleiwitz. Die erste gro.6ere 
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Gasanstalt wurde in Ratibor von der Magdeburger Gas-A.-G. 1858 in Be
trieb gesetzt. In den 60er Jahren entstanden dann weitere Gasanstalten, 
meistens von Privatunternehmern mit Erlaubnis der Stadte erriehtet. So 
erhielten NeiBe 1860, Beuthen 1861, Oppeln 1862, Neustadt 1864 und Tar
nowitz 1865 die erste Gasanstalt. In der teehnisehen Einriehtung gingen 
diese Gasanstalten den gleichen Weg wie die anderen Orte. Sie wuchsen 
mit der VergroBerung des Verwendungsgebietes. Die Gasbeleuehtung 
btirgerte sich immer mehr ein und die Gasmaschinen gaben dem Gas 
aueh eine neue Verwendung ftir die Kraftzwecke des Kleinbetriebes. In 
neuerer Zeit wird das Gas auch in weitgehender Weise ftir Koch- und 
Heizzwecke benutzt. Die Gaswerke suchen im Interesse einer gleich
maBigeren Gasabgabe und dureh die sich daraus ergebende wirtschaft
liehe Ausnutzung der Gasanlagen durch geeignete Tarife dieses Verwen
dungsgebiet weiter auszudehnen. 

Die Zusammenstellung auf der vorhergehenden Seite enthalt die 
wichtigsten Angaben, soweit sie zu erhalten waren, tiber die heute in 
Oberschlesien bedeutendsten Gasanstalten. 

D. Elektrische Zentralanlag~n. 

Die erste elektrische Anlage Obersehlesiens, wahrscheinlich des 
ganzen ostliehen Deutschlands, wurde auf der Konigshtitte eingerichtet. 
Hier konnte am 1. August 1878 zuerst ein Sehlackenbahnhof mit einer 
Bogenlampe Bauart Serrin-Paris, elektrisch beleuchtet werden. Der Gene
rator, von Schuekert erbaut, bestand aus 2 Grammesehen Ringen, die vom 
Sehwungrad einer Pumpe aus durch Riemen betrieben wurden. Die Ma
schine, die damals Schuckert gebaut hatte, urn zu versuchen, ob man 
nieht aueh 2 Bogenlampen von einer Maschine aus betreiben konnte, war 
tiber 10 Jahre im Betrieb. 

Ende der 80 er Jahre fingen dann kleine elektrische Anlagen, haupt
sachlieh zu Beleuchtungszwecken, an, sieh zunaehst auf groBeren Gruben 
und Htittenwerken einzuftihren. Krafttibertragung war noeh nicht vor
handen. GroBere Bedeutung erlangte die Elektrotechnik erst in den 90 er 
Jahren mit Begrtindung eines groBen, dem allgemeinen Bedarf dienenden 
Elektrizitatswerkes. 

Die Oberschlesischen Elektrizitats-Werke, welche inzwisehen 
in den Besitz der Schlesischen Elektrizitats- und Gas -Actien -Gesellsehaft 
zu Breslau tibergegangen sind, wurden in den Jahren 1895 bis 1896 von 
der Allgemeinen Elektrizitats-Gesellschaft in Berlin unter der Leitung des 
verstorbenen Direktors Franz Donders erbaut und Ende des Jahres 1897 
dem Betrieb tibergeben. Sie versorgen von zwei groBen Zentralen aus, die 
eine in Zaborze, die andere ca. 12 km von der ersteren entiernt, in Chor
zow gelegen, den ganzen obersehlesischen Industriebezirk mit elektriseher 
Energie. Sie stehen, was raumliehe Ausdehnung und Gesamtleistung 
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ihrer Maschinen anbetrifft, an der Spitze aUer Uberlandzentralen Deutsch
lands. 

In den Zentralen wird hochgespannter Drehstrom von rd. 3 X 6000 
Volt und 50 Perioden erzeugt, welcher durchwog in unterirdischen 
Kabeln zu den VorbrauchssteUen geleitet und dort durch Transforma
toron seine Gebrauchsspannung erhalt. Je nach dem Zwock, zu dem 
man den Strom braucht, werden Spannungen von 120 bis 2000 Volt 
benutzt; in den Stadten und Ortschafton, wo es sich vorwiegend urn 
Lichtabgabe handelt, arbeitet man mit 120 Volt; in den einzelnen in
dustrieUen Anlagen kommen fur den Antrieb von Ventilatoren, Pump en , 
WalzenstraBen, Fardermaschinen usw. dagegen auch Spannungen von 220, 
500, 1000 und 2000 Volt zur Verwendung; sehr groBe Motore werden 
sogar unmittelbar an die Hochspannung von 6000 Volt angeschlossen. 
AuBerdem liefern die beiden Zentralen Gleichstrom fur don graBten Teil 
des Betriebes del' Schlosischen Kleinbahn-ActiongeseUschaft mit einer 
Gebrauchs-Spannung von 2 X 550 Volt. 

Zentrale Chorzow. 

In dem Winkol, wo die Rechte-Oderufer-Eisonbahn von Laurahutte 
her in die SchneUzugstrecke· KOlligshutto-Beuthen einmundet, liegt dicht 
neben dem ehemaligen Sammolbahnhof Krugschacht das Elektrizitatswerk 
Chorzow, Fig. 132. 

In einzelnen Gebaudon sind Maschinen, Kessel, die Akkumulatoren
Puffer-Batterie fur die Stromlieforung an die StraBenbahn und Transfor
matoren untergebracht. Umfangreiche Teichanlagen mit groBen Kamin
kuhlorn und offenen Gradierwerken sorgen fur den Kuhlwasserbedarf der 
Kondensatonm. 

Vorn am Eingang zum Grundstuck liegt das Verwaltungsgebaude, 
in wolchem auBer den Buras noch die Wohnungen dos Betriebsleiters 
und des Elektrikers untergebracht sind. In einem zweiten Beamtenhaus 
wohnen die beiden Maschinenmeister; dort befindet sich auch das Werk
stattengebaude mit allen don Maschinen, die natig sind, urn kleino Repa
raturen an Kesseln, Dampfdynamos und Transformatoren auszufuhren. 
Ein graBorer Schuppen bietet Lagerraume und Platz fur die Betriebsauto
mobile. 

Del' weite Platz zwischen diosen Gobauden und dem Kesselhaus 
dient als Kohlenlager, dessen Bedeutung vorstandlich wird, wenn man 
bedenkt, daB taglich etwa 200 t Kohlen verfeuert werden. Mechanische 
Transportvorrichtungon, die es gestatton die Kohle vom Waggon fast 
ohne Zuhulfenahme menschlicher ArbeitskJ;afte bis auf den Rost unter 
die Kessel zu bringen, sind durchweg vorhanden. Auf den Schmalspur
bahn-Gleisen, welche das Kohlenlager vom Kesselhaus trennen, kommen 
die voUen Kohlenzuge an und kippen ihre Ladung an 2 verschiedenen 
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Stellen in eine mit einem Rost abgedeckte Grube aus, die unten ein Ruttel
werk hat, wodurch die Kohle einem senkrecht angeordneten Elevator 
zugeteilt wird. Die Becher schutten die Kohle auf ein Transportband 
aus, das durch das ganze Kesselhaus fuhrt. Mehrere in dieses Transport
band eingeschaltete, entweder von Hand verstellbare , oder selbsttatig 
sich bewegende Abwurfwagen ermoglichen die Fullung der oberhalb des 
Heizerstandes befindlichen grossen Bunker, von welchen aus die Kohle 
durch geeignete Rinnen und Trichter direkt auf . die Ketten-Roste fallen, 
oder auch das Abwerfen der Kohle vor jedem der vorhandenen Planroste 
ermoglicht wird. Durch diese Einrichtungen, welche durch kleine Elek
tromotore angetrieben werden, kann die Kohle wie ein Strom durch die 
weitverzweigten Kanale ohne Muhe und ohne Menschenarbeit zu allen 

Fig. 132. Zentrale Chorzow. 

Punkten des ausgedehnten Kesselhauses, wo sie gerade gebraucht wird, 
geleitet werden. 

Zur Beschickung des Kohlenlagers auf dem Hofe sind neben den 
Elevatoren groBere Trichter angeordnet, in welchediese ebenfalls aus
schutten konnen; von diesen Trichtern aus lassen sich kleine Wagen, 
die auf einer Hochbahn laufen, fullen und an beliebiger Stelle durch einen 
einzigen Griff des Fuhrers wieder entleeren. Den Verschiebedienst der 
Kohlenzuge innerhalb des Lagerplatzes besorgt eine eigne elektrische 
Lokomotive. 

In dem Kesselhause stehen 19 Wasserrohrkessel der Oberschlesischen 
Kesselwerke von B. Meyer in Gleiwitz mit zusammen 6295 qm wasserbe
ruhrter Heizflache. 
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Das Speisewasser wird den Oberflachenkondensationsanlagen der 
Dampfmaschinen, das notwendige Zusatzwasser aus der fiskalischen Was
serleitung entnommen. Zwei groBe Wasserreiniger im Kesselhause haben 
das Zusatzwasser weich zu machen und das ()l aus dem Kondensat zu 
entfernen. Das Speisewasser wird durch Abgase der Kesselfeuerungen 
auf rd. 1000 vorgewarmt. Die meisten Kessel haben selbsttatige Kohlen
beschickung. Die bekannten Kettenroste von Babcock & Wilcox bezw. 
del' Berlin-Anhaltischen Maschinenbau A.-G. ermoglichen eine sehr spar
same und fast rauchlose Verbrennung. 

Vor den Kesseln, unterhalb des Heizerstandes, lauft eine Hangebahn, 
welche die unter den Rosten angesammelte Asche einem Bahnwerk bezw. 
an anderer Stelle einem Aufzug zufi1hrt, von dem sie zunachst in einen 

Fig. 133. Zentrale Chorzow. 

hochgelegenen Bunker und von da in darunter geschobene Schmalspur
bahnwagen befordert wird. Auf demselben Wege, auf dem die unver
brannte Kohle gekommen ist, wandert sie, nachdem sie ihre Warme unter 
dem Kessel abgegeben, als Asche zur Grube zuriick, wo sie als wertvolles 
Versatzmaterial wieder auf J ahrtausende vielleicht den Platz einnimmt, 
den sie bis VOl' wenigen Tagen, noch seit undenklichen Zeiten eingenom
men hatte. 

Del' von den Kesseln gelieferte Dampf von 13 at Uberdruck und, 
soweit Uberhitzung vorhanden ist, 325 0 Uberhitzung, wird durch eine 
gut isolierte Rohrleitung den Dampfmaschinen zugefiihrt. 

Das ganze Maschinenhaus, dessen Hauptschiff 18 m breit und 146 m 
lang ist, kann mittelst dreier Laufkrane von je 10, 15 und 30 t Tragkraft 
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bestrichen werden; fur ein leichtes Aufstellen und Auseinandernehmen 
der Maschinen ist somit gesorgt. 

Die Entwickelung der Zentrale in technischer Richtung laBt sich 
an ihren Dampfdynamos verfolgen. Fig. 133. 

Am westlichen Giebelende stehen zunachst 3 Stuck stehende Ver
bund-Dynamos von 280 bezw. 270 Kilowatt Dauerleistung bei 150 Uml/min.; 
die erste dieser Maschinen ist mit einer Gleichstromdynamo von 600 Volt, 
die beiden anderen auf der einen Seite mit einer ebensolchen Gleich
stromdynamo, auf der andern Seite mit einer Drehstromdynamo von 
6000 Volt unmittelbar verbunden. AuBer den vorgenannten Gleichstrom
maschinen liefert hier noch ein Drehstrom -Gleichstrom-U mformer von 
330 K. W. Strom an die oberschlesischen StraBenbahnen. 

Es folgen 3liegende Dreifach-Expansionsmaschinen mit je 3 Zylindern 
und einer Leistung von je 800 Kilowatt Drehstrom von 6000 Volt 
Spannung bei 107 UmlJmin. und endlich 2 liegende Dreifach-Expansions
mas chinen mit je 4 Zylindern, die jede 3000 Kilowatt Drehstrom von 
je 6000 Volt bei 83 Umljmin. liefern. AIle diese Kolbendampfmaschinen 
stammen aus der ruhmlichst bekannten Gorlitzer Maschinenbau-Anstalt 
und EisengieBerei A.-G., wahrend der ganze elektrische Teil der Anlage 
aus den Werkstatten der Allgemeinen Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin 
hervorgegangen ist. In neuester Zeit wurden nur Dampfturbinen aufgestellt. 
Hinter den letzten Kolbendampfmaschinen stehen 2 Turbodynamos von 
je 1000 KW·Leistungsfahigkeit bei 3000 Umllmin., sodann 2 Turbinen 
derselben Bauart von je 3000 KW bei 1500 Umljmin. Die Turbinen 
sind nach Bauart Curtis von der Allgemeinen Elektrizitats-Gesellschaft in 
Berlin erbaut. 

Die Leistungsfahigkeit der Zentrale Chorzow betragt z. Z. 17230 KW, 
kann aber jederzeit vergroBert werden. In den noch vorhandenen Raumen 
laBt sich noch eine Turbodynamo von 3000 KW mit zugehoriger 
Kesselanlage unterbringen und das Grundstuck reicht aus, die Leistung 
der Zentrale m,indestens zu verdoppeln. 

Alle Maschinen arbeiten mit Kondensation, die ersten drei mit 
Einspritzkondensation und direkt gekuppelter NaBluftpumpe, die ubrigen 
Kolbendampfmaschinen sind an eine Zentral-Oberflachen-Kondensation 
angeschlossen, die allerdings aus mehreren, durch eine gemeinsame Va
kaumleitung parallel geschalteten Einzelanlagen zusammengesetzt ist. 
Die zugehorigen Kondensatoren stehender Bauart sind auBerhalb des 
Maschinenhauses auf dem Hofe aufgestellt, die Pumpwerke von be
sonderen Dampfmaschinen angetrieben, stehen in einem Seitenschiff des 
Maschinenhauses. 

Da fur den Dampfturbinenbetrieb eine moglichst hohe Luftleere 
besonders wichtig ist, sucht man die groBen Vakuumleitungen einer Zen
tralkondensation zu vermeiden, und gibt jeder Turbine eine besondere 
Kondensationsanlage, die unmittelbar unter oder neben der betreffenden 
Turbine steht. Das Pumpwerk wird durch Elektromotoren angetrieben. 
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Am meisten Kraft braucht die Wasserumlaufpumpe, die die erfor
derlichen groBon Kuhlwassermengen durch den Kondensator und zugleich 
auf dio Kuhlwerko zu fordern hat. Da bei Kolbendampfmaschinen und 
kunstlich gekUhltem Wasser zum Niederschlagon der in den Kondensator 
ointretenden Dampfmengen mindostens die 30fache und bei Turbinen 
mindestens die 50 fache Wassormenge erforderlich ist, so ergibt sich schon 
daraus die Bedeutung (lieses Teiles. J eder Kondensator gieBt das warme 
Wasser in eine gemoinschaftliche, auf einer rd. 8 m hohen Eisenkonstruktion 
ruhonden h(ilzernen Binne aus, die das Wasser durch mehere Abzweigungen 
den verschiedonen Kuhlwerken zufuhrt; hier sturzt das Wasser, nachdem 
es vorher durch viele kleine Hinnon fein verteilt wurdo, ubor verschiedene 
Hindernisse dem aufstoigenden Luftstrom ontgegen, in einen gemeinschaft
Ii chon Sammolteich, von wo aus es nunmehr als gekuhltos Wasser durch 
gemauerte Kanale den Umlaufpumpon wied~r zugefuhrt wird, womit dor 
Kreislauf von neuem beginnt. 

Del' von don Dynamos erzeugte Drehstrom von 6000 Volt zwi
schon don drei Leitungen wird in dicken, eisonbandarmierten Kabeln 
nach dem Schaltraum geleitet. In joder Maschinenloitung ist zum Ein
und Ausschalten del' Maschinen ein sogenannter Olschalter vorhanden, 
welcher durch oin damit vorbundenes Rolais zugleich als selbsttatiger 
Maximalausschalter diont. Es kann abel' auch vorkommen, daB die Maschino 
ihro Spannung verliert, z. B. dadurch, daf3 del' Erregerstromkreis unter
brochon wird; in mesom Falle wurde von den Sammelschinen aus deli 
im Betrieb befindlichen Maschinen Strom ruckwarts in die spannungslose 
Maschine treten und mese beschamgen konnen. Dies verhtiten I{uck
stromrolais, dio den Olschalter ebenfalls solbsttatig zum Ausschalten 
bringen, bevor dioser Ruckstrom oine gefahrliche Starke erlangt hat. 

Die von den Sammelschienon abgohenden Fernleitungskabel, die den 
Strom von del' Zentralo bis zu den im Gobiet des Leitungsnetzos bofind
lichen Hauptspoisepunkten fuhrt, sind ebenfalls samtlich mit selbsttatig 
wirkenden Maximalausschaltern mit Zeitrelais versehen, d. h. es bedarf 
zur Butatigung des Ausschalters nicht nul' einer zu groBen Stromstarke, 
sondorn diese ubermaBige Stromstarke muB auch eino gewisse Zeit, z. B. 
5 sk, je nach del' Einstollung, angehalten haben, bevor del' Schalter in 
Tatigkeit tritt. 

Da zur griiBeren Sicherheit me Sammelschienen doppolt vorhanden 
sind, so sind an donselben sowohl fiir jede Maschinenloitung als auch 
fur jodos Fornleitungskabel 'l'rennschalter vorhandon, die os gestatten im 
stromlosen Zustande jede Leitung entweder mit dem einen odeI' dom 
andern Sammelschienensystom zu verbinden. 

Dio Schaltwand sowohl del' Fernloitungskabel als auch del' Maschinon
leitung sind mit allen fur Schaltung und Regulierung notwendigen Appa
raten und Instrumenten versehen, die nur indirekt durch Stromwandler 
mit den hochspannungsfuhrenden Teilon verbunden sind, so daB der dio 
Schaltwand bomonende Beamto yor der gefahrdrohendon Einwirkung des 
Stromes in joder Weise geschutzt ist. 
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Sowohl die Sammelschienen als auch jedes Fernieitungskabel sind 
in der Zentrale mit je einer empfindlichen Uberspannungssicherung ver
sehen, welche die Kabel sowie die Maschinen gegen die verheerende 
Wirkung eventueller Resonanzerscheinungen schutzen. 

Der fur die Erregung der Drehstrommaschinen erforderliche Gleich
strom wird durch besondere Drehstrom-Gleichstrom-Umformer erzeugt, 
die zur gri:iI3eren Sicherheit mit einer Akkumulatorenbatterie parallel 
arbeiten. Die Erreger der Turbodynamos sind mit diesen unmittelbar 
gekuppelt. 

Zentrale Zaborze. 

Die zu gleicher Zeit enstandene Zentrale Zaborze gleicht in Anlage 
und Betrieb der eben beschriebenen Zentrale Chorzow; sie ist nur kleiner. 
1m Kesselhaus stehen 13 Wasserrohrkessel mit zusammen 3915 qm Heiz
£lache. 

Fig. 134. Turblnen-Kondensatlon der Zentrttle Zttborze der Obersehlesischen Elektrizitiitswcrke. 
Erbaut von der Maschinenbau-A.-G. Balcke,Bochum. 

1m Maschinenhaus befinden sich: 2 stehende Verbunddampfdynamos 
von je 280 KW Dauerleistung bei 150 Uml/min.; die eine Maschine ist 
mit einer Gleichstromdynamo von 600 Volt, die andere auf der einen 
Seite mit einer gleichen und auf der andel'll Seite mit einer Drehstrom
dynamo von 6000 Volt direkt verbunden. 

Fur die Stromlieferung an die oberschlesischen Straf3enbahnerl 
dienen auBer den vorgenannten Gleichstrommaschinen hier noeh 2 Dreh
strom-Gleichstrom-Umformer von je 330 KW Leistung. 
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Es folgen 2 liegende Dreifach-Expansionsmaschinen mit je 3 Zylindern, 
die je 800 KW Drehstrom von 6000 Volt bei 107 UmlJmin. liefern und 2 
vierzylindrige Dreifach-Expansionsmaschinen, die je 1300 KW Drehstrom 
von 6000 Volt bei 83 Uml/min. abgeben. 

Neuerdings werden noch eine Turbodynamo von 1000 KW hei 3000 
Uml/min. und eine von 3000 KW Drehstrom, 6000 Volt und 1500 Umljmin., 
aufgesteUt. Die zugehorige Kondensationsanlage zeigt Fig. 134. 

Die Leistungsfahigkeit der Zentrale Zaborze betragt zur Zeit 
8760 KW; Raum ist vorhanden urn diese Leistung auf das Doppelte zu 
bringen. 

Das Leitungsnetz der Oberschlesischen Elektrizitat;;-Werke, Fig. 135, 
ist derart angelegt, daB beide Zentralen mit einander verbunden werden und 
dadurch praraUel arbeiten konnen; auch ist es jederzeit moglich einen Teil 
des Leitungsnetzes der einen Zentrale von dieser abzutrennen und mit der 
anderen zu verbinden. Diese Moglichkeit sich gegenseitig zu unterstutzen, 
bietet eine hohe Betriebssicherheit. Es bietet diese Anordnung ferner 
noch in dieser Weise den V orteil der besseren Ausnutzung der einzelnen 
Maschinenaggregate und somit auch der groBeren Okonomie. 

Das Leitungsnetz zur Verteilung des 6000 - voltigen Drehstromes 
ist durchweg in unterirdisch verlegten, eisenbandarmierten Bleikabeln 
der Allgemeinen Elektrizitats - GeseUschaft sowie zum Teil auch von 
der Firma Felten & Guilleaume ausgefuhrt. Es erstreckt sich uber den 
ganzen oberschlesischen Industriebezirk von Laband, Gleiwitz, Knurow im 
Westen, uber Bielschowitz, Kochlowitz bis Myslowitz im Osten, sowie uber 
Zabrze, Biskupitz, Bobreck und Karf bis Deutsch Piekar im Norden, 
wahrend die russische Grenze den natfirlichen AbschluB gegen Nordosten 
bildet. In diesem so umschriebenen Landerdreieck sind fast aUe Stadte 
und Ortschaften und die meisten HauptstraBen mit Leitungen der 
Oberschlesischen Elektrizitats-Werke versehen. Dies ist fur die ungestorte 
Stromzufuhrung zu den einzelnen Punkten des Absatzgebietes von ganz 
besonderer Bedeutung. Bei einem Kabelfehler kann das betreffende 
Kabelstfick ausgeschaltet und in Ruhe ausgebessert werden, ohne daB die 
Stromzufuhrung unterbrochen wird. Wo die Leitungen sich zu derartigen 
Schleifen nicht ~chlieBen lassen, sind aus Sicherheitsrucksichten meistens 
Doppelleitungen vorhanden. 

In den Stadten und Ortschaften sind die Sekundarleitungsnetze, an 
welche die HausanschluBe der einzelnen Abnehmer anschlieBen, fast aUe 
oberirdisch auf eisernen Konsolen an den Hausern oder auf Masten ver
legt. Es ist die voUstandige oberirdische Fuhrung der Leitungen nicht 
nur der gering en Kosten wegen erfolgt, sondern es bietet diese Art der 
Verlegung gegenuber derjenigen mit unterirdischen Kabeln die einzige 
Moglichkeit auch dem klein en Manne, welcher nur 2 oder 3 Lampen in 
seiner Wohnung braucht, den Strom zu einem fur ihn annehmbaren 
Preise zu liefern. Ein einfacher AnschluB mit unterirdischem Kabel bis 
ins Haus ist nicht unter 120 Mark herzusteUen, wahrend ein oberirdischer 
AnschluB nur etwa 12 Mark kostet. 
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Durch niedrigste Strompreise und miiglichst gunstige AnschluBbe
dingungen beabsichtigen die Oberschlesischen Elektrizitats-Werke die 
elektrische Beleuchtung, welche in GroBstadten bisher nur als eine kost
spielige Luxusware angesehen wird, in Oberschlesien, zum Allgemeingut 
aUer Stande zu machen. Wie weit das bisher .den Oberschlesischen 
Elektrizitats-Werken gelungen ist, zeigt nachfolgende Zusammenstellung 
del' AnschluBwerte am Ende eines jeden J ahres. 

AnschluBwert in Kilowatt. 

Am31.Dez·1 
im Jahre 

Gliihlampen I Bogenlampen I Motore zusammen 

1898 642,17 161,10 387,75 1191,02 
1899 1134,55 269,5+ 705,40 2 109,4!J 
1900 2193,95 592,70 1459,23 4245,85 
1901 2868,75 718,54 1969,38 5 555,67 
1902 3561,17 936,12 2478,06 6975,35 
1903 4167,11 1004,82 3761,22 8934,15 
1904 4741,97 1111,41 5669,80 11 :;23,18 
1905 5561,91 1279,95 6(j70,41 13512,27 
1906 6327,60 1433,75 9987,fiO 17748,95 
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Fig'. 136. 

Am Ende des Jahres 1906 waren hiernach fur Gluhlichtbeleuchtung 
6327,60 KW angeschlossen, was unter Annahme yon 50 Watt fiir jede 
Gllihlampe mehr als 150000 Gluhlampen entsprieht, eine Zahl, die mit 
RtLCksicht auf dip Beviilkerungsmpnge in clem mit Leitungen helegten 

16 
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Distrikt, nur denkbar ist, wenn auch der sogenannte kleine Mann elek
trische Beleuchtung benutzt. 

Neben Stromlieferung fur Beleuchtung, ist der Hauptzweck die Ver
sorgung des oberschlesischen Industriebezirkes mit Kraft. 

Aus den hier beigefugten Schaulinien der AnschluBbewegung, Fig. 136, 
sowie der gelieferten Strommengen, Fig. 137, ist ersichtlich wie in den 
letzten J ahren der AnschluB sowie die Stromabgabe fur Kraft bedeutend 
mehr zugenommen haben als die fiir Licht. Diese deutlich erkennbare 
Zunahme in der Abgabe von Kraftstrom ist durchaus nicht unerheblich 
fur die Entwickelung des Unternehmens; ist sie doch ein Zeichen dafur, 
daB man auch in der oberschlesischen Industrie, die Vorteile der Kraft
erzeugung in groBen elektrischen Zentralen erkannt hat. 

9,2.~~-+--~~-4--+--r~--+--r~~i--t-~!. 

9,o·~~-+--+-~Sc.-~4~-0-m+~-m-r-St,~T~-m.-~+~-~-ut~~~i--t-~!. 
) 

45.~~-+--~ ___ -L_-£iTro-~~Ml~~~~wr-~-t--r-~-t--r+I·1 
~ _._. /(rt!/t 
~ ------ tieltt r . 
~ _ .. _ .. Summe :. i 

791717 19177 19172 19173 

Fig. 137. 

7917'1 7917S 

r 
~i 

n· 
rj 

J !i I 

79175 

Von nicht unwesentlichem EinfluB auf diese Entwickelung ist ferner 
das jetzt auch in der oberschlesischen Berg- und Huttenindustrie 
deutlich erkennbare Bestreben, moglichst aIle Betriebe elektrisch zu be
treiben. Bei neuen Anlagen wird heute ausschlieBlich die Elektrizitat 
als Kraftquelle benutzt. 

Die nachfolgende ZusammensteIlung der in jedem Jahre nutzbar 
abgegebenen Strommengen in Kilowattstunden kennzeichnet besonders 
das jahrliche Anwachsen dieser Strommengen sowie das Verhaltnis der 
abgegebenen Kraftstrommengen zum gelieferten Lichtstrom. 
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1m Jahre I Privat- I Kraft ! StraBen- I Selbst- I StraBenbahn ! beleuchtung I beleuchtung verbrauch 
zusammen 

I 

1898 447905 356 339 
I 

175 135 127 ;)48 44737 1151,164 
1899 1 358 327 1 345 990 276 362 318618 1329021 4 628 31S 
1900 2490009 2202 391 I 326 944 114226 I 2155212 7 288 782 
1901 4 039 211 3 000 244 

I 

445 826 148 809 2 459 569 10 093 659 
1902 5583195 3875386 526320 155 439 2 815 337 12 955 677 
1903 7 132 969 5485574 564960 208 153 2149167 15840 82:1 
1904 8074772 12 209 606 I 564527 238 650 2 793 665 23881220 
1905 8875192 15175306 I 622 325 252 565 2787 086 2771247,1 
1906 9873900 22 907 106 I 725 727 343 440 :1 213 710 37 06:! ~83 

Zu diesem gtinstigen Anwachsen des Kraftstromverbrauchs hat nicht 
am wenigsten die Art und Weise, wie die Oberschlesischen Elektrizitats
Werke den Strom verkaufen, beigetragen. Del' etwas eigenartige Tarif 
ist in dem § 5 del' Stromlieferungsbedingungen del' O. E. W. enthalten: 
Es heiBt hier: 

Die Messung elektis~her Strlime erfolgt unter Benutzung solcher von den O. E. W. vor

geschlagener Apparate, welche von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg 

als zuHtssig bezeichnet werden. 

Der Preis der durch den Elektrizitatzmesser ermittelten Energie betragt 50 Pfennig pro 

Kilowattstunde bei Benutzung aller installierten Apparate bis zu durchscbnittlicb 400 Stunden 

in jedem Kalenderjabre; der Mehrverbraucb in diesem Zeitraum wird mit 2 Pfennig pro Kilo

wattstunde berecbnet. 

Wenn vermoge besonderer Umschalter oder geeigneter Ausscbaltevorrichtungen samtliche 

Apparate nicht gleichzeitig benutzt werden klinnen, so werden bei Berechnung der Stromaufnahme

fahigkeit der ganzen Anlage nur die gleichzeitig benutzbaren Apparate zu Grunde gelegt Die 

Oberschlesischen Elektrizitats-Werke "erden in einzelnen FAllen die Elektrizitiit auch zu Pauschal

preisen abgeben. 

Besitzer gl'oBerer Lokale, welche die Elektrizitat in vom Hauptlokal getrennten Raumen 

benutzen, kGnnen die Au fst!'llung' mehrerer MeBapparate verlangen und finden alsdann die Bereeh

nungen nacll Ameige der elnzelnen MeBapparate getrennt statt. 

Als VOl' 20 J ahren die erst en Elektrizitatswerke zur allgemeinen 
Abgabe von elektrischer Energie eriiffnct wurden, war man sich schon 
dartiber klar, daB del' elektrische Strom nicht ohne weiteres nach Ein
heitspreisen zu vorkaufen sei; man begl1tigte sich daher auch nicht 
damit ftir die Kilowattstunde nUl' einen bostimmten Preis zu verlangen. 
Schon die ersten Elektrizitatswerke haben von den Verbrauchern auBer 
dem Einheitspreis ftir die Kilowattstunde noch eine vom Verbrauch 
unabhangige, feste Vergtitung, eine Grundtaxe yerlangt, deren Hohe sich 
nur nach del' Anzahl del' angeschlossenen Lampen uSW. richtete. Diese 
Grundtaxe, welche jahrlich berechnet wurde, solIte den Elektrizitatswer
ken zunachst ein Aquivalent bieten ftir denjenigen Anteil an del' Maschinen
anlage und del' Kabel, welche zum Betrieb del' Lampen des betreffenden 
Verbrauchers notwendig war, wahrend dpr Einheitspreis pro Kilowatt
stunde zur Deckung del' Betriebskosten dientp. 

Diesel' Gedankp, welcher zu jener Zeit die Besitzer um;erer ersten 
Elektrizitatswerke bei Feststellung des Tarifs fur dpn Verkauf yon plek
trischer Energie leitete, war olme Zweifel richtig. Leider ist er mit del' 
Zeit mehr und mehr verloren gegangen; man vergaB, welche Bedeutung 

16" 
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die Grundtaxe ursprunglich hatte, verringerte Sle mit der Zeit allm~hlich, 
bis zuletzt nur der Einheitspreis ubrig blieb. 

So ging man denn in spateren J ahren fast allgemein zum Einheits
preis uber, auf welchen, je nach der GroBe der Stromlieferung odeI' del' 
Benutzungsdauer Rabatte gewahrt wurden. Diese Rabatte waren im all
gemeinen jedoch verhaltnismaBig gering und del' Preis selbst so hoch, 
daB man hierbei sein gutes Auskommen hatte. 

Dies ging so lange gut, als die Elektrizitat nur als eine Luxusware 
anzusehen war, und die elektrische Beleuchtung nur in die W ohnungen 
del' Reichen odeI' zur Reklame in die groBen Kaufhauser und deren 
prachtigen Schaufenster einzudringen vermochte. 

Als die Oberschlesischen Elektrizitats-W erke begrundet wurden, 
stand man jedoch VOl' del' Aufgabe einen Tarif zu schaffen, del' es er
moglichte, auch dem Landmann und dem Arbeiter in ihrer landlichen 
Behausung, dem kleinen Kaufmann in seinem Laden und seiner stadti
schen Wohnung, den Gastwirten, und inbesondere auch den Hutten
werken und Gruben die Elektrizitat zu annehmbaren, abel' auch auskomm
lichen Preis en zu liefem. Es galt daher in jedem einzelnen FaIle den 
Strom so billig wie moglich abzugeben. Hiemach muBte, da die Verhalt
nisse, unter denen del' elektrische Strom entnommen wird, im allge
meinen ganz verschieden sind, jedem Abnehmer auch ein besondBrer Preis 
berechnet werden; wenn z. B. ein Abnehmer eine 16 kerzige Gluhlampe 
400 Stun den im Jahre brennt und hierfur an das Elektrizitatswerk eine 
angemessene Summe zu zahlen hat, so liegt in diesel' Entschadigung 
auHer dem Ersatz del' direkten Betriebskosten (wie Kohle, 01, Lohne etc.) 
auch ein Teil fur Amortisation und Verzinsung desjenigen Anteils an 
del' Maschinenanlage und des Leitungsnetzes, welches fur die betreffenden 
16 kerzigen Gluhlampen notwendig ist. Ein zweiter Abnehmer, del' seine 
Lampe im Jahre 800 odeI' 1200 Stunden brennt, wurde nach einem ein
heitlichen Tarif 2 odeI' 3 Mal soviel bezahlen mussen. Diesel' Abnehmer 
zahlt dann im Verhaltnis offenbar zu viel, da er den Amortisations- und 
Verzinzungsanteil entsprechend 2 odeI' 3 Mal bezahlt, ohne das Werk 
starker in Ansprueh zu nehmen. 

Abel' nieht nur dureh die Amortisation und Verzinsung des Anlage
kapitals wird bei verschiedener Benutzungsdauer del' Verkaufspreis des 
Stromes beeinfluBt, sondem es werden auch die durchschnittlichen rein en 
Betriebskosten bei groBerer Betriebsdauer nieht unerheblieh geringer sein, 
als bei geringerer Betriebsdauer. Dureh reine Ubedegung kann man den 
EinfluH diesel' Momente auf den Strom preis von Fall zu Fall bereehnen. 

Um diesen Tarif fur die Obersehlesisehen Elektrizitats-Werke zu 
ermitteln, konstruierte man sieh daher eine Kurve del' Selbstkosten, indem 
man sich diese unter obigem Gesichtspunkten und unter Annahme einer 
bestimmten GroBe des Werkes fur verschiedene Stundenzahlen im Jahre 
berechnete. Naeh diesel' Kurve, welehe einen auffallend geringen Preis 
fur die Kilowattstunde ergab, sobald die Benutzungsdauer groHer wurde, 
bildete man dann zahlenmaBig den Tarif aus. DaB diesel' Tarif seiner-
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zeit richtig aufgestellt wurde, beweisen die Kurven, Fig. 138, welche 
die Selbstkosten, wie sie sich nach den Betriebsergebnissen fur das Jahr 
1902 einschlieBlich eines Zuschlages fur Amortisation und Verzinsung des 
Anlagekapitals tatsachlich herausgestellt haben, wiedergeben; sie schlieBen 
sich eng an die bestehende Tarifkurve an. 

Die oberste Kurve a dieser Tafel zeigt die Betriebskosten bei verschie
dener Benutzurigsdauer bezogell auf die hochste Stromentnahme in den 
Zentralen. Ware del' AnschluBwert allel' Stromabnehmel' zusammen gleich 
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Fig. 138. Tarifkurven. 

Reine Betriebskosten pro Monat: 

60500 - 35 000 
Y = 35000 + -----:t5Oo""()i)O . x Mark = 35000 + 0,017 x Mark, 

odeI' pro .Tahr: y = 12 ·35000 + 0,017 • x Mark 

= 420000 + 0,017 . a: Mark. 

Anlagekosten = 9734000 Mark. 
Amortisation und Verzinsung derselben zusammen 10 vH = 973400 Mark. 
llithin gesamte Betriebskosten pro Jahr: 

973 400 + 420000 + 0,017 • '" Mark. 
1 393 400 + 0,017 • x Mark. 

Da die maximale Stromabgabe in der Zentrale 5740 KW betrug, so belaufen sleh die ge
~amten Betriebskosten fl1r 1 KW Leistung in del' Zentrale auf 

242,75 Mark pro KW + 0,017 Mark pro KW·st 
(obere Kurve a). 

Da del' Gesamtanschluf.lwert 8022 KW betrug, so belaufen sleh die gesamten Betrlebskosten 
fl1r 1 KW Anschluf.lwert auf 

178,70 Mark pro KW + 0,017 Mark pro KW-st 
(untere Kurve c). 
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del' hochsten Stromentnahme in del' Zentrale, so wurde diese Kurve auch 
zugleich den richtigen Verkaufspreis fur den Strom darstellen. Da abel' 
bei allen Werken nicht aIle Stromverbraucher zu gleicher Zeit im Betrieb 
sind, d. h. die Summe del' angeschlossenen Kilowatt groBer ist als del' 
Hochstwert del' Zentrale, so wurde man auf diese Weise den Strom 
etwas zu teuer berechnen. 

Die Werte del' untersten Kurve c beziehen sich nun auf die Summe 
del' angeschlossenen Kilowatt. Diese Kurve als Verkaufspreis wurde dann 
richtig sein, wenn aUe Verbraucher zur Zeit del' maximalen Stromabgabe auch 
mit dem gleichen Pro!lentsatz ihres AnschluBwertes an del' Stromentnahme 
beteiligt waren. Wenn dies nun auch fur jeden einzelnen Fall nicht zu
trifft, so bildet diese Kurve im Mittel doch immer den richtigen Verkaufs
preis. Es zeigt somit die strichpunktierte Tarifkurve b, daB bei den Ober
schlesischen Elektrizitats-Werken del' Verkaufspreis nach den obigen 
Grundsatzen annahernd richtig gewiihlt ist. Ganz besonders zu beachten 
ist, daB der Charakter der Betrie bskoston dem der Tarifkurve ganz 
gleich ist. 

Del' sichtbare Erfolg, den die O. E. W. mit ihrem Unternehmen 
erreicht hat, ist der sprechendste Beweis fur die Richtigkeit der Grund
satze, die sie bei del' Aufstellung ihres Tarifsystems geleitet haben und, 
trotz anfanglicher Verstandnislosigkeit und dementsprechender Gegner
schaft seitens der Abnehmer, mit auBerster Konsequenz und zielbewuBt 
durchgefuhrt haben. 

1m Laufe der Zeit erfuhr del' Tarif, ohne jedoch das Prinzip des
selben im geringsten zu verandem, einige Anderungen. Del' § 5 del' 
neuesten Stromlieferungsbedingungen der O. E. W. hat folgenden Wortlaut: 

Die Messung des elektrischen Stromes erfolgt unter Beuutzung eines von del' Physikalisch

Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg als zulas.ig anerkannten Elektrizitatszahlers in Ver

bindung mit einem Belastungsmesser, welcher von den Elektrizitatswerken als Erganzung des 

Elektrizitatszahlers obne Aufschlag geliefert wird. 

Del' Belastungsmesser zeigt die hOchste mittlere Belastung in Kilowatt wahrend einer 

Viel'telstunde des Kalenderjahres an. 

Diese Belastung mit 500 Stunden multipliziert ergibt die Zahl von Kilowattstunden, welche 

in jedem Kalenderjahre mit 40 Pfennig zu bezahlen sind. Die iibrige Stromentnahme im Kalender

jahr kostet alsdann nul' 4 Pfenuig fiir die Kilowattstunde. 

Auf die fiir' das ganze .Jahr in obi gel' Weise berechneten und bezahlten Betrage werden 

folgende Rabatte gewiihrt: 

Von 0 bis 1000 Mark o vH 

1000 10000 10 » 

10000 20000 20 » 

20000 30000 " 30 » 

30000 Mark und dariibel' 40 » 

Diese :Rabattsatze beziehen sieh nicht auf die ganze in einem Kalenderjahre bezahlte Summe 

sondern nul' auf die zwischen zwei del' obigen Grenzen liegenden Betrage ,del' Jahressumme und 

werden fiir jede Anlage bezw., wenn mehrere Zabler in derselben vorhanden sind, fiir jeden mit 

elnem Zahler versehenen Teil del' Anlage besonders berechnet. 

Besitzern grOBerer Lokale, welche die Elektrizitat auch in vom Hauptlokal getrennten 

Raumen beniitzen, kOnnen auf besonderen Antrag mehrere Zahler zugebilligt werden. Es findet 

alsdann die Berechnung sowohl der zu zahlenden Betrage als auch del' zu vergiitenden Rabatte 

nach Anzeige del' elnzelnen Zahler getl'ennt statt. 
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Die Elektrizitatswerke werden in einzelnen Fallen die Elektrizitat auch zu Pauschalpl'eisel1 

abgeben. 

Auf Bezug del' elektrischen Enel'gie zum Satze von 4 Pfennig pro Kilowattstunde hat 

ein Abnehmel' in jedem Falle nul' dann das Recht, wenn die Zahlung fiir die mit 40 Pfennig 

pro Kilowattstunde zu entlohnende Strommenge voll geleistet ist. 1st eine solche Zahlung infolge 

cines beliebigen Umstandes z. B. im FaIle des Konkurses des Abnehlllers nicht in voller HOhe 

erfolgt, so bleibt das Bezugsrecht auf die billige Stl'omabgabe solange aufgeschoben, bis die 500 

Stunden, welche mit 40 Pfennig zu cntlohnen sind, nicht nur verbrancht, sondern wirklich be

zahlt sind. 

Infolgo del' stetig waohsonden Ausdelmung des Unternohmens wurde 
os immor schwierigor dio sogonannto Belastung del' oinzelnon Abnehlllo]' 
zu kontrollieren, welcho Sehwiorigkoit naeh Einfuhrung del' yielfaehen 
Sparlampen, wio Osmium-, Osram-, Wolfram-Cil'eonlampon usw. sieh fast 
zur Unmiigliehkeit steigerte; os stollen dio O. E. W. dio Belastung dallor 
nouordings mittels eines selbststandig anzeigenden Belastungsmessen; fest. 
Diese Art del' Belastungsaufstellung hat fur den Abnehmer noeh don 
groBen Vorteil, daB or sieh elektrisehe Beleuohtung in allen Raumon oin
riehten kann, ohne dafur mehr zahlen zu mussen, wenn nur darauf go
aehtet wird, daB zu gleiehor Zeit zusammen nieht mehr Lampen ein
gosehaltet bleiben, als fur den Beleuehtungsetat vorgesehon sind. 

Dureh die Zugrundelegung del' dureh den Belastungsmesser fostge
stenten maximalen Stromontnahme fur die Kostonberoehnung anstello dol' 
installiorton Belastung wurde eino Vorbilligung des Strombezuges eintreton, 
da im allgomeinen immer nur ein Teil aller installierton StromverbrauollOr 
aueh nur ein Bruehteil del' installierten Belastung betragon wird. Eino 
ErmaBigung des Strompreises ist abel' meist nieht mliglieh, woshalb boi 
dem neuon Tarif als Aquivalent fur (lieso EnnaBigung dol' Stromprois 
in del' zweiten Stufo von 2 auf 4 Pfennig pro Kilowattstundo· orhuht 
wurde. 

Hierdureh war es zugleieh moglieh, den groBeren Abnohmorn die 
ubliehon Rabatte einzuraumen. 

Stolz durfon die Oborsehlesisehen Eloktrizitats-Werko auf die Erfolgo 
ihror bisherigon fast zehnjahrigen Tatigkoit zuruekblieken. Nioht nur 
Handel und Geworbo, dio Kloin- und GroBindustrio, aueh die stadtisoholl 
und staatlichon Behi)rdon, die Sohulen, Kirohen und Krankenhauser, do]' 
Konigliehe Bergfiskus, dio Kunigliche Eison hahnyol'waltung, del' Militar
fiskus und die Reichspostverwaltung gohul'en zu ihren Almehmern. 

Eloktrizitatswerko in Vorbindung mit del' GroHindustrio. 

Die Riesenanlagen dol' Montanindustrio mit ihrem stetig anwaehsen
den Bedarf an eloktrischem Strom haben meist sohI' bedoutende elektrisohe 
Zentralen. Es lag nahe, diese Anlagen dureh Stromabgabo auBel'halb des 
Workes noeh bessel' auszunutzen. So entstandon auf den Gruben und 
Huttenwel'ken aueh del' allgomeinen Benutzung zugangliollO elektrisehe 
Zentralen. 
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Die Konigshutte, die, wie 'yorher erwahnt, mit der Einfuhrung des 
elektrischen Stromes vorangegangen ist, hat seit 1898 die ausschlieBliche 
Lieferung von elektrischer Energie fur Kraft und Licht fur die Stadt 
Konigshutte ubernommen. Die Hutte liefert die Energie an die Stadt, 
die nun ihrerseits den Verkauf an Private ubernimmt. 

Die Zentrale der Laurahuttegrube versorgt die Gemeinde Laurahutte 
und Siemianowitz mit Strom. Die Gesamtleistung diesel' Zentrale betrug 
1905/06 1895 KW Drehstrom. Fur Licht wurden 1374586, fur Kraft 
2374586 KW-Stunden abgegeben. 9406 Gluh-, 157 Bogenlampen und 
86 Motoren mit 1667 PS waren an das Werk angeschlossen. Fur fremde 
Abnahme im Kleinverkauf wurden fur 1 KW-Stunde 0,12 Mark fur Kraft 
und 0,25 Mark fur Licht berechnet. 

2. ArbeiterfUrsorge und Wohlfahrtseinrichtungen der 
oberschlesischen GroBbetriebe. 

Fur die Entwicklung jeder Industrie ist ein leistungsfahiger Ar
beiterstand eine Hauptbedingung. Diese Leistungsfahigkeit der Arbeiter 
zu erhalten, sie nach Moglichkeit zu steigern und sich einen Stamm 
geschickter Arbeiter zu erhalten, muB jede Industrie im eigenen Inter
esse bestrebt sein. Aber auch die Allgemeinheit, die Gemeinden und 
del' Staat haben das groBte Interesse daran, daB die riesigen Arbeiterheere, 
die heute in del' GroBindustrie beschaftigt werden, gesund und arbeits
froh bleiben, und daB sie nach Moglichkeit bei Krankheiten, Invaliditat 
und Arbeitsunfahigkeit infolge zunehmenden Alters untersttitzt werden. Del' 
Staat hat durch Vorschriften verscmedenster Art versucht, die Gefahren, 
denen die Industriearbeiter in Ausubung ihres Berufes vielfach ausgesetzt 
sind, zu mindern. Ferner hat er auch fruhzeitig eingegriffen, wenn es 
sich urn eine mit Gesundheit und Sitte nicht vertragliche Ausnutzung 
menschlicher Arbeitskraft handelte. Durch eine konigliche Verordnung 
im Jahre 1839 wurde bereits die Kinderbeschaftigung in den Fabriken 
eingeschrankt. Diese Einschrankungen wurden 1853 auf gesetzlichem 
Wege noch erweitert. Damals stellte man auch besondere Beamte an, 
die die Ausfuhrung del' gesetzlichen Vorschriften zu uberwachen hatten. 
Damit begann die staatliche Gewerbeinspektion, die heute vielen Inge
nieuren Gelegenheit bietet, auch auf dem Gebiete del' Arbeiterfursorge 
segensreich zu wirken. 

Die ersten Fabrikinspektoren wurden in den Regierungsbezirken 
Aachen, Dusseldorf und Arnsberg angestellt. Anfangs del' 70 er Jahre 
erhielt auch Schlesien, Sachsen und Berlin eine Gewerbeinspektion. 

Durch die Novelle zur Gewerbeordnung yom Jahr 1878 wurde das 
Institut del' besonderen Aufsichtsbeamten obligatorisch gemacht und fur 
die Bergwerksbetriebe die diesen Beamten obliegenden Pflichten den Re
\-ierbeamten ubertragen. 
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Das genannte Geset7, yerbot aueh merst, weibliehe Arbeitskrafte 
unter rrage 7.U besehaftigt'll. J e mehr mit der Industrie zugleieh die 
Arbeitennassen allwnellsen, um so mehr stieg auell das Interesse del' 
Allgenwinheit daran, die Gesundheit dm' Al'beitpl' uaeh Mligliehkeit m 
se}l1'Uzell, sie YOI' 1Jnfalll'll zu bewahl'en, die llt'ranwaehspnde Jugend 7,U 
sehonen. Die Sorge hir l'l'kranktL,, \'erungli'lckte und fri'lh7,eitig inyaEde 
gewOl'dene Arbeitel' trat immer mohr in den Vordergrund, und immer 
woitere Kreise der Beyiilkel'lmg wurden auf die sozialen Dbelstande auf
merksam, die sich i'lberall aus don schnell allwachsonden Arboiterheeren 
urgabun. III del' kaisorlichen Botsehaft yom 17. Kovember 1881 wurde 
dio Pflieht dos Staates, die arm en' uud schwiielwre Volksklasso in suinen 
lwsonderon Schutz zu nelunen, und die Fi'lrsorgll fi'lr sio als oine del' 
horvorragondsten Aufgaben des Staates betont. Dieser Anrogung ont
sprang das Krankenyorsichorungsgesotz yom 15. Juni 1883, das Unfallver
sieherungsgesetz yom 6. Juni 1887, das Gesetz i'lber die 1nvaliditats
und Altersversicherung vom 22. Juni 1889 und schlieBlieh das Arbeiter
schutzgesetz, das in del' Abanderung zur Gewerbeordnung yom 1. Juni 
1891 Aufllahmo fand und auch auf die Bergwerksbetriebe ausgedehnt 
wurde. Mit diesom Gosetz wurde die Beschaftigung jugendlieher Arbeitor 
woiter besehrankt. Es \'el'bietet die :\ aclltarbeit del' Frauen, setzt fi'lr Ar
beiterinnen eine Hiichstarbeits7,eit fost, enthlllt Vorschriften uber die gesund
heitlichon Einrichtungon ill dell Werkstatten, i'lber den ErlaI3 yon Arbeits
ordnungon, i'lber die Sonntagsruho und schlieBlieh auch i'lber die An
stellung von Boamten, denon die Aufsicht iiber die Durchfi'lhrullg diesel' 
Bostimmullgen obliegt. Die Zahl del' Anfsichtsbeamton wurdo jetzt erheb
lieh vennehrt. Es wurden kleinero Aufsichtsbezirko, Gewerbeinspektionon, 
gebildet, die in del' Regel mehrere politische Landeskreise umfassen. 

1m Regiorungsbe7,irk Oppeln sind zurzeit bei del' Regiorung in den 
G 1nspektionen 11 Boamto tatig. AuBerdem arbeiten im 1ndustriebezirk 
noeh 9 Ro\'ierbeamtt'. Es ist nillieuchtend, daB durch alle diese staat
lichen Eilll'ichtungpn und Geset7,e dio Industl'ie auch stark in verschie
dousten Riehtungml beeinfluHt wu]'(1e. Ebenso ist es erklarlieh, daB 
violfaeh von seit('l1 del' Industl'io diose Eingl'iffe des Staates als lastige 
Eillsehrankungen empfunden wllrden. Immel' mehr wurde abel' doch die 
Pflieht des Staatos, sich UIll die Arbeiter in (lioser vVeise zu ki'lmmern, 
von dpr Imlustrio anerkannt und dip oft schwore Arbeit del' Gewerbo
inspektion tatkraftig nntPl'stutzt. Auf die einzelnen gesetzlichen Bestim
mungen einzugelwn, wiirde zu weit fitilren und wurde auch nicht in den 
Rahmon del' vorliegendell Arbeit passen.W ohl abor ist es am Platz, sich 
noeh ein Bild zu maelwn i'lbPl' don obersehlesisehen Arboiterstand und 
uber die goset7,1ichen und fl'eiwilligen Wohlfahrtseinrichtungen del' ober
schlesischen Gl'oBindustrie. 

Del' oberschlesisehe Arboiter ist nicht ungiinstig veranlagt. Man 
ruhmt seinen Mutterwit7, und spricht ihm Anstelligkoit und Golehrigkeit, 
guten Willen und Geduld zu. Die Schulbildung abel' lioH VOl' 50 J ahren 
noeh "iel zu wLillschen Llbrig. D('1' Arbeiter "val' arlll, er besaB kein ge-
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sicherles freies, wenn auch noch so bescheidcnes Eigentum; er hatte deshalL 
wenig Ordnungssinn, muBte· zufrieden sein mit sehr bescheidenem Erwerb 
und dachte wenig daran, seine Lage zu verbessern. Die meisten wohnten 
in tiberaus armlichen Hauschen. In niedrigen ungedielten Raumen, oft 
eng zusammen mit den Haustieren, verbrachten sie ihr Leben. Sic nahrten 
sich fast nur von Karloffeln und Sauerkraut. Brot aB man wenig; Fleisch 
war ein Leckerbissen, der nur selten auf den Tisch kam. Das einzige 
GenuBmittel war Schnaps, den leider auch Frauen und Kinder sich in 
mehr als reichlichem MaBe zu verschaffen wuBten. Damals fuhrte noch 
jede MiBernte zu Hungersnoten und schwer en Volkserkrankungcn. 

Kennzeichnend fur die oberschlesische Arbeiterbevolkerung ist aueh 
die weitgchende Besehaftigung weiblieher Arbeitskrafte im Bergbau und 
Huttenwesen. Das war fruher noeh mehr der Fall wie heute und hatte 
seinen Grund darin, daB im obersehlesisehen Industriebezirk die Zahl der 
Fabriken, in denen Arbeiterinnen eine geeignete Besehaftigung gefunden 
hatten, stets nur gering gewesen ist. Die Arbeiterinnen, die bei jeder 
groBen Industriebevolkerung eben auf die Industrie auelf angewiesen 
sind, muBten deshalb mit der vorhandenen Industrie furlieb nehmen und 
sind in der ersten Halfte des vorigen J ahrhunderts, wie schon erwahnt, 
aueh vielfaeh auf den Gruben unter Tage besehaftigt worden. Aueh 
heute noch sind sie in groBer Zahl auf den Bauten und bei den Platz
arbeiten auf den Htitten zu finden. Meistens bekamen die weibliehen 
Arbeiter die am sehleehtesten bezahlte, sehmutzigste und sehwerste Arbeit 
zugewiesen. Sie wurden an den Haspeln der Fordersehaehte und in den 
Rosehen der Hutten und an anderen ahnliehen Stellen mit Vorliebe be
sehaftigt. Kinder hat man in Obersehlesien, abgesehen von einigen ab
gelegenen Glashtitten, nie zu der Industriearbeit herangezogen. Ebenso 
sind auch verheiratete Frauen nieht in nennenswerlem Umfange besehaf
tigt gewesen. Bei dem stets herrsehenden Mangel an geeigneten Arbeits
kraft en ist es zu verstehen, wenn die oberschlesische Industrie die gesetz
lichen MaBregelnuber die Niehtbesehaftigung weiblieher und jugendlichcr 
Arbeiter nicht immer freudig aufgenommen hat. Die weiblichen Arbeiter 
gelten noch immer als zuverlassiger und umsiehtiger wie die mannlichen, 
die nach jedem Lohntag mehrere Tage von der Arbeit forlzubleiben 
pflegen. J edenfalls sind sie billiger und weniger schwer zu behandeln 
als die jungen Manner, tiber deren zunehmende UnbotmaBigkeit ge
klagt wird. 

Die im Industriebezirk ansassige Bevolkerung reieht aber bei weitem 
nicht aus fur die vorhandene Arbeit. Der Arbeitermangel wachst mit der 
zunehmenden Industrie; dazu kommt .noch, daB viele jugendliche Arbeiter 
nach dem westlichen Industriebezirk auswandern. Es werden deshalb im 
Industriebezirk Oberschlesiens auch sehr viele Arbeiter aus den entfern
teren landlichen Kreisen herangezogen. Diese Arbeiter geben ihren 
Wohnsitz nicht auf, sondern bleiben nur die W oche tiber in der Nahe ihrer 
Arbeitsstatte; Sonntags aber kehren sie zu ihren Familien zuruek und 
versehen sich hier mit Lebensmitteln ftir die kommende Woche. Aueh 
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Auslander miissen bei dem vorhandenen Arbeitermangel auf Gruben und 
Rutten vielfach beschaftigt werden. Meist sind es galizische Polen und 
Ruthenen, hin und wieder abel' auch Italiener, Kl'oaten usw. 

70.i 

Fig. 139. Angaben Uber Ilie den Arbeitern der ober~chlesischen MOl1tanindustrie gezahlten Lijhl1e. 

Gest)'mMelrtT!I eteron o'til .(roeiter .-
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Fig. 140. Gesamtbetrag der an die Arbeiter gezahlten Lijhne In Millionen Mark. 
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Die tagliche Arbeitszeit fur erwachsene mannliche Arbeiter betragt 
auf den Bergwerken 8 bis 10 Stunden, auf den Huttenwerken einschlit,lB
lich der Pausen 12 Stunden. Dieeigentliche Arbeitszeit der Huttenleute 
ist durchschnittlich gewohnlich 10 1 h Stunden. Bei dem gelernten Arbeiter 
werden die Lohne meist als Gedinge oder Akkord, bei dem ungelernten 
Arbeiter als Schicht- oder Tagelohne vereinbart. Vielfach werden Pra
mien fur regelmaBiges Anfahren gewahrt. Der Lohn wird meistens am 
15. eines jeden Monats fur den vorherigen abgelaufenen Monat gezahlt. 
Am 1. des Monats ist es ublich, den Arbeitern einen VorschuB zu geben. 
-ober die Lohnverhaltnisse in den wichtigsten Betrieben der oberschlesi
schen GroBindustrie geben Fig. 139 und 140 und die nachfolgende Zu
sammenstellung fur das J ahr 1906 Auskunft. 

Art des Betriebes 

Steinkohlengruben . . . . . 
Koksanstalten nnd Cinderfabriken 
Hochofenbetriebe. . . . . . 
Eisen- und Stahlgief.lerei . . . 
FluB- und SchweiBeisenerzeugung, Walzwerk 
Verfeinerungsbetriebe . . . . . 
Zlnkh iitten. . . . . . . . . . . . 

Der durchsclmittlich gezahlte 
Lohn betrug 1906 fiir: 

mitnnIiche mitnnliche 
Arbeiter Arbeiter weibliche 

iiber unter Arbeiter 
16 Jahre 16 Jahre 

.Jt .Jt .;It 

lIU,20 316,60 3~8,90 

1006,57 356,41 38~,78 

1044,75 369,51 372,76 
971,67 297,05 307,00 

1032,90 394,30 370,40 
1009,68 242,63 357,84 
1049,21 319,18 380,94 

Der oberschlesische Arbeiter zeigt sich noch vielfach wirtschaftlich 
wenig reif. An das Sparen denkt er so gut wie gar nicht. Was ver
dient wird, wird verbraucht; steigen die Lohne, so wird haufiger gefeiert, 
namentlich nach Lohntagen. Sehr verbreitet ist das Kaufen auf Borg. 
Die Arbeiter geraten deshalb vielfach in Abhangigkeit von gewissenlosen 
Leuten, von den en sie ausgebeutet werden. Um diesem Unwesen zu 
steuern, sind die Bergyerwaltungen dazu ubergegangen, Konsunwereine 
zu grunden, die Waren nur gegen Barzahlung abgeben. 

Die W ohnungsanspruche der Arbeiter in Oberschlesien sind auch 
heute noch sem' gering. Am meisten werden Wohnungen mit Stube und 
Kuche, etwas Boden und Keller verlangt. Nur wenige Familien mit er
wachsenen Kindern nehmen sich groBere W ohnungen. Die Werksver
waltungen sind eifrig bemuht, Arbeiterwohnhauser zu errichten, um da
durch der Wohnungsnot, die besonders in den abseits liegenden Industrie
dorfern herrscht, nach Moglichkeit abzuhelfen. Viele Verwaltungen uber
lassen den Arbeitern die von ihnen errichteten W ohnhauser fur einen 
sehr ermaBigten Mietzins. Gesunde Wohnungen uben naturgemaB auch 
den gunstigsten EinfluB auf die ganze Lebenshaltung und die Leistungs
fahigkeit der Arbeiter aus. 

Die Ernahrung der Arbeiterbevolkerung ist auI3erordentlich einfor
mig. Hauptnahrungsmittel sind heute Kartoffeln, Brot, Sauerkraut und 
Schweinefleisch. Speck, Heringe und Zucker bilden ebenfasls stark begehrte 
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Verbranchsartikel. Die Frauen verstohon die Speisen nur mangelhaft znzu
bereiten; die Kost ist deshalb wenig abwechselnd und wenig schmackhaft. 
Das mag aueh del' Grund daftir sein, daB heute noch del' SclmapsgenuB in 
OberschlesiEm so yiel Unheil anstiftot, obwohl gorade hiergegen von allen 
Seiten von Voroinen, Gemeindebehorden und von den Werksverwaltungen 
mit aller Tatkraft yorgegangon wird. Aueh mit Polizeiverordnungen hat 
man zu ho1£on gesucht. Die Sclmapsknoipen mlissen um 10 Uhr abends 
geschlossen und durfen nicht VOl' 8 Uhr morgens geoffnet werden. Unter 
groHeIll Widorstand del' Schonkstattonbesitzer ist neuerdings auch eine 
Polizei yerOrdllung prlassen worden, naeh del' all Lohn- und VorsehuBtagen 
die gewohnlichun Sclmapskneipen bereits um 4 Uhr naelnnittags ge
schlossen worden mUssen. Am wirksamstell wird abel' die Trunksueht 
dureh allo jene Bestrebungen bekampft werdell, die darauf geI'iehtet sind. 
dio Lubonshaltullg del' oberschlesisehen Arbeitorbevolkerung zu heben. 
Hierhin gehol'en lwben den VerbessC'rnngen del' Wohnungen alle die mit 
clem Sammelnamen \Vohlfahrtseinrichtungen bezeichneten Anlagen unci 
Einriehtungen del' verschiedenstun Art. 

Es sind dies die BestrebungC'n del' \V prkswl'waltungoll, Arbeiterll 
dureh Bezug dpr notwondigsten Lehensmittel, wie Kartoffeln UJl{l Kraut, 
in neuerer Zeit au ell Fischo und Fleisell, den Unterhalt zu verbilligen 
und zu verbessom. Hiorhin gehtiron ferner aUe die versehiedenen An
lagen von Badeanstaltoll, Waschramnen, A ufenthaltsrauIllon, Garderoben
einrichtungen, Sppiseallstalten, Kaffoosehenkt'll, Lesehallell, Bibliotlwkon, 
Spielschulen, FOl'tbilclungsschnlon, LellJ'lillgswel'kstatten, Haushaltungs
sehulell nnd anderes mohr. 

Die seit einig('ll J ahren ins Lphell gernft'llen und von del' Regienmg 
eifrig gofordertC'll gemeinnlitzigPll Veranstaltungen, wie Volksbibliothekon, 
Volksunterhaltungsabende nnd VolkstheatervOl'stellnngen, habon sich heute 
schon fast libel' den ganzen Tndustriel)('zirk ausgebreitet. Ebonso gewinnt 
die Jugend- und VolksspiC'lbnwegung immel' mehr an Bodon und EinfluH. 

Einige del' wichtigsten \Voh lfahrtseinriehtungen mCigen noch kUl'z 
besprochon werden. Zu den spgensreiehsten Einriehtungen gehort das, 
sehon 1769 von Friedrich clem GroBen begrlindete, sehlesischo Haupt
knappschaftsinstitut, aus dl'lll del' Oberschlesische Knappschafts
v er e i n hervorgegangen iHt. Zu ihm gehoren die Arbeiter und Werks
besitzer samtlicher ZUlll Vereinsbezirk gehiirigen Bergwerke und Auf
bereitungsanstalten, auHprdem die Arbeiter und Werksbesitzer einiger 
fiskalischor oder frl1her in staatlichem Busitz gewesener Hl1ttenwerke. 
Del' Knappschaftswrein erflillt bei den ihm angehc)rigon Mitgliedern dio 
aus dem Krankenyprsiclwrung:o:gesetz bugrl1ndeten Leistungen. 

Die Werkshesitzer, die gesetzlich nUl' die Halfte del' Beitrage del' 
Arbeiter zu zahlen haben, zahlen in Wirkliehkeit gleich hohe Beitrage. 
Die Leistungen des KIlappschaftsvereilles klinnen deshalb erheblich tiber 
das gesetzliche MaH hinausgelwll. Del' V ert~ill besitzt zurzeit 12 Lazarette 
und 1 Kurhaus in dem Solbade Govzalkowitz. 

Auf den Htittenwerken und den groBeron Fabriken, die dem Knapp
schaftsverein nicht angehoren, sind Betriebskrankenkassen eingerichtet, 
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die haufig eigene Krankenhauser besitzen und in ihren Leistungen eben
falls uber das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen. Meistens gewahren 
sie ebenso wie die Knappschaftsvereine auch bei Erkrankungen del' An
gehorigen, bei den Frauen und Kindern del' Arbeiter, freie arztliche Be
handlung. Del' Knappschaftsverein gewahrt seinen Mitgliedern bei ein
tretender Invaliditat und den Witwen und Waisen seiner Mitglieder auch 
Pension und Unterstutzung. Dem gleichen Zweck dienen die auf den 
meisten Huttenwerken und groBeren Fabriken eingerichteten Pensions
kassen, denen beizutreten die Werksarbeiter durch Statuten verpflich
tet sind. 

Die wichtigsten, in Oberschlesien in Betracht kommenden Berufs
genossenschaften sind die Knappschaftsberufsgenossenschaften aller Berg
werksbesitzer und die Schlesische Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft, 
del' die Huttenwerke und alle Eisen oder Stahl verarbeitenden Betriebe; 
angehoren. Zu erwahnen ist noch del' schlesische Freikuxgelderfonds, in 
dem die beiden Freikuxe aufgefuhrt werden, die nach del' alten schlesi
schen Bergordnung fur Kirchen- und Schulzwecke zu entrichten sind. 
Aus den Mitteln dieser Kasse werden Beitrage fur kirchliche Zwecke, 
dann fur Schulbauten, fur Beschaffung von Lehrmitteln, auch zu laufen
den Schul- und Unterhaltungskosten, ferner fur Kleinkinder-, Handfertig
keits- und Haushaltungsschulen, Obstbaumzucht und zu anderen Zwecken 
hergegeben. 

Die W ohnungsverhaltnisse der Arbeiter hat man fruher dadurch zu 
verbessern gesucht, daB man fur Hausbauten Belohnungen gewahrte oder 
verzinsliche und unverzinsliche Darlehen fur diese Zwecke unter gunstigen 
Bedingungen zur Verfugung gestellt hat. Das hat sich aber nicht be
wahrt. Die Werksverwaltungen haben daher selbst angefangen, Hauser 
zu bauen. Vorwiegelld werden Mehrfamilienhauser errichtet, da der 
Grund und Boden im Industriebezirk leider auch fur Eill"familienhauser 
schon zu teuer geworden ist. Es mun naturlich auch stets auf die Ab
bauverhaltnisse Rucksicht genommen werden. Die Hauser sind meist gut 
ausgefuhrt; auf zweckmaBige Raumverteilung wird gesehen. Auch wird 
angestrebt, daB jede Wohnung ihren gesondertell Eingang hat. Del' 
Mietspreis fur diese Arbeiterwohnungen bleibt meist erheblich hinter den 
ortsublichen Preis en zuruck. In del' Regel gehort zu jeder Wohnung ein 
Stuck chen Garten und ein kleiner Stall, del' es moglich macht, Ziegen oder 
Schweine zu halten. Fur die unverheirateten Arbeiter und fur die Arbeiter 
aus den landlichen Kreisen, die nur Sonntags uber nach Hause zuruck
kehren, werden Schlafhauser errichtet, die gewohnlich mit Arbeiterspeise
anstalten, Kaffeekuchen, Kantinen und dergleichen verbunden sind. Die 
Schlafsale sind ahnlich den Kasernen eingerichtet. Es wird den Benutzern 
gewohnlich fur geringes Entgeld je ein sauberes Bett, ein Schrank und 
ein Schemel angewiesen. 

Einige Bergwerksverwaltungen sind dazu ubergegangen, groBe offent
liche Waschkuchen zur Benutzung del' Arbeiter einzurichten. Das hat 
sich als auBerordentlich zweckmaBig erwiesen. Es wird damit erreicht, 
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daB das WaRchen innerhalb del' Wohnraume wegfallt, diese daher nicht 
mohr u11ter dem WaRserdampf loiden nne! trocken bleiben. Auch wil'd 
die Waschzeit orheblich abgekurzt, da fur das Trocknen del' Wascho 
DampftrockenRchranke boreit stehen und ebenfalls maschinell angetriebene 
Mangeln vorhanden sind. Die Hauswasche kann deshalb in einem halben 
Tag erlodigt Werdell. In del' Regel iRt auch noch Fursorge getroffen, die 
kleinen Kinder wahnmd dm Waschzoit unterzubringen. 

Urn oine Vorstollung von del' Mannigfaltigkeit und del' Ausdehnung 
dol' im oberschlesischen InduRtriebezirk vorhandenen Wohlfahrtseini'ich
tung on zu geben, sei im folgendon auf oinigo Einrichtungen etwas naher 
omgegangon. 

Auf den Koniglichon Steinkohlenbergwerken Konig und 
Konigin Luise in Bielschowitz waren 1902 457 Wolmungen vorhandon. 
Von 1854 bis 1902 wurden an unyerzinslichen Hausbaudarlehen 1,0 Mill. vlt, 
an Hausbaupramion rd. 250000 vlt ausgegeben. Del' Bergfiskus uborlaBt 
den Arbeitern yon seinem ausgedehnten Grundbesitz Ackor- und Weide
land fur billigen Pachtzins. 

Auf dem Steinkohlenbergwerk Konig befindet Rich ein Schlafhaus 
fur 70 :!Ylarm. Fur Wohnung, Bettwasche, Beleuchtung, Heizung und 
Wartung wird monatlich 2,10 utt gozahlt. Ein Mittagbrot kostet 40 Pfg. 
Auf den Hauptforderanlagen sind Kantinen und Kaffeekuchen. Schnaps 
wird nicht ausgeschenkt, dagegen werdon Bier, Selterswasser und Limo
naden sehr billig abgegebon. 

Fur die Konigin Luise -Grube hat man uinen Konsumverein ge
grundet, del' etwa 1000 Mitglieder umfaBt. Die Verkaufs- und Lager
raume wurden dem Verein gegon einon billigen Mietzins uberlassen. 
An auBerordentlichon Unterstlitzungen fur Familien und Angehorige von 
Arbuitern wnrdell 1902 6296 ,It aURgegebeIl. Aus einer Arbeiterunter
stutzungskasse' sind auBerdem noch 21 697 ,k gezahlt worden. Es be
steht ferner eine Sterbekasse, die je nach den gezahlten Beitragen 75, 
150, 300, 450 odeI' 600 vlt an Storbegeld auszahlt. Die Arbeiter, die einen 
eigenen Hausstand haben, erhalten jahrlich 3 his 4 t Freikohle. In Zabrze 
und Umgebung befinden Rich 10 bergfiskalische 8chulen, die von del' 
Verwaltung im Jahre 1902 mit 71 348 .Jt unterstutzt wurden. Bei dem 
Bergwerk Ki)nig ist auch eino Haushaltschule eingerichtet; 2 Kloinkinder
bewahranstalten bostohen in Zabrze und in Dorotheendorf. Fur Ferien
kolonien, Buchereien, Volkstheator-Vorstellungen usw. wurdon namhafte Be
trago bezahlt. Alljahrlich werdon Bergfosto Yeranstaltet, hei den en die 
Arbeiter mit 8peisen, Getranken, Zigarron usw. bewirtet werden. Die 
aus Staatsmitteln nnteJ'haltenon Bergkapellen geben Konzerte; die inR 
Lebon gerufenen Volksbildungsveroino veranstalten Volksunterhaltungs
abende. 

Ahnliche Einrichtungen wie auf don Steinkohlenbergwerken bo
stehen anch auf dem Kc\niglichen Blei- und Silbererzbergwerk Friedrich, 
del' Ki1niglichen EisengieBorei in Gloiwitz uml Malapane und auf del' 
Koniglichell Blei- und Silberhutte in Friedrichshutte. 
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Die Donnersmarckhittte zeichnet sich durch die Vielseitigkeit 
und den Umfang ihrer freiwilligen Wohlfahrtseinrichtungen aus. Die Ver
waltung besitzt 121 Arbeiterwohnhauser mit 670 Familienwohnungen. 
AuBerdem sind 2 Schlafhauser mit 482 Schlafstellen vorhanden, mit denen 
eine Volkskitche verbunden ist, in der fitr 27 Pfg ein Mittagessen geliefert 
wird. Die auf den einzelnen Werken errichteten Kantinen geben Bier, 
Kaffee, Wurst, Semmel usw. zum Selbstkostenpreis abo Neben den 4 Bade
hausem, in denen man Brause-, Wannen-, HeiBluft-, Dampf- und Licht
bader nehmen kann, ist ein groBes Schwimmbad mit einem Bassin von 
16 X 8 m GroBe, das Arbeitern und Beamten kostenlos zur Benutzung 
offensteht, Fig. 142. In del' Nahe des Schwimmbades steht eine Tum
haUe mit 176 qm Flachenraum. .Mit einem del' Badehauser ist auch ein 
Dampfwasch- und Trockenraum mit 10 gemauerten Waschtrogen, einer 
maschineU angetriebenen Waschtrommel, 2 Schleudermasehinen und 12 

Fig. 1-11. Handfertigkeitssehule der Donnersmarekhiitte. 

geheizten groBen Trockenkammem nebst Waschemangel verbunden. 
16 Familien konnen hier gleichzeitig waschen. 

FitI' die Belegschaft del' Hutte ist auBer den gesetzlichen Kassen eine 
Invaliden-, Witwen- und Waisenkasse eingerichtet worden. Die Beitrage 
und Leistungen sind durch Statuten festgesetzt. Dureh freiwilligen Zu
schuB del' Donnersmarckhittte konnten in diesem Jahr die bisher gezahl
ten Pension en verdoppelt werden. Del' Beitrag des Werkes fitr 1907 be
trug 39000 .lIt. Pensionen werden im gleiehen Jahre im Gesamtbetrage 
von 43000 Jlt ausgezahlt, und zwar an 105 Invaliden, 150 Witwen und 
104 Waisen. 

Seit 1899 hat die Donnersmarckhittte auch statutenmaBig einen 
Teil des J ahresgewinnes fur Wohlfahrtszwecke festgelegt, und zwar werden 
5 vH desjenigen Jahresgewinnes dazu hergegeben, del' ubrig bleibt, nach
dem eine Dividende von 4 vH des Aktienkapitales ausgezahlt ist. Diesem 
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Fonds konnten in don letzton Jahren Bctl'agf' von rd. 56 l1lHl 67 000 , /(, 

Uberwiesen werden. Aus diesel' Kasse werden auoh UnterstHtzungen an 
in Kot geratene Angehorige und Wartegeldol' in Zeiten schlechten Ge
soh~iftsganges an feiernde Arbeiter gezahlt. FUr die Armenpflege unter 
den Werksangehol'igen hat sioh ein Frauenveroin, dem die Frauen del' 
Beamten angeheiren, gebildet. Ein Sieohenhaus mit 42 Sehlafstellen nimmt 
invalide Arbeiter, WitWPIl und Waisen auf. 

Alljahrlieh werden aueh Weillllachtsbeseherungen veranstaltet, fUr 
die jahrlicll rd. 8000 ,./It vom Werke bezahlt werdon. Zu el'wahnen ist 
noeh femer dio Pramiierung del' Arbeitpr bei 25 jahriger Dienstzeit und 
die Spal'kasso £til' Arbeiter, bei del' die Einlage dureh ZusehuB des Werkes 
mit 7 vH verzinst wirc1. Ferner werden VOll] vVerke bei Eintl'itt des Winters 
Kartoffeln in groBen Mengen bezogen UI1<1 zum Selbstkostenpreis abgege
hen. Del' auf diese Weise gewahrte VorsellUB winl ill kleinen Teilbetragen 
\"om 101m allmahlieh wieder ahgezogPlL 80 wunlon z. B. 1904 34 000 Ztl'. 
Kartoffeln angosohafft. Das vVerk l)('zipht auoh im groBen woohentlioh 

Fig. 1~2. Sdnvimmba(l <ler Donner smarekhiitte. 

fl'isehe Seefisehe, tlie 08 ZU 80llr billigen Proisen an die Arbeiter abgibt. 
Auf dem Werk ist femer auoh pine Selterwasserfabrik, die taglieh bis zu 
2000 F1aschen liefert, eingoriehtet. Die Arbeiter bezahlen 2 Pfg fur eine 
Flasche Seltorwassor. Den Eisbedarf del' Kantinen usw. besohafft eine 
hierfllr aufgestellte Masohine. Tafeleis wird auoh an Arbeiter und Be
amte sehr billig abgegeben. 

Sehr bemerkenswert sind auch die Einriohtungen, die die Donners
marokhutte zur Erzielmng del' Arbeiterbevolkerung geschaffen hat. Es 
besteht auf dem Werk eine Volksbibliothek von etwa 9000 Banden, die 
unentgeltlich ausgeliehen und in sehr erfreulicher Weise stark benutzt 
werden. III einer Handwerksfertigkeitsohule werden 12- bis 14 jahrige Sohne 
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del' Bergarbeiter in J Kursen in Papparbeiten, Kerbschnitzereien, Tischler
arbeit und Kleineisenkunst unterrichtet. Eine Gartenbauschule sucht 
unter del' Arbeiterbevolkerung den Sinn -fur Obstbaumzucht, Blumen
und Gemusepflege zu wecken. Etwa 25 bis 30 Knaben werden mer in 
del' Obstkultur und im Gartenbau unterrichtet. Gute Leistungen be
lohnt das Werk besonders. Ferner ist ein Kindergarten eingerichtet, 
eine Nahschule und eine Haushaltschule, in del' 450 schulpflichtige Mad
chen Gelegenheit haben, kochen zu lernen und andere Haushaltungs
kenntnisse sich zu erwerben. Sehr interessant ist auch die Madchenfort
bildungsschule, die sich an den obligatorischen Haushaltunterricht an
schlieBt. In dem halbjahrigen Kursus werden hier Madchen im Alter 
von 15 bis 18 J ahren praktisch im Kochen, Was chen , Platten, Hand
arbeiten und dem gesamten Hausfuhrungswesen sowie im Gartenbau, Ge
musebau und Blumenpflege eingehend unterrichtet. Fur die praktische 
Ausbildung in del' Hauswirtschaft hat die Donnersmarckhutte zwei beson
del's fur diesen Zweck eingerichtete Arbeiter-Musterwohnungen zur Ver
fugung gestellt. Riel' werden abwechselnd je 4 Madchen zu ununter
brochenem Aufenthalt bei vollig freier Verpflegung unter standiger sach
kundiger Leitung und Aufsicht aufgenommen. Die Einrichtung kann 
somit als eine W ohnschule bezeichnet werden, in der die junge Gene
ration praktisch an eine sauber gehaltene und gemutlich eingerichtete 
Wohnung gewohnt wird. Auch eine Fortbildungsschule, die 1905 von 
250 Schulern besucht wurde, gehort zur Hutte. 

Ferner ist noch ein Arbeiter- und Beamten-Kasino besonders zu er
wahnen, in dessen groBem, 800 Personen fassenden Saal of tel'S wissen
schaftliche Vortrage, Theaterauffuhrungen, Konzerte und Volksunter
haltungsabende abgehalten werden. Gerade die letzten erfreuen sich bei 
den Arbeitern zunehmender Beliebtheit. Ein 8 Hektar groBer Park steht 
den Arbeitern und ihren Angehorigen stets offen. Es finden darin i:ifters 
Konzerte del' Huttenkapelle statt. 

Die Donnersmarckhutte hat auch Kinder-Fe.rienkolonien eingerichtet. 
1905 wurden von del' Hutte auf ihre Kosten 105 erholungsbedurftige 
Kinder unter Begleitung von 7 Erwachsenen in die Sommerfrische ge
schickt. 

Da eine richtig durchgefuhrte Ziegenzucht fur die Wirtschaft und 
die gesunde Ernahrung del' Arbeiterbevolkerung von groBer Bedeutung 
ist, hat die Donnersmarckhutte auch eine Ziegenzuchtanstalt einge
richtet. Die fur die Zucht hervorragend brauchbaren Tiere bezieht das 
Werk und gibt die LammeI' zum Selbstkostenpreis an die Arbeiter abo 
In ahnlicher Weise wird beim Bezug von Zuchtschweinen verfahren. 

Die Graflich von Ballestremsche Grubendirektion in Ruda 
betreibt 3 Bergwerke, auf denen insgesamt 3000 Arbeiter beschaftigt wer
den. Den Arbeitern stehen in 217 Hausern 942 Wohnungen zur Ver
fiigung. Ferner sind 4 Schlafhauser mit zusammen 620 Betten vorhanden. 
Eine Arbeiterspeiseanstalt bekostigt die Schlafhausbewohner del' Branden
burggrube. Fast auf samtlichen Schachtanlagen sind Kantinen errich-
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tet. In OHler Dampfbackerei werden lllonatlieh .+000 bis .+500 Brote und 
50000 Semmeln gebacken. Mehrere Waschkiichen mit je 8 Wasch
bottichen, einer Waschetrockenvorrichtung und oiner Mangolstube stehon 
von 6 Uhr fruh bis 7 Uhr abends zur V orfligung. Fur die Benutzung del' 
Waschkuche oinschlioHlich des warlllen und kalten Wassel's sind fur den 
halben Tag 10 Pfg zu zahlen. In Ruda hat die Verwaltung ein Witwen
haus mit 50 Zimmeru eingorichtot. J e nill Krankenhaus steht in Ruda 
und in Biskupitz mit zusammen 36 Bntten. In Biskupitz besteht auch 
ein Waisenhaus fur 60 Kinder, mit dem einn Spiolschule verbunden ist. 
Ferner ist in Ruda eine zweite Spielschulc, cino Fortbildungsschule und 
eine Backerei. Das olwrschlesische Volkstheater hat fur die Arbeiter 
sieben Vorstellungen yoranstaitet. In Ruda befindet sich auch ein Er
holungspark und in Rudahammer oin Arbeiter-Kasino. 

Fur die Verwaltung oiner Reihe wciteror W ohlfahrtseinrichtungen 
hat dio Huttondiroktion den Kameradschaftlichen Verein del' Rudaer 
Gruben gegrundot, clem aIle Arboiter angeh(\ren uncl zu dem sie aIle Bei
trage zahlon mussen. Diesel' Verein unterhiilt eine Familienkrankenkasse, 
gewahrt ZUlll Militar eingezogemm lVIitglieclern lllonatliche Unterstutzungen 
und sendet Arbeiterabgesanclte zur Beaufsichtigung des Betriebes uncl 
zur Befahrung der Gruben. 

Don 'l\\chtem del' Bergleute uud don auf don Uruben beschaftigten 
Madchen wird Halldarbeits- und Haushaltunterricht ertoilt. Es be
steht eine Vercinssparkasso, bei del' die Einlagen mit 5 vH verzinst wer
den. Ein Arbeiterburo gewahrt dell MitgliedprIl Beistand in Rechtsange
legenheiten. 

Die Vereinigte Konigs- und LaurahHtte hat von del' mnd 
8500 Mann starken Belegschaft del' 3 Stl'inkohlengruben 1290 Familien in 
eigonen odeI' von del' Gesellsehaft gemietotmJ vVohnungen untergebraeht. 
Die AJ"bciterhauser del' DubenskogmllP sind zu oiner hubseh gelegenon 
Kolonie vereinigt. Auf allen Sehaehtanlagen bostehen Kantinen und Sehlaf
hauser mit zusammen 1000 Betten. Fur dip einzelnen Werke wurclell 
Konsumvereine gegrlindet, denen fast dio gesamte Belegsehaft als .Mit
glieder angehort. AIle oinen eigenen Haushalt fuhrenden Bergarbeiter 
erhalten jahrlieh ;3 bis 5,5 t Freikohle. 

Fur die Erziehung unel Bildullg lIpr Arbeitorbevolkemng sind Klein
kinder- und Spielsehulen, Fortbildungssehuloll, Haushalt- und Koeh
sehulen und Buchereien vorhamlen. Fur (lio Veranstaltung von Vor
gnLlgungen bosteht in KonigshuUe und in Laurahutte jo Din groBer Park 
mit vVirtsehaftsraumen. In den Sommormonaten finden Konzerte statt, 
zu clonen die Arbeiterfamilien fmien Zutritt haben. 

Die Sehlesisehe Aktiengesellsehaft fur Bergbau und Zink
l)littenbetrieb in Lipine hat fur eillo Belegsehaft von rd. 9000 Mann 
cine Anzahl Arbeiterhauser erriehtet, in denen die Wohnungen fLlr die 
Halfte (les ortsubliehen l\1ictszillses abgegebm wpnlcll. Tn den Sehlaf-
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hausem zahlen die Bewohner monatlich 1,50 vtt. Die im AnschluB an 
eine Badeanstalt errichtete Waschanstalt wird sehr gem benutzt. 

Der Lipiner Konsumverein hatte mit 2 Filialen im Jahre 1902 einen 
Umsatz von 550000 .Itt. 

Die im Jahre 1885 gegrundete Pensionskasse wies 1902 ein Ver
mogen von 625000 Jt auf. Fur die Huttenarbeiter besteht in Lipine 
ein Lazarett. AIle Arbeiter erhalten Freikohlen (3 bis 6 t). In der 
Waschanstalt ist auch dafur gesorgt, daB die Kinder der was chen den 
Frauen unter Obhut einer Schwester unterkommen konnen. 

In Lipine unterhalt die Verwaltung eine Bucherei von 1500 Banden. 
Die Volkstheatergesellschaft gibt monatlich eine Vorstellung. 

Die Kattowitzer Aktiengesellschaft fur Bergbau und Eisen
huttenbetrieb in Kattowitz besitzt fur ihre 8000 Grubenarbeiter 
1700 Arbeiterwohnungen und mehrere Schlafhauser mit 1130 Betten. An 
der Florentinegrube und an der Myslowitzgrube bestehen Konsumvereine. 
An verschiedenen Orten wurden Waschhauser mit Trockenraumen und Roll
vorrichtungen zur unentgeltlichen Benutzung fur die Arbeiterfrauen einge
richtet. Es bestehen mehrere Unterstutzungskassen, an deren Verwaltung 
die Arbeiter durch Vertrauensmanner beteiligt sind. Aus den landwirt
schaftlichen Betrieben der Gesellschaft erhalten die Arbeiter Kartoffeln, 
:Milch, Butter, Kase zu ermaBigten Preisen. An aIle Arbeiter, auch an die 
ledigen, wird Freikohle abgegeben. 

Auch Kleinkinder- und Haushaltschulen sowie eine Bucherei in 
Hohenlinde und auf den Gruben bei Myslowitz sind vorhanden. J e 1 
auch 2 Volkstheatervorstellungen werden fur die Belegschaften im Winter 
veranstaltet. 

Auf den Hutten der Gesellschaft bestehen ahnliche Einrichtungen, 
auBerdem Pensionskassen fur Invaliden, Witwen und Waisen. 

Die Berg- und Huttenverwaltung A. Borsig in Borsig
werk hat 102 Familienhauser mit 1374 Wohnungen fur die Arbeiter, 
femer 3 Schlafhauser mit zusammen 430 Betten eingerichtet. In einem 
groBen gut geleiteten Konsumverein werden die fur die Lebenshaltung 
der Arbeiter erforderlichen Waren zu billigen Preisen verkauft. Inmitten 
der Arbeiterhauser steht eine Waschkuche, die 68 Waschstande enthalt. 
Fur die Huttenarbeiter besteht eine Pensionskasse. Es wird eine Ele
mentarschule und eine Kleinkinderschule und eine Bucherei unterhalten. 
Der Krankenpflege dient eine Diakonissenstation mit zwei Schwestem. 
Der fast 2 ha groBe, schattige Huttenpark mit Kegelbahn und 3 Ko
lonnaden wird von den Arbeiterfamilien viel besucht. 

Die Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben hat 
ffir die rd. 9500 Mann starke Belegschaft der Steinkohlenbergwerk~ 
2413 Wohnungen eingerichtet. Es gibt mehrere Schlafhauser mit ZllsalIl
men 1180 Betten sowie einige Kantinen. Ein Konsumverein mit 3 Ver
kaufsstellen hatte 1902 einen Umsatz von 600000 Jlt. Aus den Mitteln 
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der Gesellschaft wurden zwei Untersutzungsfonds gestiftet, die Ende 1902 
zusammen rd. 752 164 ,1ft Verrnogen hatten. Kohlen werden teils umsonst, 
teils zu sehr errnafiigten Preis en an die Arbeiter abgegeben. Kartoffeln 
und Kraut werden zum Selbstkostenpreise geliefert. Alljahrlich finden 
Freibierfeste statt. Haushaltungs- und Kleinkinderschulen werden unter
halten. Auf den Blei- und Zinkhutten besteht fur die Arbeiter eine 
Pensionskasse fur Invaliden, Witwen und Waisen. 



IX. Der Ingenieur im technischen Vereins- und 
Bildungswesen. 

1. Oas technische Vereinswesen in Oberschlesien. 

Die technischen Vereine, die sich die Aufgabe gestellt haben, neben 
den Interessen ihrer Mitglieder zugleich die gesamte Entwickelung del' 
Industrie und Technik zu fordern, sind diesel' Aufgabe zumeist in jeder 
Weise gerecht geworden. Es ist in del' Natur del' Sache begrundet, 
daB sich die Erfolge auf diesem Gebiet ebensowenig zahlenmaBig fur 
jeden Fall feststellen lassen als die wirtschaftlichen Vorteile, die aus einer 
guten technischen Schulbildung del' Allgemeinheit erwachsen, und doch 
liegen sie fur jeden, ~er in den Entwicklungsgang del' Industrie etwas 
tiefer hineinschaut, deutlich zu Tage. Allein del', durch das Vereinsleben 
bedingte, engere Verkehr del' Fachgenossen, del' zum Austausch von Er
fahrungen nltheliegende Veranlassung gibt, regt vielseitig zu neuen Ar
beiten, zu Fortschritten in del' technischen Ausgestaltung del' einzelnen 
Anlagen an. Bedeutsame Aufgaben, denen gegenuber sich der einzelne 
zu schwach erweisen muBte, werden von der Gesamtheit erfolgreich durch
gefunrt. Ein fur zielbewuBtcs Arbeiten oft wunschenswertes Standesbe
wuBtsein beginnt sich zu entwickeln und tragt seine Fruchte. 

J e nach den besonderen Aufgaben, die sich die einzelnen Vereine 
gesteHt haben, unterscheiden sie sich in ihrer ganzen Zusammensetzung, 
nach del' SteHung ihrer Mitglieder und nach ihrer wirtschaftlichen Be
deutung. Zu denen, die den Schwerpunkt ihrer Tatigkeit in die Aus
breitung technisch-wissenschaftlicher Erkenntnis legen, gehorten in erster 
Linie del' Oberschlesische Bezirksverein deutscher Ingenieure, 
auf den als den Herausgeber del' vorliegenden Arbeit schon in del' Ein
leitung naher eingegangen wurde, und del' am 24. Marz 1905 begrundetc 
Obcrschlesische elektrotechnische Verein. DieserVerein will die 
gemeinsamen Interessen del' elektro-technischen Industrie in technischer 
und wirtschaftlicher Beziehung fordern, und zwar durch dieselben Mittel 
wie del' Oberschlesische Bezirksverein. Es werden in Versammlungcll 
Vortragc gehalten, technische Anlagen besichtigt, Versuche uber teeh
nisch wichtige Fragen angercgt und untersttitzt. 86 Mitglieder gehoren 
zur Zeit diesem Verein an. 
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Zu den altesten und bedeutendsten technisch-wirtschaftlichen Ver
einigungen gehort der 1854 zu Konigshutte begrundete 0 b er s c hI e si
sche Berg- und HuttenmitnnischEl Verein, del' 1860 79 Mit
glieder zahlte und sich bereits damals einer eigenen beachtenswerten 
Buchersammlung erfreuen konnte. Am 19. Juli 1861 gab er sich ein 
neues Statut, durch das er sich als "volkswirtschaftlicher Verein zur For
derung del' oberschlesischen Montanindustrie durch Wort und Schrift" 
kennzeichnete. Die gegenwartigen Satzungen gelten seit Novembc'r 1904. 

In Ihnen wird als Zweck des Vereines angegeben "die Forderung del' 
Intoressen des oberschlesischen Berg- und Huttenbetriebes, jedoch unter 
AusschlieBung eines wirtschaftlichen Geschaftsbetriebos." Der Verein 
untorscheidet gewerkschaftliche und personliche Mitglieder. Gewerkschaft
liche Mitglieder konnen werden Gewerkschafton, Gesellschaften und 
Eigenttimer von Bmg- und Huttenwerken, sofern diese Unternehmungen 
in dmn Regierungsbezirk Oppeln liElgen. Auch die einzelnen staatlichell 
Berg- und Huttenwerke konnen dem Verein beitreten. Die personliche Mit
gliedschaft konnen einzelnEl Personen, die del' Montanindustrie angehliren, 
oder ihr nahestehen erwerben. Mitte 1906 gehorton dem Verein 47 ge
werkschaftliche Mitglieder, dio zusammen 152536 Arbeiter beschaftigton, 
und 251 personliche Mitglieder an. 

Die segensreiche Tatigkeit des Vereins laBt sich in allen Entwicklungs
abschnitten der gewaltigen GroBindustrie und del' dureh sie beeinnuBten 
Entwicklung Oberschlesiens verfolgen, nicht zuletzt auch auf dem Gebiete 
des Verkehrs, wo gerade diesel' Verein del' Staatsbahnverwaltung gElgenuber 
stets die Interessen del' oberschlElsischen Industrie ausdauernd und tat
kraftig vel'treten hat. Die yom Verein monatlich herausgegebene "Zeit
sehrift des Oberschlesischen Berg- und HuttenmannisehEln Vereins" laHt 
in del' groBen Zahl wertvoller fachtechnischer und volkswirtschaftlicher 
Arbeiten nebst zahlreichen statistischen Verkehrs- und Vereinsnaehrichten 
erkellnen, in welchem Umfange del' Verein auch auf literariscltem Gebiete 
an del' Entwicklung del' Industrie mitarbeitElt. SElhr wertvoll ist auch die 
alljahrlieh yom Verein herausgegebene "Statistik del' oberschlesischen 
Berg- und Huttenwerke"; durch die zahlenmaBige Darstellung des Ent
wicklungsganges regt er zu Verbesserungen an. Aus den Kreisen des 
Vereins sind auch die oberschlesischen DberwachungsverElinEl fur Dampf
kesselanlagen und elektrischen Anlagen in neuester Zeit hervorgegangen. 

Del' Oberschlesischo Dampfkessel- Ubel'wachungsvElI'ein 
wurde am 1. April 1900 mit 27 Mitglioder gegrundet; mit 1485 Dampf
kesseln und 19 Dampffassern begann er seine 'ratigkeit, die sich untElI' 
Leitung des Oberingenieur E. Heidepriem, wie die bisher erschienenen 
Geschaftsberichte erkennen lassen, vielseitig und fur die Mitglieder und 
die Cresamtindustrie segensreich entwickelte. Am Ende des 6. Geschafts
jahres unterstanden dem Verein ZUl' Dberwachung insgesammt 3567 

Dampfkessel und 119 Dampffasser. 1m erst en Jahre hatte der Verein 
noeh unter dem Mangel an technischen Beamten zu lei dell ; trotzdem 
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wurden auch boreits im erston Jahr im ganzen 2947 Untersuchungen 
an Dampfkesseln vorgenommen. 

Del' wirtschaftlichen Seite des Kessolbetriebes konnte sichder Vorein 
anfangs nul' wenig widmen, da seine Beamten in mehr als ausreichonder 
Weise mit Revisionen besch1Lftigt waren. Dio ersten technisch -wirtschaft
lichen Versuche, die er anstellen konnte, galten einer als Hydrofeuerung 
bezeichneten Unterwindfeuerung. Die Versuche zeigten, daB sich del' 
versprochene wirtschaftliche Nutzen, oine normale Anlage vorausge
sotzt, mit del' neuen Feuorung nicht orreichen lieB. Wichtiger als dieses 
negative Ergebnis abel' war es, in diesem FaIle wied~r zeigen zu konnen, 
wie wichtig es ist, vorhandene Anlagen, wenn sie in ihrer Leistung den 
Erwartungen nicht ontsprechen, erst untersuchen zu lassen, ohe man Geld 
fur Neuerungen ausgibt. 

In erster Linie abel' drangte sich dem Verein schon bei den Arbeiten 
im ersten Jahr die Notwondigkeit auf, fur eine sorgfaltige Ausbildung 
del' Heizer Sorge zu tragen. D@r Verein sprach sich bei dem Bildungs
stand del' oberschlesischen Heizer gegen besondere Heizerkurse aus; nur 
die Unterweisung am Kessel selbst durch praktisch in jeder Weise ttich
tige Lehrmeister konne Erfolge hab61l. Dol' Lehrheizer solI erst boobach
ten und sehen, wie bisher das Heizen gehandhabt werde, dann den Hei
zer auf die Fehler aufmerksam machon und erst wenn del' Heizer ein
gesehen hat, daB seine bisherige Feuerungsweise falsch ist, solI del' Lehr
heizer dazu ubergehen, die fur die betreffende Anlage und dem vorhandenen 
Brennstoff richtige Feuerungsweise anzugeben. Das Vorgehen mit dem 
Lehrheizer bewahrte sich durchaus; schon in den erst en 8 Monaten konnten 
187 Heizer an den Dampfkesselanlagen unterwiesen werden. Jeder Heizer 
wurde 2 bis 6 Tage lang, dies richtete sich nach del' GroBe del' Anlage, 
die ihm unterstellt war, unterrichtet. Besonders bewahrto sich auch 
eine zeitweise Wioderholung des Unterrichts, um dem Heizer das ein
mal gelernte dauernd einzupragon. 

VOl' eine sehr wiohtige und interessante Aufgabe wurde del' Vorein 
1904 durch den Oberschlesisohen Berg- und Huttenmannisohen Verein ge
stellt. Del' Verein soUte in einem hierfur erbauten Versuchskesselhaus 
planmaBige Verdampfungsversuche mit obersohlesischer Steinkohle vor
nehmen, um die Eigenschaft samtlicher in Oberschlesien geforderten 
Kohlen zu ermitteln. Es sollte VOl' aHem auch festgestellt werden, welche 
oberschlesische Kohle fur die Zwecke del' Kriegs- und Handelsdampfor 
vorteilhaft verwendet werdon konne. Um diese letzte Aufgabe erfuHen 
zu konnen, muBten auch die auf den Dampfern zur Zeit gebrauchlichsten 
Kessel als Versuchskessel gewahlt werden. 

Das Kesselversuchshaus konnto am 1. Februar 1904 auf dem Eisen
walzwerk Marthahutte del' Kattowitzer A.-G. fur Bergbau und Eisonhutten
botrieb in Benutzung genommon werden. Ein von del' Donnersmarck
hutte erbauter Zylinderkessel mit 2 Flammrohren fur 12 at stand zugleich 
mit eillem Wasserrohrkessel, Bauart Solmlz-'llhornykroft, den die Firma 
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F. Schiehan grliefel't hattp, zur VE'rfiigung. Die Versuehe, die bis heute 
noeh nieht abgesehlossen sind, haben hHreits zu sohI' bemorkenswerten 
Ergebnissen, sowohl vom Standpunkt dP]' H('izteehnik als aueh in bmg
manniseh-geologiselll'l' Hinsieht, gefiihrt. 

Xobon diosen umfassf'nden Versudwn lassen die (Tosehaftsberiehte 
erkonnen, wie in iIllmor steigendem Ma(~e grade die Arbeiten dos Veroins 
aueh auf das wirtsehaftliehe Gobiet sieh ausdelmen. Die 1ngenieure dos 
Vereins, ausgeriistet mit del' houte in so weitgehender Weise der Technik 
nutzbaron wissenschaftlielwn Erkenntnis, sind in ihrer unabhangigen 
Stellung, gleiehsam zwischen clelll Konstrukteur, Fabrikanten und don 
Besitzern diesel' Erzeugnisse, in dol' I,age, zu ;';utzen beider durch ein
gehonde Beobaehtungen uIHl Vel'suehe (lie Wirtsehaftlichkeit del' Anlagen 
zu erheihen und clam it die 1ndustrie in weselltlieher Weise zu fordern. 

Del' Obersehlesisehn Oberwaehungveroin fur elektrische 
Anlagen in Kattowitz wurde im Oktolwr 1903 von einigcm Werken 
des IndustriebozirkHs gegrundet. Bei piner ahnliehen Organisation erstrebte 
er bei dmn elektl'ischen Betriob die gleiehen ZieIe wie dor Dampfkessel
Uborwaehungsverein fur die Dalllpfkraftanlagon. Die wiederholten Unfalle, 
Betriebstorungen und Bralldsehaden an elektrischen Anlagen hatten eine 
saehkundigo Uberwaellllllg immer wtinsclwnsworter erscheinen lassen. Del' 
Verein untel'sueht die ihm unterstellten Anlagen jahrlich in einer Haupt
untersuchung und mehen'll :Nebenuntorsuchungen. Din Untersuchungs
tage sind ungefahr gleichmaBig ltber das ganze J ahr vorteilt. Ebonso 
wie del' Dampfkessel-Uberwachungsvereill begniigt sich abel' auch diesel' 
Verein nicht mit den rogelmaBigen Untersuchungen. Bei eintretenden 
Unfallen steUt er sachverstandige Ermittelungen uber die Entstehung an, 
sucht ferner die fur Bedienung und Aufsicht angestellten Personen in 
ihren Obliegenheiten zu unterweisen, fithrt Leistungs- und Abnahme
Versuche aus, pruft vorliegende Projekte unci stellt sich mit den Erfah
rungen seiner 1ngenieure den Vel'einsmitgliedern zur Verfiigung. 1m 
Grundungsjahr unterstanden clem Verein die elektl'ischen Anlagen von 
11 Verwaltungen, heute gehol'en ihm samtliehe Werke del' obersehle
sis chen Berg- und Hlittenindustrie an. Auf Anregung del' Regierung, 
die beabsichtigt, nach clem Vorbjjd del' heutigen Dampfkessol - Uber
wachungsvereine aueh die gesetzliche Ueberwachung allor elektrischer 
Starkstl'omanlagen durehzufuhren, wmde im April 1906 del' Verein mit 
dem Obersehlesischen Dampfkessel - Uberwachungsyorein in Kattowitz 
vereinigt. Del' neue Gesamtyerein mit dem Narnen "Oberschlesiseher 
Uberwachungsverein zu Kattowitz" fiihrt seitdem seine Arbeiten 
in zwei Abtoilungen, einer Dampfkessel- und einer elektrotechnischen 
Abteilung, aus. 

Unter den technischen Vereinen, die sich auch die wirtsehaftliche 
Untersttitzung ihrer Mitglieder zm Aufgabe gestellt haben, sei del' 1890 

begrlilldete Verein technischer Bergbeamten und del' 1903 ent
standUlll) Be zi rks YO I'e i n 0 ben chI e Hi on do s deu t sche n Te ch ni
kel'-VeruandeH el'wahnt. Del' erHte will neuen del' fachlllannischen 
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Weiterbildung seine Mitglieder auch wirtschaftlich insofern unterstutzen, 
als er ihnen fur den Eintritt in eine Sterbekasse der Berg- und Hutten
beamten Oberschlesiens jahrliche Betrage und den bedurftigen Mitglie
dern in auBerordentlichen Fallen Unterstutzung gewahrt. Auch sucht 
der Verein im Bedarfsfalle seinen Mitgliedern Stellung zu verschaffen. 
Der Verein, der heute fast 600 Mitglieder zahlt, halt jedes Jahr 4 bis 6 
W-anderversammlungen in Oberschlesien ab, in den en wissenschaftliche 
Vortrage gehalten werden. Er schlieBt ausdrucklich fur aUe Vereins
versammlungen die Behandlung politischer und religioser Fragen aus. 

Der Bezirksverein des deutschen Techniker-Verbandes zahlt 463 Mit
glieder, er sucht neben Vortragen und Ausflugen in wirtschaftlicher Hin
sicht seine Mitglieder durch eine Darlehns- und Untersttitzungskasse, 
durch eine Sterbe-, Kranken-, Pension- und Witwenkasse zu unterstutzen. 
Ferner hilft er seinen Mitgliedern durch Rechtsauskunfte und Rechts
schutz und vor allem auch durch einegut geleitete und ausgedehnte 
SteUenvermittlung. 

2. Das gewerbliche Schulwesen in Oberschlesien. 

Die Bedeutung des technischen Unterrichtes fur die Entwicklung 
der Industrie wird heute in allen maHgebenden Kreisen durchaus aner
kannt. Nicht mit Unrecht wird auch gerade yom Ausland oft darauf 
hingewiesen, daH die staunenerregende, industrielle Entwicklung, die 
Deutschland in den letzten J ahrzehnten durchgemacht hat, nicht zum 
mindesten auf die gute Ausbildung besonders des hoheren technischen 
Schulwesens zuruckzufuhren ist. Je mehr ein vielgestaltiges Maschinen
wesen in aUe Industrien eindringt und sie von Grund aus umgestaltet, 
urn so hoher werden auch die Anforderungen, die an die Manner gestellt 
werden mussen, die mit diesen Maschinen die wirtschaftlich ausgiebigste 
Arbeit leisten sollen. Yom Ingenieur bis zum Arbeiter muE die In
dustrie, will sie im Wettbewerb nicht unterliegen, ein HochstmaH 
technischen Verstandnisses, del' jedem einzelnen obliegenden Arbeiten 
verlangen. Die Industrie ist deshalb an del' weiteren Ausgestaltung des 
technischen Unterrichts und seiner Ausdehnung auf moglichst breite 
Schichten der industriellen Bevolkerung in hohem MaH interessiert. Die 
fuhrenden Manner del' Industrie sind sich dieses engen Zusammenhanges 
zwischen dem Fortschritt del' Industrie und del' Ausdehnung des techni
schen Unterrichtes auch deutlich bewuHt. 

Einer del' gro13ten Industriebeherrscher, Sir William Armstrong, 
sprach es aus: 

"Die Unkenntnis del' breiten Masse der in del' Industrie beschaftigten 
Personen auf dem Gebiete der Naturwissenschaft und Technik ist sowohl 
ein Hemmnis fur den Fortschritt des einzelnen wie ein Verlust fur die 
Nation. Fast jeder Zweig del' gelernten Arbeit konnte gefordert werden, 
wenn die in ihr Beschaftigten in den naturwissenschaftlichen Grundsatzen 
unterrichtet waren, die hei del' Arbeit in Anwendung kommen." 
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Auch fur die obersehlesische Industrie war es von groBem Vorteil, 
daB sic jederzeit in den fuhrenden Kreisen del' Industrie Manner hatte, 
die diese Ansicht von den Vorteil technischen Unterrichts in Taten um
zusetzen verstanden. Und es ware zu wunsch en , wenn man sich in 
immer groHerem Umfange den technischen Unterricht als Mittel zu wei
teren Fortschritten nutzbar mach on wollte. 

Das technische Unterrichtswesen Oberschlesiens hangt naturgemaB 
eng mit del' Entwicklung del' Industrie zusammon. Ratte die Industrio 
gute Tage, so suchte man aueh das technischo Schulwesen weiter aus
zubauen; muHte clie Industrie schwer kampfen, so blieb leider auch nur 
wenig Lust und wenig Geld fur Unterrichtszwecke ubrig. Die Anfange 
des technisehen Unterrichtswesens lassen sich uber 100 Jahre zuruck
verfolgen. Als um 1800 der Tarnowitzer Bergbau zu Heuer Elute er
::;tanden war, herrschte in dieser alten Bergstadt auch ein reges wissen
schaftliches Interesse. Allgemeine technisch -naturwissensehaftliche Vor
trage wurden gehalten und eifrig besucht. 1803 konnte auch in Tarno
witz bereits cine Bergso1mle errichtet werden. Die stadtischen Berg
Leamton, die damals mit Borufsgoschafton oft uberaus in Anspruch go
nommen waren, mu13ten nebenboi noch Unterricht halten. Es gehorte 
viel Froude am Beruf clazu, um diese Tatigkeit noch zu ubernehmen; 
donn die "Diskretionen", die don Beamton hier und da zuteil wurden, 
waren au13erst gering; meistens muBten sich die Lehrer mit del' lobenden 
Anerkennung ihrer Behorde zufrieden geben. Nach kaum 20 Jahrell 
ihres Bostehens muBte del' Unterricht in del' Bergschule ganz eingestellt 
werdoll, da geeignoto Lehrkrafte nicht mehr zur Verfugung standon. 
1839 erst wurde die Schule durch von Carnall wieder ins Leben ge
rufen. Auch da waron dio Geldmittel, uber die man verfugen konnte, 
noch sehr bescheiden. Fur die Besoldung- der Lehrer konnten jahrlich 
nur 182 Talor ausgegeben werdon. 1853 konnte man dagegen schon uber 
2000 Talor verfugen, von donen 900 Taler auf dio Gehalter del' Lehrer 
kamen. Die Mittel gab die Bergbau-Rilfskasse her, von dol' auch heute 
noch die Bergschule verwaltet wird. Die Oberauf::;icht fuhrt das Konig
licllO Oborbergamt. Die Schule hat den Zweck, tcclmische Grubenbeamte, 
VOl' allom Steiger, auszubilden; sio besteht houto au::; 4 Klassen, mit einer 
Unterrichtsdauer von je 112 J ahr f11r cine Kla::;so. 

Auch mit dom iibrigen techni::;chon Schulweson sah es VOl' 50 J ahren 
in Oberschlesien noch recht traurig aus. Neben del' eben erwahnten 
Berg::;chule zu Tarnowitz, an del' VOl' 50 Jahren 5 Lehror 37 Sch1110r 
unterrichteten, gab es in Ratibor und Leobsch11tz noeh Fortbildung::;
::;chulon fiir Handworki:llehrlingo und Gesellen. Dio alteren Gewerbe
und Bau::;chulen waron samtlieh eingegangen. Erst 1861 konnte in 
Gleiwitz wied~r oine Handwerker-Fortbilclungs::;ehule gegr11nclet wordon 
nnd am 3. Oktober 1869 gelallg os dem r11hrigen Gleiwitzer Burger
mei::;ter andlieh, die yon ihm schon 1857 geplallte Gewerheschulo mit 
132 SelrLilern zu erliffmHl. Die Stadt baute del" Schulo eill wtlrdiges 
Hau::;. Die Aufgabe, die ::;ieh die Schule ge::;tellt hatte, gleicht denen del' 
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anderen damaligen preuBischen Gewerbeschulen. Die Schule soUte so
wohl ihre Schuler fur den Besuch der polytechnischen Schule als auch 
gleichzeitig fur die Praxis vorbilden, d. h. sie sollte mittlere Hilfskrafte 
fur das Baugewerbe, die mechanisch-technischen Gebiete und die che
misch-technischen Gewerbe ausbilden; gewiB ein sehr- umfangreiches Pro
gramm, das, wie man spater allgemein eingesehen hat, sich kaum mit 
einer Anstalt erreichen laI~t. 

Die Chronik der Gleiwitzer Schule laBt erkennen, wie schwierig es 
auch hier den leitenden Person en gemacht wurde, die notigen Geldmittel 
zu beschaffen. Anfangs del' 80 er Jahre sprach del' Direktor del' Anstalt 
den dringenden Wunsch aus, die GroBindwstrie mi)chte sich an der Unter
haltung der Fachklassen beteiligen, da sonst die Gefahr bestehe, daB die 
Fachklassen eingehen und die Schule zu einer lateinlosen Realschule um
gewandelt wurde. Die Stadt Gleiwitz, durch groBe Ausgaben auf ande
ren Gebieten zu stark in Anspruch genommen, war nicht in der Lage, die 
Schule dauernd erhalten zu konnen. Zwei Jahre spateI' wandte sich 
dann die Leitung del' Schule an den Berg- und Huttenmannischen Ver
ein mit der Bitte, die Fachschule zu unterstutzen. Das Gesuch hatte 
Erfolg, nachdem die Schule sich bereit erklart hatte, auch die Ausbildung 
von Huttenleuten fur den oberschlesischen Industriebezirk sich angelegen 
sein zu lassen. Auch die Steinkohlenbergbau-Hilfskasse gewahrte jahr
liche Beitrage, ebenso lieHen sich die Industriellen auf eine jahrliche Be
steuerung ihrer Produktion, nach Einheiten von je 1000 Zentner ge
reehnet, ein. Das ergab jahrlich etwa 6000 Mark. 

Mitte del' 90 er Jahre machte die Schule insofern eine Umwandlung 
durch, als man den Besitz des einjahrig-freiwilligen Zeugnisses nicht 
mehr forderte, sondern die vorhandene mittlere Fachschule in eine Konig
liehe Masehinenbau- und Huttensehule umwandelte, zu deren Besueh eine 
gute Volkssehulbildung und eine 4jahrige praktisehe Tatigkeit erforder
lieh ist. Damit bekam die Konigliehe Maschinenbau- und Huttenschule 
in erster Linie die Aufgabe zu erfullen, Unterbeamten fur groHere indu
strielle Betriebe Werkmeister, Obermeistel' und Maschin~nmeister auszu
bilden. Die Anstalt gliedert sich seitdem in zwei gesonderte Fachsehulen, 
in eine Masehinenbausehule und eine Huttenschule. Die Lehl'plane glei
chen denen del' anderen koniglichen preuHischen Faehsehulen. Die Lehr
mittel wurden, den neuzeitigen Anfol'derungen entsprechend, sehr be
trachtlich vel'mehrt. In das neue Jahrhundert konnte die Schule mit 76 
Maschinenbauschulern und 16 Huttenschulern eintreten, zu del' noch eine 
Abendschule mit 20 Schulern kam. Bald machte sich auch das Bedurfnis 
naeh einem eigenen Schulhaus geltend. In langen Verhandlungen zwischen 
del' Stadt, die dul'ch andere Aufgaben geldlich sehr in Anspruch ge
nommen war, und del' Staatsregierung wurden schlieBlich die Geldmittel 
fur den Neubau von del' Stadt bewilligt; nachdem del' Staat den von del' 
Stadt zur Unterhaltung derSchule festgcsetzten ZuschuH von 10000 Mark 
jahrlich auf 4000 Mark ermaHigt hatte. Ein ausgedehntes Bauprogramm 
wul'd~ aufgestellt und 1904 genehmigt. Schon am 7. Januar 1907 konnte del' 
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Unterricht im neuen Geh~.lldr, c\pssen feierliche Einweihung am 22. Ja
nuar erfolgte, aufgenommen werden. Das neue Haus, yom Stadtbaurat 
Kranz erbaut, zeigt sich, wie Fig. 143 erkennen laSt , als ein wiil'diger, 
stattlicher Rohziegelbau, del' auch fur eine weitere Entwicklung del' 
Schule Iloeh genligend H,aull1 bietet. Zur Sehule gehcnt noch ein 1m 
Hofe erl'ichtetes Maschinenhaus, Fig. 144, das in nachster Zeit mit einer 

Fig'. 14 0. Koni g l. Mascllinenball· llnd HiitteJlschule zu Gleiwitz 

Fig. 14 4 . Maschinenh!wh,homtorinm. 

Dampfkessel- und Masehinenalliagu usw. ausgeriistet, die Moglichkeit 
bieten wircl, die Schiller aueh innerhalb des Sehulbetl'iebes zu prakti
sehen Versuchen an Masehinen lwranzuzieltnll. 

Eille zweite, groHel'l~ hilligliehe Faelli;:;ehule ist in Kattowitz. Sie 
besteht aus einer Baugewerksehulc mit Tiefbauabteilung und Polierschule 
und hat die Aufgabc, mittlere Bauteclmikcr hcranzubilden. Sie wurde 
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un Oktober 1890 eroffnet. In ihrer Organisation und im Lehrplan stimmt 
Sle mit den anderen preuHrschen Bergwerkschulen ubel'ein. 

Welche Ausdehnung das gewel'bliche Fortbildungsschulwesen in den 
wichtigsten Ortschaften des Industriebezil'kes genommen hat, zeigt die 
Aufstellung auf S. 270 und 271. Die darin enthaltenen Angaben wurden 
von den einzelnen Schulen auf Grund ausfuhrlicher Fl'agebogen gegeben. 
Es sind noch gl'oI~e Vel'schiedenheiten vorhanden und gerade auf diesem 
Gebiete wil'd noch viel zu leisten sein. 

Erschwert wird del' Unterricht im oberschlesischen Bezirk noch 
durch die RUcksicht auf die polnisch sprechende Bevolkerung. Auch Uber 
mangelndes Interesse del' Arbeiter wird vielfach geklagt. Auch die Arbeit· 
geber haben nicht immer den einzelnen Schulen das Interesse gezeigt, 
das ihnen nach ihrer allgemeinen Bedeutung fUr die industrielle Fortcnt
wicklung zukommt. 

AuHer diesen Schulen sind noch die Bergvorschulen zu erwahnen, 
die auf del' Koniglichen Berginspektion I in KonigshUtte und aus del' 
Koniglichen Berginspektion II in Zabrze bestehon. Sie haben den Zwock, 
die von del' Grubenverwaltung zur Ausbildung als Beamte in Aussicht 
genommenen jungen Bergleute fUr den Besuch del' Bergschule in Tarno
witz oder del' Maschinenbau- und Huttenschule in Gleiwitz vorzubereiten. 
Beide Bergbanschulen wurden im Jahre 1895 mit .in einer Klasse eroff
net; eino zweite und dritte Klass!:' wurde spitter hinzugefUgt. Die beiden 
Schulen haben znsammen 61 SchUler, die von 6 Volksschullehrern unter
richtet werden. Aus Staatsmitt!:'ln stehen fUr jede der beid!:'n Berg
schulen 2000 Mark zur VerfUgung. 

Das Bild yom gewerblichenSchulwesen Oberschlesiens, das die vor
stehenden AusfUhrungen in groI3en ZUgen zu entwerfen suchten, laf)t 01'

kennen, daB auch in del' Zukunft gerade auf diesem Gebiete noch viel zu 
tun ubrig bleibt. 

An diesel' Stelle sei auch auf den 1905 in Gleiwitz gegrUndeten 
Oberschlesischen Museumverein hingewiesen, del' sich die schone Aufgabe 
gestellt hat, die Vergangenheit und die Entwicklung Oberschlesiens unG 
seiner Industrie zur Anschauung zu bringen. Bei tatkraftiger Unter
stutzung del' Industrie und ihrer Ingenieure durfte es gelingen, auch ill 
dies en schon jetzt beachtenswerten Sammlungen, die z. Z. in del' Glei
witzel' stadtischen Schule IV SchroterstraHe untergebracht sind, die groH
artige industrielle Entwicklung Oberschlesiens, von del' die vorliegende 
Schrift Zeugnis ablegen konnte, zum Ausdruck zu bringen. 



Verzeichnis der Oberschlesischen Berg- und 
Huttenwerke. 

(Zusammengestcllt naeh del' Statistik del' Oberschl. Berg- und Hiittenwel'ke fUr das Jahr 1906. 

Heransgegeben vom Obersehlesisehen Berg- und Hiittenmannischen Verein, Kattowitz 1907.) 

2 

Name del' Steinkohlengrube 

kons. Anna und Franz I 

Beatensgliick mit Kaiserin 
Elisabeth und Wien 

3 Konig!. Steinkohlenbergwerk 
bei Bielschowitz, bestehend aus 
del' Guidogrube, del' Schacht
anlage bei Bielschowitz und del' 
Anlage del' Zeroschachte sowie 
den Pachtfeldern Bronislawa [ 

und Eustachius 

4 Boerschachte 

Brade 

6\ kons. Brandenburg und Wolf
gang grube-Pachtfeld 

71 kons. Carlssegen mit Gliickauf, 
Cordulla, Fiirst Bliicher, Larisch, 

Ludwine und dem Pachtfelde 
Ruhberg 

8 Castellengo 

9' Neue kons. Charlotte und kons. 
Leo 

10 komb. Fanny-Chassee u. Pacht
feld del' Laurahiittegrube 

11 kons. Cleophas mit Beatens
i segen II, Christnacht, Kalina, 
Zum hohen Kreuz C und Zur 

Gottes Gnade 

kons. Concordia mit Michael, 
Johann August I, Borsig II, 
Ludwigsgliick II und III und 
den Paehtfeldern Maria Anna 

und Kilnigin Luise 

1. Steinl&hlengruben. 

Ort 

Pschow 

Nieder-Niewiadom 

Bielschowitz 

Kostuchna 

Ober-Lazisk 

Ruda 

Birkental und 
Krassow 

Biskupitz 

Czeruitz 
Ober-Radoschau 

Gutsbezirk 
Siemianowitz II 

Zalenze 

Zabrze 

Kreis 

Rybnik 

Zabrze 

PleU 

Zabrze 

Kattowitz und 
PlcU 

Zabrze 

Rybnik 

Kattowitz 

» 

Zabrze 

Besitzel' 

Rybnlker Steinkohlen
Gewerkschaft, Berlin 

Gewerkscbaft 

Del' Kilniglich PreuJ.lische 
staat 

Herzog von PleB 

Gral von Ballestrem auf 
Plawniowitz 

Kattowitzer Aktiengesell
schaft fUr Bergbau und 

Eisenhilttenbetrieb, 
Kattowitz 

Graf von Ballestrem, 
'I Frau Grafin Saurma-Jeltsch, 

Graf Matuschka 

Steinkohlengewerkschaft 

i 

Charlottegrube 

I Hohenlohe-Werke, Aktien-
gesellschaft, Hohenlohehiitte 

I Bergwerksgesellschaft 
I Georg von Giesches Erben, 
, Breslau 

Donnersmarckhiitte, Ober
schlesische Eisen- und 

l{ohlenwerke, Aktien-Gesell
Be haft, Zabl'ze 

18 
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Name del' Steinkohlengrube Ort 

13 kons. Deutschland mit Klelnig· Schwientochlowltz 
kelt, Guttmannsdorf, Heiduk, 
Faustin II-V, VIa und Ottilie; 

ferner Falvabahnhof und » 
Fausta 

14 Donnersmarckgrube 

1.) kons. Donnersmarckhutte-Grube 

16 Dubensko, Susannawunsch, 
Ludwine und RUtau 

17 Emanuelssegen 

18 Eminenz 

19 Emma mit Evashllhe, Emiliens
ruh, Adamhohe, Carl Adolf, Else 

,und kons. Loslauer Steinkohlen
gruben·Teilfeld 

Marlahilf (Piwhtfeld) 

20 Ferdinand und Pachtfeld Corax
grube 

21 kons. Florentine mit Carnalls
freudegrube und den Pacht-
feldern der kons. Paulus-Hohen-

zollerngrube, Pachtfeld del' 
K!lnigsgrube und den Gruben-
feldern Florentine-Erweiterung, 
I Konig XV und Friede 

221 Frledensgrube 

23 Vel'. Friedrich und Orzesche 
mit Pachtfeld Leopold 

2'4 kons. Georg mit Pachtfeld Berg
knappe und Morgensterngrube 

Chwallowitz 

M1knltschlltz 

Czerwionka 

Emanuelssegen 

Domb 

Radlin 

Birtultau 

Bogutschlltz 

Hohenlinde 

Friedenshlltte 

Orzesche 

Eichenau 

25 kons. Giesche mit Reserve Rosdzin, Schoppinitz, 
Janow 

26 Gottessegen einschl. Euphemia, 
Wehofski, Anhang, Zukunft, 
Carl, Vierecksegen und Jenny

wunsch 

27 Gott mit uns nebst den Pacht
feldern Bonaparte, Versohnung, 
Martha-Valeska und Bonaparte

Zumutung 

28 Grafin Laura mit Gott gebe 
Gluck und Ernst August 

29 Hedwfgswunse,h 

30 kons. Heinitz 

Neudorf 

Mittel-Lazisk 

Chorzow 

Biskupitz 

RoBberg 

Kreis Besitzer 

Beuthen O.-S. Graf Guido Henckel Furst 
(Landkreis) von Donnersmarck auf 

» 

Rybnik 

Neudeek O.-S. 
Gcwerkschaft 

» 

Graf Guido Henckel, Furst 
von Donnersmarck auf 

Neudeck O.-S. 

Tarnowitz Donnresmarckhlltte, Ober
schlesisc,he Eisen- u. Kohlen-

Rybnik 

PleB 

Kattowitz 

werke, A.-G., Zabrze 

Vel'. Kijnigs- u. Laurahutte, 
A.-G. fill' Bergbau und 

Huttenbetrieb, Berlin 

Herzog von PleB 

Gewerkschaft 

Rybnik Rybniker Stelnkohlen
Gewerkschaft, Berlin 

» Gewerkschaft 

Kattowitz Kattowitzer A.-G. flir Berg-
bau und Eisenhuttenbetrieb, 

Kattowitz 

Landkreis » 

Beuthen O.-S. 

Stadtkreis Oberschlesisehe Eisenbahn
Beuthen O.-S. Bedarfs - Aktien-Gesellschaft 

PleB Oberschlesische A.-G. fUr 

Kattowitz 

» 

PleB 

Kattowitz 

Zabrze 

Kohlenbergbau 

Hohenlohe-Werke, A.-G. 

Bergwerksges. Georg von 
Giesches Erben, Breslau 

Die GrafenHugo, Lazy,Arthur 
Henckel von Donnersmarek 

»Gott mit uns-Grube,«, 
Aktiengesellschaft flir Stein

kohlenbergbau, Berlin 

Vereinigte Konigs- u. Laura
hutte, A. - G. fill' Bergbau 
und Huttenbetrleb, Berlin 

Grafv.BallestremscheErben; 
Pachter: A. Borsigs Erben 

Beuthen O.-S. Bergwerksgesellsehaft Georg 
von Giesehes Erben, Breslau 



:.:1 
Z: 

Name del' Steinkohlengrnbe "Oi, 

~I 

31 HeinriebSfl'eudc 

32 HeinriehsgHlek~ 

33 Hillebrandsehaeht 1) 

34 kons. Hohenlohe einseh!. Geol'g
nud Fel'dinauugruben-Paehtfeld 

3:) kons. Hoym-Laum 

mit 

Paehtfeld Orner-Paseha 

36 Hugozwang uebst Paehtfeldern 
Eeatenssegen, Kopfeloben, 

Biirenhof, Paul nnd Manteuffel 

37 kons. Hultsehiuer Steinkohleu-
Grube mit Franzgrnbe, Fanuy-

grube nnd Rothsc'hild 

38 i Karsten-Centrum 

39

1

1 Steinkohlenbergwerk b. Knurow 

40 Konig 

41, Konigin Luise 

421 Laurahiitte nnd Vereiuigte 
i Siemianowitzer Steinkohlen
I grub en Milowitz uud Heintze 

43
1 

Ludwigsgliiek I 

44: Lithandra mit den Paehtfeldern 
Wolfgang, Johannessegen und 

Heuriette 

45 Verein. Mathilde mit Paeht
feldern del' Sehlesien- uud 

Paulusgl'ube 

46 Max mit Jung Anna-Siidfeld 
und Graf Gleiehen 

47 Myslowitz mit Feldsegen und 
Sonnenstrahl 

48 Neu Przemsa nebst den Paeht
feldern Wanda, 'Yeiehsel, 

Bartelmus, Josefa, Josefa I u. II, 
Leopoldine, Gliickhilf, Theodor 

uud Frisehanf 

49
1 

Oheirn 

50 kons. Paulus Hohenzollern mit 
den Pachtfeldern Carl-Ludwig 

und Carl-Emanuel 

51 PreuBen 

52 kons. Radzionkau 

;:; :3 Reden 
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Ort 

Lendzin 

\Yyrow 

Nendorf 

Hoheulohehiitte 

Birtnltau-Niedob-
schiitz 

Niedobsehiitz 

Koehlowitz 

Petrzkowitz 

Beuthen O.-S. 

Knuro,v 

Konigshiitte 

Zabrze 

Laurahiitte 

Biskupitz 

Kreis 

Plefl 

Kattowitz 

Rybnik 

Kattowitz 

Ratibor 

I 

I Beuthen O. -S. 

Rybnik 

Kunigshiitte 

Zabrze 

Kattowltz 

Zabrze 

Besitzer 

Herzog yon PleB 

Die GrafenHugo,Lazy,Arthur 
Hem'kel Yon Donnersmarek 

llohenlohe-Werke, Aktien
Gesellschaft 

Furst Christian Kraft zu 
lIohenlohe-Ohringeu, Herzog 

Yon Ujest 
Gewerkschaft 

Die Grafen Hugo, Lazy, 
Arth ur H euekel vo n 

Donnersmarck 

Witkowitzcr llergbau- und 
Eiscuhiitten-Gewerksehaft, 

Witkowitz 

Sehlesische A.-G. fUrBergbau 
u. Zillkhiittenbetrieb, Lipinc 

Del' Klinig!. PreuB. Staat 

. 
Vereinigte Klinlgs- u. Lauru
hUtte, A.-G. fiir Bergbau und 

Hiittenbetrieb, Berlin 

Die Kommerzienrilte Ernst 
und Conrall Borsig, Berlin 

Beuthenel' Sehwal'z- Beuthen O.-S. Grilflieh Sehaffgotseh"ehe 
Werke, Gesellsehaft mit 

beschriinkter Haftung 
walu (Stautkl'eis) 

Lipine 

Miehalkowitz 

Myslowitz 

Birkental 

Brynow 

Orzegow -Schomberg 

Miechowitz 

Radzionkau 

Birtultan 

Eeuthen O.-S. Sehlesisehe Aktiengesell-
(Landkreis) sellaft fUr Bergbau und 

Zinkhiittenbetrieb, Lipine 

Kattowitz 

Kattowitz 

Beuthen O.-S. 
(Landkrcis) 

Tarnowitz 

Rylmik 

Hohenlohe -Werke, Aktien
Gesellsehaft 

Kattowitzer A -G. fiir Berg
bau und Eisenhiittenbetrieb, 

Kattowitz 

Kattowitzer Aktiengesell
sehaH fUr Bergbau und 

Eisenhiitteubetrieb, 
Kattowitz 

Gewerksehaft Oheim 

Grilflieh Schaffgottsehe 
Werke, Gesellsehaft mit 

JJesehriinktet Haftung 

Preuflengrube, A.-G. 

(Die Graf. Hugo,Lazy,Arthur 
~Henckel yon Donnersmarek 

') 1m Felde del' Gottessegengrnbe. 

18* 
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,..; 
z 
.,j Name del' Stelnkohlengrube Ort Kreis Besitzer 

~ 

;'4 Rllmer und Johann Jakob Niedobschl1tz Rybnlk Rybniker Steinkohlen-
mit den Paehtfeldetn Gewerkschaft, Berlin, 

I ~Wilhelmsbahn, Vincenzgliiek u. » » Gewerkschaft 
Mariahilf Birtultau » » 

55 Sehlesien mit Erweiterung Chropaczow Beuthen O.-S. Graf Guido Henkel, Furst von 
I und II (Landkreis) Donnersmarck auf Neudeek 

56 kons. Trantscholdsegen Mittel-Lazisk Plefl Die von Rufferschen Erben 

57 kons. Wolfgang mit den Paeht- Rnda Zabrze Gewerkschaft 
feldern Catharina und 

I 

Maximiliane I I 

2. Eisenerzgruben 

,..; 
Name Z 

;g del' Ort Kreis Betriebsunternehmer 

~ Eisenerzfllrderung 

1 Rndy-Piekar Rudy-Piekar Tarnowitz 

~ Benno Cohn & Co, Tarnowitz 
2 Tarnowitz . Tarnowitz » 

3 Wiederholung Tarnowitz und » Donnersmarckhl1tte, Obersch. Eisen-
Neu-Repten und Kohlenwerke, Aktienges., Zabrze 

4 Tamowitz Xr. 22 Tarnowitz » Oberschlesische Eisenbahnbedarfs-
Aktiengesellschaft, Friedenshii tte 

5 Rudy-Piekar 
I 

Rudy-Piekar » Gemeinschaft: 1/2 Graf Guido Henckel, 
(G emeinschaft) Furst von Donnersmarck auf N eudeck ; 

I 

'/2 die Grafen Hugo, Lazy, Arthur 
Henckel von Donnersmarck. Pachterin 
del' erstgenannten Halfte: »Eisen- und 
Stahlwerk Bethlen - Falva«, Aktienge-

sellschaft i. Liq., Bismarckhiitte 

6 Vereinigte Eisenerz- - - Die Grafen Hugo, Lazy, Arthur 
bergwerke del' Oberschl. Henckel v Dounersmarck. Pachterin: 

Eisen Industrie, Oberschles. Eisen-Industrie, Aktienge-
Aktien -Gesellschaft sellschaft fill' Bergbau- und Hiitten-

betrieb, Gleiwltz 

7 Tarnowitzer Tarnowitz Tllrnowitz Kattowitzer Aktiengesellschaft f. Berg-
Eisimerzforderung bau und Eisenhiittenbetrieb, Kattowitz 

8 Bobrownik Bobrownik . 
I l I 

Vereinigte Konigs- und Laurahiitte, 
9 Chorzow Chorzow Kattowitz Aktiengesellschaft fI1r Bergbau - und 

Hiittenbetrieb, Berlin 

0 Tarnowitz-Bugal-Repten Tarnowitz Tarnowitz 

1 1 Julius Georgenberg » I Gemeinschaft: 1. Oberschl. Eisenbahn-

! 

! bedarf.-Aktiengesellsch_, Friedenshiitte 

I I 2_ Donnersmarekhiitte, A.-G., Zabrze 
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3. Zink- uod Bleierz=Oruben. 

~ 
-d 

Name der 
Ort Kreis Besitzer 

~I i 

~·~I-----------A-rn--ol-d----·------~--p-t-a-k-ow--it-z--~-T-a-r-no-W--lt-z~I----------G-e-~-'e-r-k-s-eh-a-f-t--------

Zink- und Bleierz-Grube 

211 kons. Bleischarley einsehl. Kamin Beuthen O"S.i 
Gute Coneordia 

Bergwerksgesellschaft Georg von 
Giesehes Erben, Breslau 

3 

7 

8 

Neue Eurydice, Solfatara und 
Urzulla·Grube 

Brzozowitz 

Carilie 

Emiliensfreude 

kons FlorasgHick 

Friedrich 

9 Jenny-Otto mit FiedlersgHiek 

101 
11 
12 

Johanna 

Katzenberg 

Little John 

kons. Maria 

Neue Helene 

kons. Neue Vikto ia mit den 
Schwefelerzbergwerken Neue 

Gretchen und Laskerhilft 

16 Neuhof und WilbelmsgHick
Grube 

17 Redlichkeit 

18 Rococo 

19 Samuelsgliiek mit Schwefelerz
bergwerk Pyrit 

20 Scharleyer 'fiefbau-Sozietiit 

21 Unsehuld 

22 \Vilhelmsgliiek 

Brzozowitz 

Scharley 

Miechowitz 

Radzionkau 

Bibiella 

Gewerks('haft 
Brzozowitz-Zinkel'zgrube 

I Sehlesis('he AktiengesellsC.'haft fiir 
Bergban und Zinkbiittenbetrieb, 

Lipine, 
Fideikommisherrschaft Beuthen 

Preuflengrube, Aktien-Gesells('haft 

Tarnowitz I Die Grafen Hugo, Lazy, Arthur 
Henckel von Donnersmarek 

Gewerksehaft kons. Zinkerzgrube 
Florasgliick 

t Bobrownik 
I Del' Koniglieh Preuflisehe Staat 

Mieehowitz Beuthen O,-S'I 

Scharley Gewerkschaft 

Mieehowitz I Preullengru be, Aktieb -Gesellse haft 

I 

Dtsch. - Piekar i Gewerkschaft 

Miechowitz 

I 

)} Scharley Gewel'kschaft 
Neue Helene-Zinkerzgrube 

stadtis(·lt 
DOlnbrowa I

I St"dkreis 
Beuthen 

Gewerksehaft 

Gutsbezirk IBeuthen O.-S. 
Dtsch. - Piek"r 

Radzionkau Tarnowitz Die Grafon Hugo, Lazy, Arthur 
Henckel vou Donnersmarck 

Rollberg Beuthen O.-S. Gewerkscllaft 

Bhkenhain 

Rcharley 

Radzionknu 

Seharley 

Tarnowitz Die Grafen Hugo, Lazy, Arthur 
Henckel von Donnersmarck 

:Beutllen O.-S. Sehlesiselle Aktien-Gesellsehaft fiir 

I 
Bergbau und Zinkhiittenbetrieb, 

Lipine I 
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4. Koks=Anstalten und Cinderfabriken. 

Name des Wel'kes 

al KoksanstaIten. 

1 BethIen FaIva-Hiitte 

2 Borsigwerk 

3 Donnersmarekhii tte 

41 Friedenshiitte 

5 Koksanstalt Gleiwitz 

6 Gliickauf 

7 Gotthardsehacht 

8 Hubertushittte 

91 .Julienhlltte 

I 
10 KOnigshiittc 

11 OberscbIesische Eisenbalm 

12 Poremba 

13 Skalley 

b) Cinderfa brik en. 

Albertsehaeht 

:3 Godullahiitte 

Name des Werkes 

Emmagrube I 

2 Brikettfabrik Caesar Wollheim, I 
ZalJorze , 

Ort Kreis 

I 
Schwientoch- I Landkreis 

Iowitz IBeuthen O.-S. 

Borsigwcrk Zabrze 

Zabrze » 

Besitzer 

Eisen- nnd StahIwerk BethIen
FaIva, A.-G. i. Liq., Bismarekhiitte 

A. Borsig, Berlin 

Donnersmarckhiitte, 'ObersehIesiche 
Eisen- nnd Kohlenwerke, Aktien

gesellsehaft, Zabrze 

Friedenshlltte, Stadtkreis ObersehIesischeEisenbahn-Bedarfs
Beuthen O.-S. Aktiengesellschaft, Friedenshiitte 

GIeiwitz Tost - Gleiwitz Del' Koniglieh PreuBische Staat. 

Zabrze 
i 

Zabrze 

i 

Orzegow Beuthen O.-S. 
I 
I 

i 

Pachter: ObersehIes. Kokswel'ke u. 
Chemische Fabrlken, A.-G., Berlin 

ObersehIesische Kokswerke und 
Chemische Fabriken, A.-G., Berlin 

1. Graflieh Schaffgottschsche 
'Yerke, G. m. b. H. 

:1. Oberschles. Kokswerke und 
1 Chemische Fabriken, A.-G., Berlin 
I I 
1 Landkreis 
!Beuthen O.-S, 

Hohenlinde Kaltowitzer Aktengesellschaft fiir 
Bergbau und Eisenhiittenbetrieb, 

Kattowitz 

Bobrek » ObersehIesische Eisen-Iudustrie, 
Aktieugesellschaft fiir Bergbau 

und Hiittenbetrieb, Gleiwitz 

Konigshittte Konigshiitte Verelnigte Kunigs- u. Laurahiitte, 
Aktiengesellschaft fiir Bergbau u. 

Zaborze 

» 

Rosdzin 

Zabrze 

Landkreis 
Kattowitz 

Godullahiilte Landkreis 
Beuthen oS, 

5. Brikettfabriken. 

Ort Kreis 

Radlin Rybnik 

Zaborze Zabrze 

Hiittenbetrieb, Berlin 

~ ObersehIesisehe Kokswerke und 
Chemische Fabriken, 

Aktiengesellschaft, Berlin 

Bergwerksgesellschaft 
G v. Giesches El'ben Breslau 

Graflieh Schaffgotschsche Werke, 
G. m. b. H. in Beuthen. Paehterin: 

HohenIohe-Werke, A -G., 
Hohenlohehiitte. 

Besitzer 

Rybniker Steinkohlen'Gewerk
schaft, Berlin 

Firma Caesar Wollheim, Berlin 



2 

3 

2 

~I 
6 

7 

8 

9 
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6. Eisenhiitten Hochofenbetrieb. 

Xame des 'Yerkes 

Bethlen-Falva 

Borslgwerk 

Donnersmarl' khti tte 

Friedenshiitte 

Konig!. Hittte zu Gleiwitz 

Hubm'tushtitte 

Julienhtitte 

Konigshtitte 

Laumhtitte 

Ort Kreis Besitzer 

Schwientoch-I Landkreis I' Eisen- und Stahlwerk Bethlen-
lowitz IBeuthen O_-S_ Falva, A_-G. i. Liq., Biismarrkhtitle 

Borsigwerk- II 

Biskupitz 1 

Zabrze 

Zabrze A. Borsig, Berlin 

, 

I 
Donnersmarckhittte, Oberschles. 

Eisen- u. Koblenwerkc, A.-G., Zabrzc 

Frledenshtittc, Stadtkreis \ Oberschlesische Eiscnbahnbedarfs-

Gleiwitz 

Hohenlinde 

Bobrek 

KUnigshUtte 

Beuthen O,-S.', Aktiengesellschaft, Fl'icdcnshiittc 
I I 

Stadtkreis i Der Koniglich PreuBisehe Staat 
Gleiwitz 

I 
I Landkreis i Kattowitzer A.-G. fiir Bergbau 
'Beuthen O.-S. nnd Eisenhtittenbetrieb, Kattowitz 

Stadtkreis 
Konigshtitte 

I Ohersch!. Eisen-Industria, A.-G. flir 
I Berghau u, Htittenbetrieb, Gleiwitz 

Lanrabiitte ! Landkreis 
Kattowltz 

Ilvcreinigtc KUnigs- u. Laurahtitte, 
! Aktiengesellschaft flir Berghau 

nnd HlHtenbetrieb, Berlin 

7. Eisen= und Stahl=GieBereien 
einschliefilich der Kleinbessemerei. 

Name des \Verkes 
bezw. del' Firma 

Betl'ieb Ort Krehl Besitzer 

Bethlen-Falva 

Borsigwerk 

Colonnow8ka 

I 
EisengieBerei I Schwientoch

lowitz 
I Landkreis 

Beuthen O.-S. 
Eison- und Stahlwerk Bethlen

Falva, A.-G. i. L., Bismurckhtitte 

Borsigwerk Zabrze A. Borsig, Bel'lin 

Colonnowska Gr. -Streb IItz Ohcrs('h lesische Eisenhahn-Bedarfs
Aktiellgesellseh aft, }<'riedenshlitte 

4 Crenzhurgerllittto Creuzbnrger
hutte 

Oppeln Emil Picka, Creuzburgerhiltte 

:i Donncrsmarckhiitte 
mit RuhrellgieBerei 

6 Eintrachthitttc 

71 Ferrum, A.-G., 
vorm. Rhein & Co 

8i Gallz & Co. 

9: Kg!. Htitto Gleiwitz 
mit RohrengieBerei 

10 Heinrichswerk 

Hoffnungshltttc 

Hubertushilttc 

» 

Eisen- nnd 
Stahlgiellerei 

Zahrze 

Eintrac ht
htitte 

Zawodzie 

Ratihor 

Gleiwitz 

Eisengiellerei Rybm, O.-S. 

» Ratitwl'1unllmor 

Eisen- nnd Holtenlinde 
Stahlgiellerci i 

Zabrze Donnersmarckhtitte, Oherschles. 
Eisen- u. Kohlenwerke, A.-G., Zahrzc 

St,t(ltkreis Vcr. Konigs- u. Laurahiitte, A.-G. 
Beuthen 0 OS. flir Bergbau u. Hilttcnhetricb, Bcrlin 

Landkreis 
Kattowitz 

Ratibor 

Stadtkreis 
Gleiwitz 

Tarnowitz 

Ratibor 

Landkreis 
Eetlthen O.-S. 

Aktiengesellschaft Ferrum, vorm, 
Rhein & Co., Zawodzic 

Ganz & Co, EisengieBerci u. Ma
schinen-Fabriks-A.-G., Ratibor 

Del' Koniglich PreuBische Staat 

A. Fitzner, Eisengiellerei und Ma
schinenballanstalt, Ryhna O.-S. 

A. Scl1oellawa, Ratiborhammcr O.-S. 

Kattowitzer A-G. fUr Rergbau- u. 
Eisenhilttenbetrieb, Kattowitz 



14' 

Name des Werkes 
bezw. del' Firma 

ObHschlesische 
Eisenhabnb. darfs
A.' G., Abteilung: 

Hnldschinskywerke 

Konia & Knntze, 
Stablfa~o 19ieBerei 

nnd Kesselscbmiede 

Kunigshutte 

H. Koetz Nachf. 

Lanrahiltte 

Ludwigshiltte 

Betrieb 

StahlgieBerei 

EisengieBerci 

19 Kgl. Hutte Malapane Eisen- und 
StablgieBerei 

20 

21 

22 

Oppelner Eisen
gieBerei 

Gebr. Prankel 

Redenhutte 

Eisenhutten- und 
Emaillierwerk 

Walterhutte 

EiseugieBerei 

» 
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Ort 

Gleiwitz 

Zawodzie 

Konigshutte 

Nicolai 

Laurahutte 

Kattowitz 

Malapane 

Oppeln 

Kreis 

Gleiwitz 

Landkreis 
Kattowitz 

Stadtkreis 
Konigshutte 

PleB 

Landkreis 
Kattowitz 

Oppeln 

Besitzer 

I Oberschl. Eisenbahn-Bedarfs-A.-G , 

I .bt. H"ld,""~'YW"", Gt,'w!" 

Carl Kuntze und Felix Schuster, 
Kattowitz 

Vereiuigte Konigs- und Laurabiltte, 
Aktiengesellschaft fUr Bergbau u. 

Hilttenbetrieb, Berliu 

C. Buschel, Nicolai 

Vereinigte Konigs- nnd Laurahutte, 
Aktiengesellscbaft fUr Bergbau u. 

Huttenbetrieb, Berlin 

Deutsche Phosphorbronze-Iudustrie 
E. v. Miinstermann, G. m. b. H., 

Ludwigshutte bei Kattowitz 

Der KiinigJich PreuBische Staat 

Oppelner EisengieBerei und Ma
schlnenfabrik Carl Loesch, Oppeln 

Gr.-Strehlitz Gr.-Strehlitz Gebr. Prankel, EisengieBerei nnd 
Maschinenfabrik, GroB-Strehlitz 

Zabrze Zabrzc Oberschlesische Kokswerke nnd 

Nicolai PleB 

Chemische Fabriken, A.-G., Berlin 

A.-G. »Elsenhilt'en- und Emaillier
werk \Valterhutte", Nicolai 

8. FluB- und SchweiBeisenerzeugung, Walzwerkbetrieb. 

Name des Werkes 

Baildonhiltte 

2 Bethlen-Falva 

3 Bismarckhutte 

4 Borsigwerk 

5 Friedenshutte 

6 Hermlnenhutte 

7 Hol'fnungshutte 

Betrieb 

Stahlwerk, 
Puddelwerk, 
Walzwerk 

Stahlwerk, 
WaTzwerk 

Puddelwerk, 
Walz,verk 

Walzwerk 

Ort 

Domb 

Seh wientoch
lowitz 

Bismarek
hutte 

Borsigwerk 

Kreis 

Kattowitz 

Besitzer 

I, Obersehlesische Eisen· Industrie, 
AktiengeseUschaft fiir Bergbau u. 

Hiittenbetrieb, Gleiwitz 

Landkreis Eisen- und Stahlwerk Bethlen-
Beuthen O.-S. Falva, A.-G. i. Liq., Bismarckhutte 

Zabrze 

Bismarckhiltte, Aktiengesellschaft, 
Bismarckhutte 

A. Borsig, Berlin 

Frledenshutte Stadtkreis Oberschl. Eisenbahn-Bedarfs-A.-G., 

Laband 

Ratibor
hammer 

Beuthen O.-S. Friedenshutte 

Tost-Gleiwitz Oberschles. Eisen-Industrie, A.-G. 
f. Bergbau u. Hiittenbetrieh, Gleiwitz 

Ratihor Firma A. Schoenawa, Ratiobr
hammer O.-S. 
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9 
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I 

111 
I 

121 
I 

13
1 

14 

I 
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Name des Werkes Betrieb Ort Kreis . Besitzer 

Hubertushlitte Stahlwerk, Hoheulinde Laudkreis I Kattowitzer A.-G. fiir Bergbau u. 
Beuthen O.-S. Eisenhiittenbetrleb, Kattow'itz 

Operschlesische Stahlwerk, Gleiwitz Stadtkreis Obersehl. Eisenbahn-Bedarfs-A.-G., 
Eisen babn -Bedarfs· Walzwerk Gleiwitz Abt.: Huldschinskywerke, Gleiwitz 
Aktien -Gesellschaft, (Puddelwerk 

Abteilung: auBer Betrieb) 
Huldsc.hinskywerke 

i 

K5nigshlitte Stahlwerk, K5nigshlitte K5nigshiltte 
Puddelwerk, \v ....... ", KOnI,,- u_ La ..... tt" 

Walzwerk Aktiengesellschaft f1ir Bergbau u. 

Laurahiitte I 
Hilttenbetrieb, Berlin 

» Laurahiltte Kattowitz 

Marthahlitte Puddelwerk, Kattowitz I » Kattowitzer A.-G. f1ir Bergbau u. 
Walzwerk Eisenhtlttenbetrieb, Kattowitz 

Eisenhfttte Silesia Walzwerk Paruschowitz Rybnik Eisenhiitte Silesia, Aktien - Gesell-
schaft, Paruschowitz O.-S. 

Zawadzki Puddelwerk Zawadzki 
I 

Gr.-Strelitz Oberschlesische Eisenbahn -Bedarfs-
Walzwerk Aktiengesellschaft, Frledenshiltte 

9. Verfeinerungsbetriebe. 

,; 
Z Name des Werkes bezw. 
.,,; der Firma 

Ort Kreis Besitzer ... 
~ 

A. PreB- und Hammerwerke. 

1 

2 

3 

BismarckhiHte 

Borsigwerk 

Creuzburgerhiltte 

Donnersmarekhiltte 

Ferrum, Aktiengesellsc haft, 
yorm. Rhein & Co. 

Friedenshtitte 

Ganz & Co. 

~ Kania & Kuntze, Stahlfa<;on
gieBerei und Kesselschmiede 

9 K5nigshfttte 
(Ritderfabrik, PreBwerk) 

10 Oberschlesische Eisenbahn-
Bedarfs· Aktien -Gesellschaft, 

Abteilung: Huldschinskywerke 

11 Eisenhiltten- und Emaillierwerk 
Walterhtitte 

Bismarck
bUtte 

Borsigwerk 

Creuzburger
hUtte 

Zabrze 

Zawodzie 

FrledenshUtte 

Ratibor 

Zawodzie 

Beuthen O.-S. Bismarckhfttte, Aktiengesellschaft, 
Bismarckhlitte 

Zabrze A. Borsig, Berlin 

Oppeln Emil Picka, Creuzburgerhtitte 

Zabrze DonnersmarckhUtte, Oberschles. 
Eisen- und Koblenwerke, Aktien

gesellschaft, Zabrze 

Kattowitz Aktiengesellseha.ft Ferrum, 
Yorm. Rhein & Co., ·Zawodzie· 

Stadtkreis Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs
Beuthen 0 -So Aktien-Gesellsc.haft, Friedenshtitte 

Ratibor 

Kattowitz 

Ganz & Co., EisengieBerei und 
Maschinen-Fahriks-A.-G., Ratlbor 

Carl Kuntze und Felix Schuster, 
Kattowitz 

K5nigshUtte Stadtkreis Vereinigte K5nigs- u. Laurahlitte, 

Gleiwitz 

Nicolai 

K5nigshlitte Aktiengesellschaft fflr Bergbau u. 
O.-S. HUttenbetrieb, Berlin 

Gleiwitz 

PleB 

Oberschlesische Eisenbahn -Bedarfs
Aktiengesellschaft, 

Abt.: Huldschlnskywerke, Gleiwitz 

A.-G. »Eisenhiltten- und Emaillier
werk Walterhiltte«, Nicolai 



Name des Werkes bezw. 
der Firma 

Ort 
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Kreis Besitzer 

B. Rohrwalzwerke, RohrpreBwerke, RohrschweiBereien. 

Bethlen·Falva SChwientoch'jBeuthen Eisen· und Stahlwerk Bethlen-
lowitz Falva, A.-G. i. Liq., Bismarckhiitte 

Bismarckhiitte Bismarck- I » Bismarckhiitte, Aktiengesellschaft, 

3 

4 

5 

Ferrum, Aktiengesellschaft, 
vorm. Rhein & Co. 

W. Fitzner 

Laurahutte 

6 Oberschles. Eisenbahn-Bedarfs
A.-G., Abt.: Huldschinskywerke 

hiitte Bismarckhutte 

Zawodzie 

Laurahiitte 

» 

Gleiwitz 

Kattowitz Aktiengesellschaft Ferrum, vorm. 

» 

Gleiwitz 

Rhein & Co., Zawodzie 

Firma W. Fitzner, Laurahutte 

Vereinigte Konigs- u. Laurahutte, 
Akticngesellschaft fUr Bergbau u. 

Hiittenbetl'ieb, Berlin 

Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs
Aktiengesellschaft, 

Abt.: Huldschinskywerke, Gleiwitz 

C. Konstruktionswerkstiitten. 

1 ' 

2 

3 

i 

Bethlen Falva 

Donnersmarckhutte 

Eintrachthiitte 

Ferrum, Aktiengesellschaft, 
vorm. Rhein & Co. 

W. Fitzner 

Hubertnshiitte 

7.1 Kanl'a & K t St hlf I un ze, a ayon-

8 

9 

10 

gietlerei und Kesselschmiede 

H. Koetz Nachf. 

Konigshiitte 

Konig!. Hutte Gleiwitz 

11 A. Leinveber & Co., G. m. b. H. 

12 Oberschlesische Kokswerke und 
Chentisehe Fabriken, A.-G., 

Abteilung: Redenhutte 

13 Pielahiitte 

14 Eisenhiitten- und Emaillierwerk 
Walterhutte 

Schwientoch- Beuthen O.-S. 
lowitz 

Eisen- und Stahlwel'k Belhlen
Falva, A.-G. i. Liq., Bismarckhiitte 

Zabrze 

Eintracht
hiitte 

Zawodzie 

Laurahutte 

Zabrze Donnersmarckhlltte, Obel'schles. 
Eisen- und Kohlenwerke, Aktien

gesellschaft, Zabrze 

Stadtkreis Vereinigte Konigs- u. Laurahiitte', 
Beuthen O.-S. Aktlengesellschaft fiir Bergbau u. 

Huttenbetrieb, Berlin 

Kattowitz Aktiengesellsehaft Ferrum, vorm. 
Rhein & Co., Zawodzie 

,. Firma 'V. Fitzner, Laurahiltte 

Hohenlinde Beuthen O.-S. Kattowitzer A.-G. fiir Bcrgbau u. 

Zawodzie 

Nicolai 

Konigshiitte 

Gleiwitz 

Zabrze 

Kattowitz 

Pletl 

Stadtkreis 
Konigshutte 

O.-S. 

Gleiwitz 

Zabrze 

Eisenhuttenbetrieb, Kattowitz 

Carl Kuntze und Felix Schuster, 
Kattowitz 

C. Biischel, Nicolai 

Vereinigte Konigs- u. Laurahiitte, 
Aktlengesellschaft fiir Bergbau u. 

Huttenbetl'ieb, Berlin 

Der Konig!. PreuBische Staat 

A. Leinveber & Co., G. m. b. H., 
Gleiwitz-Bahnhof 

Oberschlesische Kokswerke und 
Cbemisehe Fabriken, Aktiengesell

sehart, Berlin 

Rudzinitz Tost - Glelwitz Die G. H. von Rufferschen Erben 

Nicolai PleB A.-G. »Eisenhiitten- und Emaillier
werk Walterhiitte«, Nicolai 

D. Maschinenbauanstalten nnd Maschinenreparaturwerkstiitten. 

Donnersmarckhiitte Zabrze Zabrze Donnersmarckhutte, Oberschles. 
Eisen- nnd Kohlenwerke, Aktlen-

gesellschaft, Zabrze 

2 Eintrachthutte . Eintracht- Stadtkreis Vereinigte' Konigs- u. Laurahittte, 
hiitte Beutben O.-S. Aktiengesellscbaft fUr Bergbau n. 

Hiittenbetrieb. Berlin 

3 Ferrum, Aktiengesellschaft, Zawodzie Kattowitz Akttengesellscbaft Ferrum, vorill. 
vorm. Rhein & Co. Rhein & Co., Zawodzie 



Name des ~Werkes bezw. 
del' FirIIla 

Ganz & Co. 

Wilhelm Hegenscheidt, 
G. m. b. H. 

6, Kania & Kuntze, Stahlfa~on
gicllerei und Kesselschmiede 

7 K. Koetz Nachf. 

8 K1inigl. Hiitte Gleiwitz 

9 Konigl. Hiitte Malapane 

10! Oppelner Eisengiellerei und 
1 Maschinenfabrik, C. Loesch 

11 '[ Eisenhiltten- und Emaillierwerk 
Walterhiitte 

Ort 

Ratibor 

Zawadzie 

Nicolai 

Gleiwitz 

Malapane 

Oppel1l 

Nicolai 
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Kreis 

Ratibor 

Kattowitz 

Plef3 

Gleiwitz 

Oppeln 

Plef3 

Besitzel' 

I 
Ganz & Co., Eisengiellerei und 

Maschinen-Fabriks-A.-G., Ratibor 

! Wilhelm Hegenseheidt, G. m. b. H., 
Ratibor 

Carl Kuntze und Felix Schuster, 
Kattowitz 

C_ Biischel, Nicolai 

Del' Koniglich Preullische Staat 

Oppelner Eisengiellerei und Ma
schinenfabrik C. Loesch, Oppeln 

A.-G., »Eisenhiitten- 'n. EIIlaiJIier
werk Waltel'hiitte«, Nicolai 

E. Sonstige Verfeinel'1Ingsbetriebe 
(Kaltwalzwerkc, Druhtwel'ke, Kleineisenfabriken, Eisenblechwarenfabriken). 

Bethlen-Falva, Kaltwalzwerk, 
Drahtwalzwerk 

2 Bismarckhiitte, Kaltwalzwerk 

3 Drahtwerke Gleiwitz, 
Drahtwerk, Kaltwalzwerk 

4 Ferrum, A.-G., vorm. 
Rhein & Co., Kleineisenfabrik 

sChwientoch-IBeuthen 
lowitz 

Bismarck
hiitte 

Eisen- und Stahlwerk Bethlen
Fal va, A.-G. i. Liq., Bismarckhiitte 

Bismarckhiitte, Aktiengesellschaft, 
Bismal'ckhiitte 

Gleiwitz Gleiwitz Oberschlesische Eisenindustrie, 

Zawodzie 

A.-G. f. Bergbau u. Hiittenbetrieb 
(Abt. fill' Drahtwaren), Gleiwitz 

Kattowitz Aktiengesellschaft Ferrum, vorm. 
Hhein & Co., Zawodzle 

5 R. Fitzner, Kleineisenfabrik Laurahiittc 
I 

R. Fitzner, Nietenfabrik, 
Laurahiitte O.-S. 

61 Wilhelm Hegenscheidt, Ratibor 
G. m. b,H., Eisenblechfabrikation 

Ratibor Wilhelm Hegenscheidt, G. m. b. H., 
Ratibor 

7 

~I 
;S I 

....11 

I 
1 

2 

3 

Hoffnuugshiitte, Kleineisen
fabrik, Achsenfabrik 

A. Leinvebel' & Co., 
Kleincisenfabrik 

Oberschlesische Kokswerke uud 
Chemische Fabriken, A.-G., 

Abteilung: Redenbiitte, Klein
eisenfabrik, Eisenblecbwaren

fabrik (Elektrische Schweillel'ei) 

Ratibor
hammer 

Gleiwitz 

Zabrze 

Gleiwitz 

Zabrze 

Firma A. Schoenawa, Ratibor
bammer O.-S. 

A. Leinveber & Co., G. m. b. H., 
Gleiwitz-Bahnllof 

Oberschlesische Kokswcl'ke und 
Chemiscbe Fabriken, Aktiengesell

schaft, Berlin 

10. Zinkblende=Rosthiitten. 

Name des 'Yerkes 

Bernhardi -Rilsthiitte 

Bcuthenerhiitte 

Godulla-Blender1istanstalt 

Ort Kreis Besitzer 

Rosdzin Kattowitz Bergwerksgespllschaft Georg von 
Giesches Erbcn, Breslau 

Friedenshiitte Stadtkreis Oberschlcsische Zinkbiitten-Aklien-
Beutllen 

GodullahittteBeuthen O.-S. 

I 

Gesellschaft, Kattowitz 

Graflich Schaffgotschscbe Werke in 

I Beutben O.-S. Pachterin: Hohen
lohe-Werke, A.-G., Hohenlohehiitte 



Name des Werkes 

4 Guidottobiltte 

284 

Ort Kreis 

Chropaczow Beuthen o.-s.1 
I 

Besitzer 

Graf Guido Henckel, Filrst von 
Donnersmarck auf Neudeck, 

Kreis Tarnowitz 

5 Hohenlobe-Blendel'ostanstalt Hohenlohe
hiltte 

Kattowitz Hobenlobe-'Verke, Aktien-Gesell
scbaft, Hobenlobebiitte 

6 Jobannahiitte 1) 

7 Kunigundehiitte 

Siemianowitz 
Gutsbezirk 

Zawodzie Oberseblesiscbe Zinkbiltten-Aktien
Gesellscbaft, Kattowitz 

8 Lazyhiltte, SchwefelsaUl'efabrik Eadzionkau I Tarnowitz 
und Blenderllsthiltte 

Grafen Hugo, Lazy, Artbur 
Henckel von Donnersmarck 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

6 

7 

8 

9 

10 

Liebehoffnungsbiitte 

Reckebiltte 

Silesiahiltte I 

IV 

V 

VI 

Name des Werkes 

Bel'llhardihiitte 

Carls-Ziokhiitte 

Clarabiltte 

Flora-Zinkbiltte 

Franzhiitte 

God ulla-Zinkb ii tte 

Guidottohiittc 

Hobenlobe-Zinkbiitte 

Hugo-Zinkbiitte 

Kunlgundehiitte 

Antonienbiitte Kattowitz 

Rosdzin 

Lipine 

Bergwerksgesellscbaft Georg von 
Giesches Erben, BI eslau 

Beutben O.-S. Scblesiscbe Akten· Gesellscbaft fiir 
Bergbau und Ziukhiittenbetrieb 

II. RobzinkbUUen. 

Ort Kreis 

Rosdzin Kattowitz 

Ruda Zabrze 

Beutben- Stadtkreis 
Schw~rzwald Beuthen O.-S. 

Bobrek 

Bykowine 

Landkreis 
Benthen O.-S. 

Kattowitz 

Besitzel' 

Bergwerksgesellschaft Georg v. Giesches 
Erben, Breslau 

Franz Graf von Ballestrem. Pachterin: 
Hohenlohe-'Yerke, A -G., Hohenlohehiltte 

Oberschlesische Zinkhiltten - Aktiengesell-
schaft, Kattowitz 

Oberschl. Eisenindustrie, A.-G. fill' Berg
bau und Hilttenbetrieb, Gleiwitz 

Oberschles. Ziukhiitten-A.-G., Kattowitz 

Godullahutte Beutben O.-S. Graflicb Schaffgottschsche Werke, 

Cbropaczow 

Hohenlobe
hiltte 

Antonienhiitte 

Zawodzie 

Kattowitz 

Beuthen O.-S. Pachterin: Hoheulohe
Werke, Aktiengesellschaft, Hohenlohehiitte 

Graf Guido Henckel Furst von Donners
marck auf N eudeck 

Hohenlohe- Werke, Aktiengesellscbaft 
Hohenloheh iltte 

Die GrafenHugo, Lazy, Arthur Henckel von 
Donnersmarck auf Naclo bezw. Wolfs berg 

Obcrschlesische Zinkhtlttcn-Aktien

Gesellschaft, Kattowitz 

1) Seit dem 1. Oktober 1906 im Betriebe. 



,.; 
z 
S Name des Werkes 

H 

11 Lazyhiitte 

12 Liebehoffnungsbiitte 

13 Norma-Zinkhiitte 

14 Paulshiitte 

15 Rosamundehiitte 

16 Silesiabiitte 11 

17 » III 

18 » VII 

19 Theresiahiitte 

20 Thurzohiitte 

21 Wilhelmine Zinkhiitte 

Antonlenhiltte 

2 HohenIohehiltte 

3 Jedlitze 

41 Kunigunde 

;:; Ohlau 

6 Piela 

7 Schoppinitz 

8 Silesia 

Kgl. Friedrichshiitte 

2 Walter Croneek-Hiltte 

285 

-

Ort Kreis Besitzer 

I 
Radzionkau Tarnowitz Die Grafen Hugo, Lazy, Arthur Henckel 

Donnersmarck 

I Antonienhiitto Kattowitz » 

Normahiitte » Bergwerksgesellschaft Georg v_ Giesches 
Erben, Breslau 

I 

Elchenau » » 

Beutben- I Stadtkreis Oberscblesische Zinkhiitten - Aktiengesell-
Sehwarzwald iBeuthen O.-S. sehaft, Kattowitz 

Liplne I Landkreis Schles. Aktiengesellscbaft f1ir Bergbau 
Beuthen O.-S. und Zinkhiittenbetrieb, LipiDe 

» » » 

» » » 

Gutsbez. Mi- Kattowitz Hohenlobe-Werke, Aktlengesellschaft, 
chalkowitz II Hohenlohebiitte 

Gutsbz.Bltren- » Schles. Aktiengeseilschaft f1ir Bergbau 
hof -Bykowine und Zinkhl1ttenbetrieb, Lipine 

Se hoppinitz » Bergwerksgesellschaft Georg v. Giesches 
Erben Breslau 

12. Zinkblech-Walzwerke. 

Antonienhl1tte I Kattowitz Die Grafen Hugo, Lazy, Arthur Henckel 
von Donnersmarck-Beuthen 

Hohenlohe- Hohenlohe-Werke, Aktiengesellschaft, 
hiltte Hohenlohehl1tte 

Jedlitze Oppeln Schles. Aktiengesellschaft f1ir Bergbau 
und Zinkhl1ttenbetrieb, Lipine 

Myslowitz Kattowitz Oberschles. Zinkhl1tten-A.-G., Kattowitz 

Tbiergarten Ohlau Schles. Aktiengesellschaft f1ir Bergbau 
und Zinkhilttenbetrieb, Lipine 

Rudzinitz Tost - Gleiwitz DIe G. H. von Rufferschen Erben; 
Pii~hterin: Scblesische A.-G. f1ir Bergbau 

und Zinkhl1ttenbetrieb, Lipine 

Scboppinitz- Kattowitz Bergwerksgesellscbaft Georg v. Giescbes 
Rosdzin Erben, Breslau 

Lipine Beutheu O.-S. Schles. Aktlengesellschaft f1ir Bergbau 
und Zinkhl1ttenbetrieb, Lipine 

13. Blei- uod SilberhUtten. 

Friedricbs
hiltte 

Eichenau 

Tarnowitz Der KOnigl. PreufHsche Staat 

Kattowitz Bergwerksgesellschaft Georg v. Giesches 
Erben, Bresiau 
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Zusammenstellung der Hauptzablen der Statistik der Oberscblesiscben 
Berg- und Hiittenwerke fUr das Jabr 1906. 

Arbeiter-

I Zahl l1lhne Geldwert 

Betrieb der Jahres- Produktion der 

Arbeiter Gesamt- Produktlon 

betrag 

I Mark Tonnen Mark 

I. Steinkohlengruben 90074 94433 509 Steinkohlen 29 653 528 219367725 

II. Eisenerzgruben 1751 916 055 Eisenerze 213439 I) 1 152 000 

III. Zlnk- und Bleierz- 12972 9 918 615 Galmei . 186 966 3366501 
grub.en Zinkblende. 396917 31059300 

Bleim'ze 4~ 496 5 026 437 
Eisenerze 31424 173 567 
Sehwefelkies 6214 55776 

IV. Koks - Anstalten und 3556 3155420 Koks 1471530 17660000 
Cinderfabrrken Cinder 131 047 700000 

Teer. 68755 1 400 000 
Schwefelsaures Am-

moniak 20035 4800000 

V. Brikettfabriken 154 129 173 Steinkohlen briketts . 138818 1 388 899 

Eisenhiitten. 

VI. Hochofenbetrieb 5046 4622574 Roheisen 901 306 52 801 425 
BIei . 243 85934 
Ofenbruch usw. 2086 112748 

VII. Eisen- und Stahl- 3179 2 853 964 GullwarenII. Schmel· 
giellerei zung. 69600 9295177 

Stablformgull . 7031 2 327 302 

VIII. Flull- und SchweiB- 19454 18846817 Stahlformgull . 4680 1533178 
eisenerzeugung, Walz- Halbzeug 349263 28 842319 
werksbetrleb Fertigerzeugnisse der 

\Valzwerke . 750545 93562742 

IX. Verfeinerungsbetriebe 13 566 12473382 Erzeugnisse alIer Art 239999 70177 144 

Zink- und Bleihii tten. 

X. Zinkblenderllsthiltten. 2988 2494623 Schwefelsilul'e , be-
rechnet als 50-
grlldige Silure . 127 626 1 953 498 

Wasserfreie flilssige 
scbweflige Silure . 1625 81262 

XI. RohzinkdarstelIung 8221 7 532 246 Rohzink 
'1 

135 970 70 tl57 492 
Zinkstaub 3277 1 435 913 
BIei . 1293 427 577 
Cadmium 28 181 988 

XII. Zinkblechwalzwerke . 1006 933 244 Zinkblech 52587 28 678 727 
Biei . 535 173725 

XIII. ZinkweiBdarstelIung 2) - - Zinkweill - -
Zinkgrau - -

XIV. BIei- und Silberhiitten 833 728 334 Blei . 38372 13251073 
Gliltte 2220 804056 
Silber 13 1 164761 

162 800 1159 037 956 

I) Geschiitzt. - 2) In 1906 kein Betrieb. 
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