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Der Bergbau auf der Diisseldorfer Ausstellung 1902. 
E le k tr iz i ta t  u n d  K ra ftg a s  im  B e rg b a u  u n d  H iitte n w e se n .

Yon Dipl.-Ing. R. G o e t z e ,  Bochum.

Hierzu Tafel 65—75.

Seitdem vor 22 Jaliren die rheinisch-westfalische 
Maschinen-Industrie das letzte Mai Gelegenheit hatte, 
in einhcitlicher Geschlossenheit ihr Konnen zu zeigen, 
hat der mit dem heimischen Bergbau und Hiittenwesen 
eng verkniipfte Maschinenbau gewaltige Fortschritte 
gemaclit. Am eindrucksvollstun tritt diese Entwicklung 
durch diejenigen Triebkriifte hervor, welche nach und 
neben den alten, bewiihrten Gehiilfen Dampf, Wasser 
und Druckluft in den Zeclien- und Huttenbetrieb neu 
eingefuhrt wurden, das sind: die Elektrizitat und das 
Kraftgas. Beide haben in hohem Mafse umbildend und 
neuschaffend auf das einschlagige Maśchinenwesen ein^ 
gewirkt. Die jetzige Ausstellung giebt ein vortreffliches 
Bild dieser veranderten Verhaltnisse. Der Bau von 
Grolsgasmotoren insbesondere ist hier das erste Mai auf 
einer deutschen Ausstellung wiirdig vertreten, ist doch 
auch Rheinland-Westfalen die Wiege dieses jiingsten, 
aber vielversprechenden Kraftspenders.

Auf dem Gebiete der Elektrotechnik sind es in der 
Hauptsache rheinische Firmen, welche ausstellen und 
Anerkennehswertes geleistet haben. Freilich war eine 
gewisse Einseitigkeit in den Darbietungen von vorn- 
herein nicht zu vermeiden, da der Anteil der rheinisch- 
westfalischen an der gesamten deutschen elektrotech-

nischen Industrie bisher verhaltnismafsig gering war. 
Aber was Yon den bedeutenderen Firmen geboten wird, 
giebt ein imponierendes Gesamtbild und zeigt die auf 
den Bergbau angewandte Elektrotechnik in einem noch 
nicht gesehenen Umfange. Dagegen sind elektrisch 
betriebene Hiittenwerksmaschinen sehr sparlich ver- 
treten, weil diejenigen Firmen fehlen, welche auf diesem 
Gebiete hervorragend thatig sind, wie „Union"', 
„Schuckert“ , „Siemens & Halske" und die „Allgemeine 
Elektrizitats-Gesellschaft^.

Durch friihere Berichte im „Gliickauf“ ist schon 
ein Teil der hierher gehorenden Gegenstande vorweg 
genommen. Wo im Nachstehenden trotzdem das be- 
treffende Anwendungsgebiet besprochen wird, soli damit 
eine Erganzuńg namentlich hinsichtlich der elektrischen 
Verhaltnisse geliefert werden.

E l  e k t r  i z i tii t s e r z  e u g u n g .
Die aus wirtschaftlichen Griinden sich immer mehr 

herausbildende Centralisation des Betriebes hat dazu 
gefiihrt, dafs eine stattliche Anzahl von Zechen und 
Hiittenwerken iiber ansehnliche elektrische Kraftstationen 
mit Maschineneinheiten bis zu mehreren Tausend PS. 
verfiigt. Dampfdynamos, welche fiir solche Stationen 
in Frage kommen, sind in reicher Zahl in der Maschinen-
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halle zu finden. Hier sind nicht weniger ais 26 der
artige Maschinen zu sehen mit einer maximalen 
Leistung von ca. 12 600 PS., rund 7800 KW. elek- 
trischer Energie bereitstellend.

Betritt man die Halle von dem Ilaupteingang aus, 
so findet man die Dampfdynamos zu beiden Seiłen des 
Mittelganges in langer Reihe angeordnet. Zur Erlangung 
einer guten Uebersicht yersaume man aber nicht, bei 
der Ausstellung von Bechem u. Keetmann, welche sich 
dem Hauplwege vorlagert, links abzubiegen und durch 
don an der W and entlang fiihrenden Seitenweg zum 
Eingang der Maschinenballe zuriickzukehren. Bei diesem 
Rundgange fallt an den Maschinen in elektrisclier und 
mechanischer Beziehung vcrscliiedenes auf,  was die 
jetzigc Konstruktionsrichtung kennzeichnet und sich in 
folgenden Beobachtungen zusammenfassen lafst:

Die Drehstromgeneratoren sind ohne Ausnahmc so- 
genannte Schwungradmaschinen, wahrend nur eine 
einzige Gleichstrommaschine, und zwar eine 600 PS. 
Dampfdynamo der Dinglerschen Maschinenfabrik A.-G. 
und der Elektrizitatsgesellschaft vorm. W . Lahmeyer& Co. 
(Taf. 65) nach dieser Type gebaut ist. Bekanntlich besitzen 
die Schwungradmaschinen kein besonderes Schwungrad, 
sondern das zur Erzielung eines ausreichenden Ungleich- 
formigkeitsgrades notige Schwunggewicht ist in den 
rotierenden Magnetstern der Dynamo verlegt. Dies 
lafst sich bei den ublichen Spannungsverhaltnissen und 
Polwechselzahlen, sowie den hieraus resultierenden 
Umfangsgeschwindigkeiten leichter fiir Drelistrom- ais 
fiir Gleichstromdynamos durchfiihren, ohne dafs die 
Abmessungen der Maschine bei der praktischen Aus- 
fiihrung lastig fallen. Die ausgcstellten Drehstrom- 
dynamos lassen erkennen, dafs man die zur Erzielung 
grofserer Einfachheit und bessercn Aussehens herge- 
stellten Schwungradmaschinen jetzt ais normal ansehen 
darf. Grofser Durchmesser und geringe Breite kenn- 
zeichncn diese Maschinen, Merkmale, welche der schlanke 
Riesenleib des grofsen 2000 V. Drehstromgencrators der 
Elektrizitatsgesellschaft „Helios" (Taf. 65) besonders 
deutlich zeigt.

Dic Polriider einiger grofserer Drehstromdynamos 
tragen blankę Magnetwickelungen, welche durch spiral- 
formiges Aufwickeln eines hochkantig gelegten Kupfer- 
stabes hergcstellt sind. Zwischen den einzelnen Win- 
dungen sitzen Isolationseinlagen. Besondere technische 
Vorziige hat diese Wicklungsart nicht, sie ćntspricht 
nur einem gefiilligen Aussehen.

Kohlenbiirsten werden, wie friiher schon fiir Motoren, 
je tz t  auch fiir Dynamos, namentlich bei grofseren 
Leistungen, allgemein bevorzugt; selbst an Schleifringen 
fiir die Erregung sind Kohlenbiirsten anzutreflen, aus 
Sicherheitsgriinden zwei bis drei pro Schleifring.

Die Gleichstromdynamos sind ohne Ausnahme 
Aufsenpolmaschinen, die Drehstromdynamos Wechselpol- 
maschincn mit rotierenden Magneten und feststehendem

Anker. Alle grolseren Gleichstrommaschinen haben n 
Nuten versehene Trommelanker.

Zum Antrieb der Dynamos dienen vorzugswei 
liegende Maschinen, fiir welche die Tandemtype jel 
augenscheinlich recht beliebt ist. Is t  letztere fiir d 
Antrieb von Drehstrom-Schwungradmaschinen giinsti 
so bietet sie noch aulśer der beąuemen Gestaltung d 
Steuerungsantriebes den Yorteil, eine spatere li 
weiterung der Anlage einfach durch Anfiigen cin 
zweiten Seite, immer unter Ausnutzung richtiger Yerbun 
wirkung, durchfiihren zu konnen. Die ausgedehr 
Anwendung der Dampfiiberhitzung hat an einzeln 
Maschinen besondere Anordnungen veranlafst, von den 
etwas bei der Beschreibung einiger Dampfdynamos ( 
walint ist.

Ais Regulatoren kommen, wie die Ausstellung 
maschinen zeigen, Flachregler immer m ehr in Aufnahn 
eine Erscheinung, die vollkommen gerechtfertig i 
Die hohen Anforderungen, welche die elektrisclien M 
schinen an dic Regulierfahigkeit der Dampfmaschin 
stellcn, werden durch den schneller und sichcrer a 
dic Steuerung einwirkenden Achsenregler besser erfiil

Die in der Maschinenhalle stehenden Dynamos < 
zeugen folgendc Stromarten:
1. Einphasen-Wechselstrom von 10 000 Volt Spannu
2. Drelistrom von 5000 und 2 000 „ „

3. Gleichstrom bis zu 600 „ „

Die Periodenzahl des Drehstroms betriigt, abgeseh
von der Primarmaschine fiir die elektrische Wassc 
haltung von Ilaniel u. Lueg, durchweg 50 per Sek.

Von den Dampfdynamos fallt naturgemas dic maxini 
3500 PS. leistende Dreifach-Expansionsmaschine d 
Gutehoffnungshiitte am meisten auf, welche mit ein 
Drehstromdynamo fiir 5000 Volt und 2500 K W . maj 
maler Leistung gekuppelt ist. Diese machtige, fiir d 
Elektrizitiitswerk in Essen bestimmte Maschine zei  ̂
wie vorteihaft durch die Centralisation die Betriebskosti 
bceinflufst werden, sind doch fiir 1 PS. und Stunc 
5,7 kg D am pfrabrauch  garantiert. Der elektrische Ti 
riihrt von der Elektrizitatsgesellschaft vorm. W . La 
meyer & Co. her.

Zur Erliiuterung der abgebildeten Dampfdynam 
mijgen folgendc Angaben d ienen:

Taf. 65: Drehstromgenerator fiir 2000 K W .,  2000 
und 72 Umdr./Min. von der Elektrizitatsgesellsch 
Helios, gekuppelt mit einer 2000pferdigen liegend 
Zwillings-Tandem-Dampfmaschine der Maschinenfabi 
Grevenbroich. Volt- und Amperemeter sind, anal 
den Manometern der Dampfmasehine, auf einer vor t 
Dynamo stehenden Saule vereinigt. Der Hauptscha 
hebel ist ais I-Iandrad ausgebildet, dessen Achse ser 
recht steht und unter Flur die Schaltkontakte trii 
Die Spannungs- und Stromregulierung fiir den Erreg' 
stromkreis geschieht in ahnlicher W eise durch Kurbi 
zu beiden Seiten des Handrades. Es ist also kei
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besondere Schalttafel vor!ianden, sondern alle Apparate 
und Handhabungen sind moglichst den im Dampf- 
masebinenbetriebe iibliclien angepafst.

Die hochste auf der Ausstellung vorkommende 
Spannung von 10 000 Y. wird erzcugt durcli die Ein- 
phasen-Wecbselstrommasehine der Elektrizitiitsgescllscliaft 
vorm. W . Lahmeyer & Co. Gekuppelt ist diese Dynamo 
mit einer . 500 pferdigen Tandem-Vcntilmasehine der 
Maschinenbauanstalt Humboldt, Kalle (Taf. 06 und Taf. 73 
Fig. 1). Fiir die Anwendnng uberhitzten Dampfes sind 
einige besondere Anordnungen getroffen. Der Ilochdruckr 
cylinder liegt hinter dem Niederdruckcylinder, auf sciner 
Grundplatte Yerschicbbar. Um einseitige Erwarmung des 
Cylinders zu vermeiden, sind die Dampfleitungcn zu den 
Ventilkasten getrennt gehalten und vereinigen sich erst 
aufserhalb der Maschine. Im Receircr findet durcli ein ein- 
gebautes Heizrohrensystem von neuem Ueberhitzung statt. 
Bei E sitzt auf der Maschinenwelle dic Erregermasehine. 
M ist das gleichzeitig ais Schwungrad dienende Magnet- 
rad, A ist das Gohiiuse der Ilochspannungswicklung,
5 sind die Schleilringe fiir den Erregerstrom.

Den einzigen auf der Ausstellung vertretcnen Gleicli- 
strom-Schwungradgenerator stellt Taf. 65 dar. Es ist 
dies eine 600pferdige stehende Componndmaschine der 
Dinglerschen Maschinenfabrik A.-G., gekuppelt mit einer 
Dynamo der Elektrizitatsgesellschaft Yorm. Lahmeyer
6  Co. Dic Dampfmaschine hat 600/950 Cylindcrdurchm., 
700 111111 Hub und macht 120 Umdrehungen/Min. Zwęcks 
sehneller Anpassung an verandertc Leistungen wird durch 
den Aclisenregler nicht nur dic Fiillung sondern auch 
die Komprcssion veriindert. Dic Dynamo entwickelt 
bei 600 V. Spannung 450 K W . Fiir 10 Atm. Dampf- 
druck und 300 0 Ueberhitzung ist ein Dampfverbrauch 
Yon 5,5 kg pro PS./Std. gewahrlcistet.

Von Louis Soest & Co., Reisliolz, wird ein Maschincn- 
aggregat ausgestellt, welches wegen seines geringen 
Raumbedarfs und niedrigen Prcises fiir die Anlaufcrregung 
von Drehstromdynamos besonders passend crscheint. 
Die Gleiclistromdynamo liefert Strom von 220 Volt und 
ist direkt gekuppelt mit einer stehenden Verbundmar 
schine, welclie bei 525 Umdr./Min. und 10 Atm. 
Betriebsspannung 150 PS. leistet. Ein zwischen den 
Cylindern liegcndcr, rotierender Kolbcnschieber besorgt 
die Dampfverteilung.

In der Maschinenlialle sind aufserdem noch 2 be- 
merkenswerte rotierende Dampfmaschinen ausgestellt. 
Schon langer bekannt und auf mehreren Zechen nament- 
lich ais Beleuchtungsmaschinc iiber und unter Tage 
sowie ais Reseryemaschine erprobt ist die Lavalsche 
Turbinendynamo. Die Maschinenbauanstalt Humboldt, 
Kalk, zeigt eine derartigc lOOpferdige Maschinc, (Taf. 73 
Fig. 2), wclche eine zweiankerige Gleiclistromdynamo der 
Deutschen Elektrizitatswerko vorm. Garbe, Lahmeyer 
& Co. treibt. Die Anker konnen fiir verschiedcnc 
Spannungen und mit getrennter Regulierung versehcn

werden, sodafs man z. B. fiir 'die Beleuchtung des 
Zechenplatzes dem einen Anker Strom von 110 Y., fiir 
entfernter liegende Betriebe dem andern Anker vielleicht 
220 V. entnehmen kann. Fiir die ausgestelltc Maschinc 
stellt sieli der Dampfverbrauch pro PS./Std. 
ohneKondonsationauf 18,5 16,5 15,5- 14,6 kg

bei 6 8 10 12 Atm.
mit „  „ 9 — 10 8 ,5 — 9,6 8 ,3 — 9,2 8 ,1— 9 „

Wo mari demnach hohen Dampfdruck und nament- 
licli Kondensation anwenden kann, gestaltet sich das 
Arbeiten der Dampfturbine wirtschaftlich giinstig.

Ilintcr der friiher erwalinten Tandemmaschine der 
Mascliinenbananstalt Humboldt befindet sich eine Elektro- 
Rotations-Vcrbundmaschine der Maschinenfabrik II. Wil- 
lielmi, M iilheim-Ruhr. Bei dieser Maschine, dereń 
Aeufseres Fig. 3 der Tal. 73 erkennen liifst, ist die im Innern 
liegende Kurbel ais rotierender Kolhenkorper ausge- 
bildet. Der Arbeitsdampf gelangt zunachst in eine 
gleichzeitig ais Schwungrad dienende Turbinę und driickt 
dann, durch einen Kolbcnschieber gesteuert, auf den 
Kurbelkiirper, der seinerseits dic Kraft direkt auf die 
Kurbclwelle iibertragt. Der Dampfverbinuch soli ca. 
10 pCt. geringer sein, ais bci einer gleichartigen Ma
schine mit hin und her gehendcm ■Kolben. Die Aus- 
stellungsmaschine bietet bei 400 mm Cylindcrdurchm., 
8 bis 12 Atm. Dampfdruck und 500 — 625 Min. Um- 
dichungcn 2 4 — 36 PS. In  fremden Betrieben hat diese 
Rotfitionsmaschinc noch nicht Gelegenhcit gehabt sieli 
zu bewahren.

Im Vorstehenden sind nur einige in elektrischer 
oder mechanischer Bezieliung bemerkenswerte Dampf- 
dynamos hervorgehobcn. Die sonstigen Ausfiihrungon, 
welclie in den Ausstellungen der elektrotechnischen 
Fabrik Rlieydt, Max Schorcli & Cie., der deutschen 
Elektrizitatswerko u. a. m. zu finden und zum griifstcn 
Teil im Betrieb zu beobachten sind, Icgcn Zcugnis ab 
von dem hohen Standc dieses Maschincnzweigcs.

Kleinerc Dynamomaschincn oline Antrieb sind aufser 
in der Maschinenlialle zu finden in dem Sonderpavillon 
der Elektrizitatsgesellschaft vorm. W . Lahmeyer & Co., 
und in der Industriehalle, Gruppe V, bei der Sonder- 
ausstcllungder elektrotechnischen Fabrik Rheydt. Schliefs- 
lich stehen noch zwei Gasdynamos in der Ausstellung- 
der Gasmotorenfabrik Dcutz.

E l c k t r i s c h e  F o r d e r u n g .
Die schon scit einer Reihe von Jahren  in den Bcrg- 

bau eingcfiihrte elektrische Forderung ist in reichcni 
Mafse Y c r tre te n .  Die Anwendnng des clcktrischen An- 
triebes auf Ilauptschaclitfordermaschincn, welclie jetzt 
im Yordcrgrundc des Intercsses stelit, und dereń Zweck- 
mafeigkeit die Praxis bald entscheiden wird, hat unter 
den bedeutenden clcktrischen Firmcn einen scharfcn 
Wcttbcwerb gezeitigt. Welclie Bcdeutung die elektrotecli- 
nisclie Industrie dieser Zeitfragc beimifst, beweisen die 
Anstrengungcn, wclche die von der Ausstellung ausge-
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schlossenen Firmcn gemacht haben, 1x111 ihre Thatigkeit 
auf diesem Gebiete zu veranscliaulichen. Ilaben Siemens
& Halske durcli dio von vielen mit Spannung erwartete 
Zoliernmaschine, welche, im „Gliickauf" schon friihcr 
eingciiend bosprochon ist, und von dereń iiufscren Ein- 
fachheit wohl manclior iiberrascht war, einen gewisson 
Yorsprung erlangt, so kann dic Allgemeine Eloktrizitats- 
Gcsellschaft durcli die noch wahrend der Ausstellungs- 
zeit wahrscheinlicli bcondeto Montagc cinor elektriseben 
Fordermaschine fiir Zeche Prculśen II ,  Schacht I, dic 
angczweifelte Brauehbarkcit des Drchstroms fiir solche 
Maschincn nnchweisen. Zeichnungcn dieser Maschine 
sind im Gebaudc des bergbaulichcn Vcreins ausgeliangt 
und in Nr. 21 des „GluckauP* kurz erlautert. Die 
Elektrizitatsgcsellschaft vorm. Schuckcrt & Cio. hat in 
(iinom eigoncn Gebaudc, aufscrhalb des Ausstellungs- 
goliindes, am Rheinworft, eine elektrische Fordonnaschine 
fiir 1400 kg Nutzlast, 400 m Teufc und 15 m Ge
schwindigkeit aufgestellt. Besonders erwabnenswert ist 
diese Maschinc, weil sic mit Flachseil arboitet und dic 
notwondige Reibung durch Anordnung von 3 Scilscbeiben, 
welclio iibereinandor liegen, erzielt ist. Durcli die 
Gleichstrommotoren wird nur eine dieser Scheiben an- 
gotrioben, wiilirend die beiden anderen ais Friktions- 
schoibcn dionen. Die Elektrizitatsgcsellschaft „Union" 
zoigt in ihrem Ausstellungsbureau, Hansaliaus, ihr in 
dieser Zeitschrift mohrfacli besprochcnos System fiir 
elektrische Gleichstrom-Fordermaschinen,*) dessen Prinzip 
ncuęrdings auch von anderen Firmen aufgenommen ist.

Um fiir die beiden erston im hiesigen Revier ver- 
wendeton elektriseben Fordormaschinen einen bequcmen 
Vergleich zu erinoglichen llinsichtlich der Art und Weise, 
in welchor fiir verschiedene Stromartcn das Anfahren, 
Umsteuern, Rcguliercn der Geschwindigkoit gesebieht 
und dic Anordnung der Sichcrhoitsvorrichtungen sich 
gcstallet, sollen nachstehend dic betreflenden Einrich- 
tungen (iir dic Drehstromfordenn;ischine auf Preufscn II, 
wic sie sieli aus den ausgostelltcn Zeichnungcn ergoben, 
erkliirt werden. In die Drehstrom-IIochspannungslcitung 
von 2000 V. Spannung, Taf. 73 Fig. 4, ist zunachst ein 
Schalter N eingefiigt, der gewohnlich gcschlossen bleibt. 
Es wird N geolTnet und damit dom Stator (Gehiiusc) 
des Motors M der Stroni entzogen, wenn :

1. durch den Fufstritt f dio nicht gezeichncte Ge- 
wichtsbremse ausgclost und das Gesfangc g-i in der 
gezcichneton Pfeilrichtung bewcgt wird,

2. der Sichcrheitsapparat Gewicht g ausliist, welches 
dann die Stangen t, v, i verschiebt,

3. der Strom im Hauptleitungsnetz plotzlich unter-
brochen wird. In diesem Falle werden dic sonst
dauernd unter Strom liegenden Elektromagnete F 
stromlos, lassen ibren Anker und dadurch Gewicht gj

*) Gliickauf 1902.Nr. 8, 14 und 22.

froi, wobei d'*s Geslangc t, v, i in gleicher Weise wie 
vorher bewegt wird.

Bei 2 und 3 kommt gleicbzcitig die vom Stcuer- 
liebel d bethatigte Luftdruckbremse (Cylinder C) zur 
Wirkung. Das Aufwerfcn der Bremsen kann also nur 
bei stromloscrn Motor gesebehen.

Das Umsteuern des Fordermotors wird, wie bei einer 
Dampffordcrmaschine, durcli Auslegon des Iląndhebels II 
von seiner Nulllage nacb vorn oder hinten, jo. nacb 
Fahrtrichtung orreicht. Dabei legt der Maschinist mit 
Hiilfe der Zugstange U entweder Schalter U t oder U2 
ein, d. b. der Motoranschlufs an die Hoclispannung 
wird boi 2 Leitungsdrahtcn (1 und 2) ycrtauscht, womit 
sich die Drehricbtung dos magnetiseben Feldes am Motor 
und demnach diojcnigc des Motors solbst umkehrt.

Das Anfahren sowie Regulieren der Geschwindigkeit 
gesebieht durch Einschalten von Widerstandcn in den 
Ankerstromkrcis des Motors M. Die Ankcrwicklung ist 
mit drei auf der Ankcrwelle sitzenden Schloifringcn S 
und dadurch mit den drei in den Flussigkoitsbcbaltcr A 
hineinhangenden, fest verlagerton Elektrodcnblechen ver- 
bunden. Durch cntsprechcndcs Einstollcn der Drossel- 
klappe 1C wird die Geschwindigkeit geregelt, mit welcher 
die aus dem unteren Bohiilter B durcli dic Pumpe P 
gcfiirderte Fliissigkoit im Behiilter A hocbstcigt. Schnolles 
Anfahren ist dadurch ermoglicht, dafs Handhebeł II 
schnell ausgelcgt und dadurch Drosselklappe K  gc- 
sciilosscn wi r d ; je  liinger utul je mehr K  ganz oder 
tcilwoise geoffnet bleibt, um so langsamer steigt der 
Flussigkeitsspiegol, um so allmahlicbcr verringern sich 
die Widerstandc und um so langsamer fiilirt der Motor 
an. Daboi ist zu schnolles Anfahren ausgeschlossen, 
weil das Arbeiten der Pumpe, P der Bceinllussung durch 
den Maschinistcn entzogen ist und allein von der 
Periodenzahl des Drchstroms abhangt. P  wird durch 
einen kleinen Drehstrommotor m betrieben, welcher 
unter Vorschaltung des Transformators Tr (Uebcrsetzung 
2000/190) an die Hochspannungsieitung gchiingt ist.

Ais Manovrierbremsc ist eine gewolinlichc Backen- 
bremse vorgcsehen, welche durch den Lufteylinder C 
bethatigt wird. Aus dem Vorstehcnden ist zu ersehen, 
dafs llinsichtlich des sekundaren Teiles die Drehstrom- 
fbrdermaschine der ausgestellton Gleichstromfórder- 
masebine an Einfachheit iiberlegen ist. Da aber die Ge- 
schwindiglceitsregulierung durch Aenderung der Scliliipfung 
des Fordermotors, d. h. durch Yornichtcn von Energie 
in Widerstandcn vor sich geht, wird der Kraftverbraucli 
ein grofserer ais bei einer gleichwertigcn Gleichstrom- 
Fordermaschine, und dic Praxis mufs erst entscheiden, 
ob und bis zu wclcben Grofsen das Drehstrom-System 
durcli kleinere Anlagekoslen ebenso wirtschaftlich arbeiten 
kann wie das Gleichstrom-System in seiner jet^igen 
Ausbildung.

Von mittelgrolśen elektriseben Ford.ermaschincn, 
wclche noch mit Yorgelege arbeiten, ist oine im
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Gcbaude des bcrgbaulichen Vereins . von der 
Elektrizitatsgescllschaft „Helios" ausgehiingtc Zeichnung 
der au f  Zeclie Germania I  stehenden Maschino liir 
•1800 kg Nutzlast, 450 m Teufe und 3 m/Sek. iniltlerer 
Gfechw.uidigkeit mit einem 120pferdigen Motor von 
2000 V. Spannung (Gliiekauf 1901 Nr. 42) zu selien.

Eine elektrischc Fordcrmaschino von anniihernd 
gleicher. Griifse. befindet sieli in der Maschinenhalle bei 
der Ausstellung von Louis Soest & Co., Rcisholz. Diese 
Maschine, Taf. 67, wird von . einem Gleichstrom-Neben- 
schlufsmotor (440 Volt Spannung) von 160 PS. maxiinalcr 
Lcistung. getrieben und fordert die Nutzlast 1000 kg 
aus 450 m Teufe mit 3,8 ni mittlerer Geschwindigkeit. 
Die Sciltrominel ist zweiteilig und versteckbar. Be
merkenswert sind die Bromsvorrichtungcn und Steuer- 
apparate. Von den vorbandenen drei Bandbremsen 
sitzt. die durch Fufstritt betbatigte Manovrierbremse auf 
der Motorwelle, am Umfang der Trommol greifen die 
durch Ilandrad leststellbare Loskorbbremse und eine 
Gewichtsbremsc an, welche. bei einem etwaigen plotzliclien 
Versagen des Stromes durch einen Magnetkern frei 
gegeben wird. Der Sehalthebel fiir den Motor ist mit 
der ManoYiierbr.emse zwangliiufig in der ^̂ isc ver- 
bunden, dafs ein Aufwerfen derselben gewohńlich nur 
bei stromlosem Motor nioglicli wird. Im Notfallc kann 
aber auch die Manovrierbremse bei jeder Stellung des 
Fabrthebels angezogen werden. Das allmahlichc Aus- 
sclialt<‘n des Stromes gegen Ende der Fahrt  erzwingt ein 
Retardierapparat, der den Scballhebel zuriickziebt, aber 
auch jederzeit durch eine einfache Zugvorrichtung von 
dem Scbaltbebel gelost werden kann. Beim Versagen 
des Stromes und dem Aufwerfen der Gewichtsbremsc 
stellt derselbe Retardierapparat. wiederum die Nullstellung 
des Kontrollerbebels ber. Dadurcb wird verliindert, dafs 
bei ctwaigem Ausbleiben des Stromes wahrend der Fabrt 
und yielleicbt in der aufsersten Lagc stelien gelassenem 
Handbebel nach Beseitigung der Storung die volle Be- 
triebsspannung in den ruhenden Motoranker gelangt.

In eigenartiger Weise ist die Regulierung der Ge
schwindigkeit fiir die Produkten-, Seil- und Revisions- 
fabrt bei Verwendung nur eines Motors durchgefiilirt, 
Fiir die Produktenfahrt mit 5 m maximaler Geschwindig- 
keit sind namlich die Spulen der Feldwicklung des 
Motors bintereinander geschaltet. Bei der Seilfabrt mit
2 m maximaler Geschwindigkeit wrerden die Spulen 
parallel gelegt, wodurch der Spulenwiderstand sinkt. 
Es steigt dadurcli die Strómstarkc, und das magnetischc 
Feld wird krąftiger.- Die Folgę liiervon ist ein Sinken 
der Tourenzabl, da der Anker seinc elektromotorische 
Gęgenkraft wegen der starkeren Magnete sebon bei ge- 
ringerer Geschwindigkeit erreicht. Die Revisionsfahrt 
geschieht mit 5 — 7 cm/Sek. Geschwindigkeit. Um die 
cntsprechende kleino Tourenzabl zu erziclen, wlirde die 
eberi erwalinte Metliodc nicht geniigen. Es ist desbalb 
ein Umformer vorgeseben, der die Netzspannung von

440 VoIt auf ca. 10— 15 Volt licruntcrdriickt und nur 
eine geringe Umlaufszahl des Motors zulafst. Auf diese 
Weise ist bei der Tourenregulierung die Anwendung 
Energie verzehrender Widerstiinde vermieden.

Bei dem Bau elpktrisch betriebener Ilaspel wird 
die notwendige Abbangigkeit zwischen Schalt.hcbel und 
den vcrschicdenen Lagen der Bremsen noch niclit naćli 
einbeitlichen Grundsatzen durcbgefiilirt und giebt in der 
Praxis ofter zu Anstanden Anlafs. Es soli desbalb in
Kiirzć liier gezeigt werden, wie die eben erwalinte 
Abbangigkeit bei den 3 ausgestellten elektrischcn Ilaspeln 
erreicht ist.

In der Ausstellungsballe II, Abteilung Bergbau und 
Salinenwesen, stebt ein durch einen 22pferdigen Dreh- 
strommotor angetriebener Ilaspel der Kbln-Ebrcnfelder 
Mascbinenanstalt fiir 1000 kg Nutzlast, 1 m Seil- 
gescbwindigkeit und 150 m Teufe. Es ist nur eiroe 
durcli Fiils zu bewegende Bandbremse voibanden, dic in 
cinfachster Weise zwangliiufig mit dem Hebel des 
Kontrollers yerbunden ist. Fig. 5 der Taf 73 giebt, wie 
Fig. 6 und 7 fiir die anderen Ilaspel, das Wesentliche 
der Steuerungsanordnung wieder. So lange die Bremse 
gelost ist, spielt die am unteren Ende des Fabrthebels 
sitzende Rolle r in dem erweiterten Teil der auf dcm 
Bremshebel befestigton Backen B. W ird  durch Fufstritt F 
die Bremse angezogen, so driicken die schiefcn Ebenen 
an den Backen. B die Rolle r in den geraden Schlitz, 
wodurch der Scbaltbebel II in die Nullstellung gedrcht 
und festgebalten wird. Die Kontrollerwalzo erbiilt von 
der Welle C aus ihre Bewegung. C selbst ist durch 
eine Kurbelschleife mit dem Fahrthebel gekuppelt.

In unmittelbarer Nalie dieses Ilaspcls hat die 
Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, Luncn, einen Ilaspel 
fiir 1400 kg Nutzlast und 1 m Fordergeschwindigkeit 
ausgestellt. Der Antricb erlblgt durch einen 27pi'erdigcn 
Drehstrommotor. Hier ist der Controller liegend ange- 
ordnet und der Scbaltbebel II (Taf. 73 Fig. 7 )  dreht ein 
Herzstiick h, durch welches beim Auslegen des Hand- 
hebels die auf der Vorgelegewelle sitzende Backen- 
bremse S gelost wird. Aufserdem sind am Trommelum- 
fang 2 Bandbremsen angeordnet, welche gemeinsam durch 
Herunterdriickcn des Fufstrittes F  gelost und beim 
Loslassen desselbcn von dem auf dem Bremshebel s 
sitzenden Gewieht aufgeworfen werden. Der Hand- 
hebel II  tragt am unteren Ende das Kurvenstiick C. 
Es ist ohne weiteres ersichtlich, dafs durch letzteres der 
Handbebel crst ausgelegt werden kann,  wenn durch den 
Fufstritt F  die Bremsen gelost sind, und dafs umgekehrt 
beim plbtzlichen Bremsen wahrend der Fahrt oder Los
lassen des Hebels II das Kurvcnstiick C den F ahrt
hebel sowie den durch dessen Aclise angetriebenen 
Kontroller in die Nullstellung bringt.

An dem Haspel der rheinisch-westfalischen Maschinen- 
bauanstalt in Altenessen ist der Kontrollerhebel bezw. dio 
Kontrollerkurbel von dem iibrigen Gestange yollstandig
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getrennt gehalten. Dafiir wird die auf der Yorgelege- 
welle sitzende Bandbremse S (Taf. 73 Fig. 6) von dem 
Elektroniagnctcn M bclierrscht, wclchcr die Bremse 
solange liiftet ais der Motor Stroni hat. Eine doppelte 
Backenbrernse am Trommelumfajig T  kann jederzeit 
durch Fufstritt F  aufgeworfen werden und dient auch 
ais Feststellbremse (Br). Der Bremshebel der Magnet- 
bremse wird aber auch durcli einen Handliebel II  und 
ein Kuryensegment bei stromlosem Motor hoch- 
gehalten und zwar am Ende der Falirt. Durch 
Zuriicknehmen von I I  lafet sich dann das Auslaufen 
regulieren.

Yon sonstigen, in friiheren Berichten noch nicht 
erwahnlen elektrisclicn Fordereinrichtungen sind hier 
noch folgende zu nennen :

Im Parillon der Benratlier Maschinenfabrik eine 
schmalspurige elektrische Rangierlukomotive von 60 PS. 
Leistung, 1500 kg Zugkraft und 15 km/Std. Zug- 
geschwindigkcit. Ferner 2 Griibenlokomotivcn, die eine 
fiir 100 PS. Leistung, 700 mm Spurweite, 2500 kg 
Zugkraft und 9 km/Std. Geschwindigkcit, die andere, 
(Taf. 69j  fiir 25 — 30 PS, 1200 kg Zugkraft und 
4,5 km/Std. Zuggeschwindigkeit. Diese Maschincn sind 
hauptsachlich fiir Gruben mit reichlichen Streckenqucr- 
schnitton gceignet, samtlich nach dem 2. Motoronsystem 
gebaut und auf mehreren Gruben sowie Hutte.hwerkcn 
z. B. dcm Aachener IIuiten-Aktienvcrein in Esch a. d. 
Alzette in Gebrauch. Nahcres iiber diese Lokomotiven 
ist in der ausfiihrlichen Abhandlung Gliickauf 1902 
Nr. 4, 6 u. 7 zu linden, sodafs hier auf dic Wieder- 
gabe verzichtet werden kann.

Des weiteren stehen auf dcin Ausstellungsplatz der 
Benrather Maschinenfabrik zwei elektrisch betriebenc 
Spills, wie solclie mehrfach in Gruben- und Hutten- 
anlagen zum Verschieben von Eisenbahn wagen zur 
Anwendung gelangen. Das grófscre dieser Spills, Taf. 73 
Fig. 8, hat eine Zugkraft von 1500 kg und leistet bei 
einer Seilgeschwindigkeit von ca. 0,83 m/Sek. 12 PS. 
Die Spilltrommel ist zweihauptig, der obere Teil mit 
dem kleinen Durchmesser dient fiir das Verschicben 
griifserer Lastcn bei klcinercr Geschwindigkeit, der untere 
Teil mit dem grofsen Durchmesser ist fiir normale Zug; 
kraft und Geschwindigkeit bestimnit. Anlasśer, Motor 
uud das zwisclien letzterem und der Welle der Spill
trommel sitzende Schneckengetriebe sind in einem gufs- 
eisernen Gehause wasserdiclit abgeschlossen. Die 
Steuerung des Spills gesehielit in einlacher Weise durch 
Drehcn eines iiber den herrorragenden Vierkantansatz 
der Kontrollerwalze gesiiilpten Steckschliissels.

Schlielślich sei noch darauf hingewiesen, dalś 
sich seitwarts von der Maschinenhalle in der Niilie 
der Kraftgasgeneratoren zum Heranholen von Eisen- 
bahnwagen eine elektrische Rangierwinde jier Rheiner 
Maschinenfabrik, Windholl & Co., in Rheine befindet.

Ais Erganzung zu dem Bericht in Nr. 22 des 
„Gliickauf1 sollen hier einige auf die Gestaltung des 
elektrischen Teiles der Wasserlialtungen beziiglichc 
Angaben gemacht werden. Anstandsloses Anfahren der 
Pumpen und die yergleichsweise kleine Tourenzahl der 
letzteren bicten bei-Gleichstrommotoren erheblich geringere 
Schwierigkeiten ais bei Drehstrommotoren. Trotzdem 
werden letztere fiir Wasserlialtungen wegen ihrer grolśeren 
Einfachheit und Sicherheit fast ausschliefslich benutzt. 
Der Kollektor des Gleichstrommotors ist an sich fiir den 
Betrieb unter Tage unbeąuem und unsicher, er wird es 
fiir Wasserlialtungen um so melir, ais die notwendig 
hohe Spannung eine grofee Zalil von Lamellen und 
daniit eine schwierige Isolation bedingt. Dementsprechend 
sind nur zwei kleine elektrische Wasserlialtungen der 
Ausstellung durch Gleiclistrom betrieben und zwar die 
im Gebaude des bergbaulichen Vereins stehende Exprels- 
pumpc der Firma Klein, Schanzlin und Becker, sowie 
eine ahnliche Pumpe der Firma Schafer & Langen. 
Bei der zuerst genannten Maschine ist der 55- 
pferdige Gleiclistrom - Nebenschlulśinotor der Firma
H. Geist jn Koln fiir 440 V. Spannung und 220 Uni- 
drehungen per Minutę fliegend auf der Pumpenwelle 
befestigt, eine Anordnung, welche bei der Kleinheit der 
Maschine noch unbedenklich erscheint, da ein unglcich- 
malśiges Setzen des Fundamentes und damit eine Ver- 
schiebung zwisclien Anker und Magnetgehause niclit 
zu erwarten ist. Spritzwasser und Oel werden dem Anker 
durch eine seitlich am Anker sitzende Schutzplatte fern 
gehalten.

Elektrische Drehstrom - Wasserlialtungen , welclie 
parallel mit anderen Maschinen zu laufen haben, mussen 
mit Anlafswiderstanden, also mit Schleifringen auf der 
Motorwelle verschen sein. Im Interesse der Sicherheit 
ist es wunschenswert, dafs dabci dem Maschinistcn ein 
zu schnelles Ausschalten der Anlalswiderstande unmoglich 
gemacht wird. Einrichtungen hierfiir sind besonders an 
zwei Maschincn der Ausstellung zu finden. Die Exprels- 
pumpe von Ehrhardt & Selimer in der Kollektivaus- 
stellung des bergbaulichen Vereins hal einen Fliissigkeits- 
widerstand, weleber aus zwei iibereinander liegenden 
Behaltern A und B, (Taf. 73 Fig. 10) besteht, A und B sind 
durch eine mit Absperryentil V verschene Umlaulleitung R 
verbunden. Die yon den Schleifringen kommenden 
Kabel sind an 3 feststehende Joelie K  angeschlossen, 
welche die Widerstandsbleche 1, 2 und 3 der einzelnen 
Pliasen tragen. Diese Bleche haben die in der Figur 
angegebene Gestalt, um ein langsames Steigen des 
Widcrstandes zu gewahrleisten. Beim Anlassen der 
Wasserhaltung wird das Ventil V der Umlaufleitung R  
gesclilossen, und der Maschinist driiekt mit Hilfe des 
Pumpenschwengels H und der kleinen Pumpe P, seit- 
warts am Behalter B, die Fliissigkeit in das obere 
Bassin A. Hier steigt dic Fliissigkeit bis zum Ueber-

E l e k t r i s c h e  W a s s e r l i a l t u n g e n .
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lauf U lioch, und der Motor hat seinc volle Ge- 
schwindigkcit erreicht. Aufserdem besitzt die Pumpe 
eine Vorrichtung fiir entlastet.en Anlauf, besteliend aus 
einer mit Drossel- und Absperrventilen vcrsehenen 
Verbindungsleit.ung der beiden Pumpenraume. Aul jedem 
Schleifring des Motorankers liegen 5 Biirsten' auf, 
welche nach erfolgtem Anlauf durcli Drclien eines 
Handrados abgehoben werden. Gleichzeitig erfolgt 
Kurzschlufs der Ankcrwicklungen, sodafs im normalen 
Betriebe die Biirsten stromlos sind und lcciner Ab- 
nutzung unterliegen. Die ganze Einrichtung riihrt von 
der Elektrizitats-A.-G. vorm. W . Lahmeyer <Ł Co. her.

Fiir die Riedler - Exprefspumpe im Gebiiude der 
„Gutehoffnungshutte" hat die Elektrizitatsgesellschaft 
„Helios" die Anlafsvorrichtung der Fig. 9 der Taf. 73 
gebaut. Hier sind die unten schriig abgeschnittenen Widcr- 
standsbleche 1, 2, 3 an dem beweglichcn Joch A. be- 
festigt und werden mit Hiilfe des Handrades II, der Kcgel- 
riidcr R  und der mit Gewinde versehenen Spindeln S 
allmahlich in dic Fliissigkeit des Behalters B ein- 
getaucht. Von dem Joche A aus fiihreri federnde 
Kontakte zu den Klemmen K, an welche die Leitungen 
fiir die 3 Schleifringe des Motors anschliefsen.

Diese Pumpen machen Tourenzahlen von 146 bczw. 
200 per Minutę und sind, /wie schon erwahnt, fiir den 
Parallelbetrieb bestimmt. Dcshalb ist auch die Perioden- 
zahl des Drehstroms die normale, namlich 50 p. Sck. 
Wesentlich anders gestalten sieli die elektrisclien Ein- 
richtungen fiir Wasserhaltungcn mit eigener Primiir- 
station, grofserer Leistung und geringerer Tourenzahl. 
Die einzige Maschine dieser Art auf der Ausstellung ist 
die in der Maschinenhalle aufgestellte 5,5 cbm W asser
haltung der Firma Ilaniel & Lueg fiir die Zeclie Rliein- 
preulscn. Die Pumpe macht 60 Umdrelmngen per 
Minutę und, um die Dimensioncn des 650pferdigen 
Drelistrommotors moglichst zu beschranken, ist eine 
Periodenzahl von 25 per Sek. gewahlt. Der Motor hat 
dabei einen grofsten Durclimesser von 5,8 m erlialten 
und ist zur beąuemen Durchbringung durch den Schaclit 
am Stator 4 mai, am Rotor Smal  geteilt. Um unter 
Tage eine beąueme Zugiinglichkeit zu den Motor- 
wicklungen zu erreichen, ohne durch die gewolinliche, 
seitliche Verschiebbarkeit des Gehauses Platz fort- 
zunehmen, sind die Tragfiifse des Gehiiuses abschraubbar, 
und dieses selbst kann durch einen Versteifungsring 
mit der Motorwelle gekuppelt, also auch gedreht werden. 
Die Einrichtung der Dynamos fiir solche Wąsserhaltungen 
ist gewohnlich so, dafs zwei Erregermaschinen yorlianden 
sind oder eine Erregermaschine und eine andere Gleicli- 
stromąuelle, z. B. Beleuchtungsnetz, Akkumulatoren- 
batterie. Die eine Maschine bezw. das Netz oder die 
Batterie wird benutzt, um schon beim Stillstand der 
Dynamo das Magnetfeld kriiftig zu erregen (Anlauf- 
erregung). Dann laufen Dynamo und Motor gleichzeitig 
an. Ist die volle Tourenzahl yorlianden, so wird die

Erregung auf eine auf der Welle des Drehstromgenerators 
sitzende Gleiclistromdynamo oder auf einen durch den 
erzeugten Drelistrom betriebenen Umfornier umgcschaltet 
(Dauererregung). Fiir die Ausstcllungsmaschine liefert 
dic Anlauferrcgung eine Akkumulatorenbatterie, die 
Dauererregung ein Drehstrom-Gleichstromumformer. Bei 
dieser Arbeitsweise entfallen besondere Anlafswidcrstande 
fiir den Motor unter Tage, und die Touremegulierung 
dessdben geschieht durch die Damplmaschine iiber 
Tage, da sich der Motor stets auf die der Tourenzahl 
der Dynamo entsprechendc Periodenzahl einlaufen nnifs. 
Die ausgestellte Maschine zcigt, dafs der langsame Gang 
der elektrisclien Wasserhaltungen sich ohne besonders hohe 
Anspriiche in Hezug auf  Rnumbedarf durchfiihren lafet. 
Yergleicht man in dieser Beziehung den 650pferdigen 
Motor der Rheinpreufsen-Maschine mit dem 450pferdigen 
Motor der Exprefspumpe von Elirhardt & Sehmer, so 
steht bei dem ersteren einem aufseren Gehausedurchmesser 
von 5,8 m cin soleher von 4 m bei dem schnell- 
laufcnden, kleineren Motor der Exprel>pumpe gegeniiber, 
das Einhcitsgewicht, pro PS. gerechnet, stellt sich aller- 
dings auf 90,5 kg bei der langsam laufenden Maschine 
gegeniiber '40,2 kg fiir den zweiten Motor.

S o n s t i g e  e l e k t r i s c l i e n  A n t r i e b e .
Elektrisch angetriebene Ventilatoren sind mehrfach 

ausgcstellt, aber nur in kleineren Grofsen, wie Sie fiir 
Sonderbewetterung und beim Schachtabteufen Ver- 
wendung finden. In dem Gebaude des bergbaulichen 
Vereins stehen solche Separatventilatoren von Pelzer 
und R. W . Dinnendahl, aufserdem in der Maschinen- 
halle einige mit Elektromotoren gekuppelte Hochdruck- 
ventilatoren von G. Schiclc & Co. Bcmcrkenswertes 
ist iiber diese Maschinen nicht zu berichten. Neu sind 
einige von R. W. Dinnendahl aufgestellte elektrisch 
betriebene Ventilatoren mit schwerem Gufsgehause zum 
Ansaugen und Reinigen von Ilochofengasen.

Beachtung verdienen noch folgende Gegenstande der 
KolIek(iv-Ausstellung des bergbaulichen Yereins:

1. Das bis ins Kleinste gehendc Modeli der nach 
ganz neuer Arbeitsweise betriebenen Kohlenwiisch<j auf

j le n  Emscher-Schachten des Kiilner Bergwerksvereins. 
Fiir die einzelnen Abtcilungen der Wasclie sind cine 
Rcihe von Gleichstrommotoren aufgestellt. Das Ganze 
wird im Betriebe vorgefiihrt.

2. Die Zeichnung einer elektrisch betriebenen Kohlen- 
wasche auf Zeche Scharnhorst der Ilarpener Bergwerks- 
A.-G. Die von der Elektrizitatsgesellschaft „Helios" 
gelieferte elektrische Ausriistung umlafst 8 Drehstrom- 
motoren von zusammen 360 PS. Leistung.

3. Die Zeichnung eines fahrbnren Luftkompressors 
fiir elektrisclien Antrieb, ausgesteilt von der Maschinen- 
fabrik A.-G. Stahl und Eisen, Hordę.

4. Ein ahnlicher Kompressor in der Bohrhalle, aus- 
gefuhrt von R. Meyer, Mulheim, und der Elektrizitats-
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gesellscbaft vorm. Schuckcrt & . Co. Hier sei gleicli 
noch der in  der Maschinenhalle ausgestellte Zwillings- 
Luftkomprcssor der Duisburger Maschinenfabrik A.-G. 
vorm. Bećhem & Keetmann erwahnt, welcher ebenfalls 
elektrisch angetrieben wird und Prefsluft bis 7 Atm. 
liefert.

Diese elektrisch betriebencn Kompressoren, riamentlich 
fiir' den Luftbedarf von Bohrmasehinen geeignet, werden 
seit einigen Jahren  angewendet. Bei dem notórisch 
schlechten Wirkungsgrad der Krafliibertragung mit Druck- 
luft, der nicht zum geringen Teil durch die lange, schwer 
dicht zu haltende Luftleitung, den grolśen Luftverbrauch 
der Maschinen, sowie den Umstand bedingt ist, dals 
der Kompressor iiber Tage oft mit ganz geringer Be- 
lastung in Gang gehalten werden mufs, lassen den. unter 
Tage aufgestellten, elektrisch angetriebenen Kompressor 
da ais Yorteilhaft crscheint-n, wo iu der Grube eine 
elektrische Krafliibertragung bereits vorhanden ist. In 
diesem Falle kann der Kompressor bis an die Schlag- 
wetterzone herangeriickt werden und crmoglicht oko- 
nomisches Arbeiten. Auf englischen Gruben sind solche 
Kompressoren sćhon liinger in Anwendung.

5. Eine von der Brucher Maschinenfabrik Kulin & Co. 
gebaute Kokskohlenstampfmaschine fiir elektrisclien An
trieb (Taf. 70). Das Stamplwerk sitzt auf einem in der 
Langsrichtung des Stampferkastens beweglichen Wagen- 
gestell. Die Stampferplatte P  tragt eine gezalinte 
Stange Z, welcho durch cine an dem auf und ab 
gehenden Gleitstiick G sitzende Klinke K  gefafst und 
mit hoch genommen wird. Am Ende des Hubes lost 
Anschlag A dic Klinke K  aus, Zahnstange und Stampfer
platte fallen frei herunter, um beim niichston Hub wieder 
durcli die Klinke K  gehoben zu werden. Die auf und 
ab gehende Bewegung des Gleitstiickes G vermittelt ein 
Kurbelgetriebe, dessen Kurbelachse B unter Einschaltung 
eines doppelten Vorgeleges durch den Elektromotor E 
gedreht wird. Der selbstthiitige Vorschub des Stampfer- 
wagens erfolgt von der Welle p aus, dereń 2 Lenkerstangen 
die lose auf der Laufradwelle sitzenden Zahnrader R 
nach entgegengesetzter Richtung drchon. J e  nachdem 
die durcli Hebel v bethiitigte Kupplung w die Lauf
radwelle L mit dem einen oder anderen der Zahn-* 
riider R kuppelt, bcwegt sich der Stampfer vorwiirts 
oder riickwarts. In der hiichsten Lage kann der Stampfer 
mit Iliilfe des Hebels h und der Klinke s festgehalten 
werden. Das Ilohcrstcllen des Stampfers geschieht 
selbstthatig in gleicliem Mafse wie die Kohlen zusammen- 
gedriickt werden.

Wie bereits in der Einleitung bemerkt, ist von 
elektrisch betriebencn Hiittenwerksmaschinen recht wenig 
auf der Ausstellung zij linden. Die ausgestellten elek- 
trischcn Maschinen, welche im Hiittenwescn zur An
wendung gelangen, wie die Krane, Seilbahnen und-Elc- 
vatoren in der Maschinen- und Industriehalle sowie im 
Freien, das im Kcsselhaus der Maschinenhalle in

Zeichnung vorgefiihrte Gangspill weichen zu wenig von 
den fiir andere Betriebe gebrauchlichen Ausfiihrungen 
ab und konnen deshalb hierf iibergangen werden. Ais 
Spezial-Hiittenwcrksmaschinen blciben nur zwei auf dem 
Ausstcllungsplatz der Benrather Maschinenfabrik A.-G. 
hinter dem Pavillon der Firma stehende, elektrisch be- 
trielbene Ghargiermaschinen fiir die Bedienung von 
Siemens-Martin Oelen iibrig. Diese auf amerikanischen 
Stahlwerken zuerst eingefiihrtcn Maschinen haben bei 
dem Bęschickungsvorgang folgende Bewegungen zu 
m ąchen: Fahrt der Maschine an d e r : Ofenfront entlang 
mit 1 — 1,5 m/Sok. Gesclnyindigkeit, Heben und Aus- 
faliren der Muldę, schliofslich Kippen der letzteren und 
zwar, um eine gleichmafsigc Verleilung der Ladung zu 
erhalten, mehrmals nach verschiedenen Sciten. Fiir 
diese' 4 verschiedcnen Arbeitspcrioden ist durch 4 Elektro- 
motoren von circa 12 PS. Leistung getrennter Be- 
wegungsantrieb vorgesehen. Gesteuert werden diese
4 Motoren mit nur zwei Handgrlffen, ein dritter Iland- 
hebel dient zum Kuppeln der Ausleger mit der Lade- 
mulde. Die beiden ausgestellten T y p e n , hoch und 
niedrig gebaut, entsprechen den auf einigen Hiitten- 
werkeri, z. B. Rombachcr Hiitte, Wcstlalischc Stahl- 
werke, Bochum, und Thyssen & Cie., bereits in Gebrauch 
befmdlichen Maschinen. Fig. 1 der' Tafel 74 stelit 
die hochgebautc Maschincnart dar ,  welche auf den 
beiden zuerst genannten Werken benutzt wird. Die 
elektrische Ausriistung der einen Maschine riihrt von 
der „Union", diejenige der anderen Maschine von 
der El. A.-G. vorm. Lahmeyer & Co. her.

E l e k t r i s c h e  B e l e u c l i t u n g .
Aufser den vielen normalen Bogenlampen sind in 

der Ausstellung zwei neue Systenie vcrtreten, welche 
eine Verbilligung der Brennkosten zum Ziele haben. 
Die Regina-Bogenlampenfabrik in Koln zeigt in der 
Industriehalle, Gruppe V ,  ihre Dauerbogenlampe. 
(Taf. 74, Fig. 2 —3.) Der spezifischc Energieverbrauch 
betragt nach angestcllten pliotometrisclicn Messungen ca.
1 Watt, die Brcnndaucr infolge der eigenartigen Luftab- 
sperrungen, Patent Rosemeyer, 180— 200 Brennstunden. 
Die Ilauptlichtausstrahlung erfolgt unter einem Winkel von 
120°, weshalb die Lichtpunkthohe gering ist (auf der 
Ausstellung ca. 3 m). Wie die Figuren erkennen lassen, 
erfolgt die Regulierung nach dem Hauptstromsystcm in 
cinfacher Weise dadureh, dafs ein die obere Kohle 
tragender l3isenkern durch die Einwirkung des sich etwa 
iindernden Stromes entsprecliend verschoben wird. Die 
Larnpen lassen sich, wie auch andere Dauerbrandlampen, 
ohne Yorschalt-\viderstand einzeln an Spannungen von
110 Volt anschlielśen. Das gleichmiifsig weifsc, lóicht 
bliiulich gefarbte Licht ist insbesondere auf der Haiipt- 
allee der Ausstellung zu beobachtcn.

Die deutsche Gesellschaft fiir Bremerlicht in Nelieim
a. d. Ruhr hat Bogenlampen mit nach unten gerichteten, 
nebeneinander liegenden Kohlenstaben, System Bremer,
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ausgestellt. Die Farbę des lach te s  ist ,'gclbrotlich; der 
EncrgicVerbrauch soli nacli. pliotonietrisclien Versuchcn 
ca. 1/ 3 einer gleichwertigen, gcwohnlichcn Bogcnlampe 
betragen, Prof. Lunimer hat 0,4 — 0,6 W alt pro Hcfner- 
kerze\festgestellt.

E l e k t r i s c h e  Z i in d u n g .
Iii der Kollektivausstellungdćs bergbanlichen Vereins 

sind elektrische Ziinder und Ziindmaschinen yertreten 
vón Siemens & Ilalske durch < dic: Zeche.:' Konigin 
Elisabctli, W'i NorrcS in Schalke, A. Bornhardt in.Braun- 
sćhweig, der Fabrik elcktrischer Ziinder, Koln, und-der  
Zundhiitchen- nnd Patronenfabrik vorin.-Sellier & Bellot, 
Schonnebeck. Siemens & Ilalske zeigen ilirc bekannten 
Gliihziinder, Minenpriifer und Ziindmaschinen, A. Born
hardt stellt 2 reibungselektrische: Maschińen und einen 
Satz von 16 hintereinander gcschalteteh Funkenziindern 
auś. Da die Bornhardtschcn MaSchinen in geschlossenen 
Holzkasten sitzen, ist in Fig. 4 der Tafel 74 dic innere 
Einrichtung wicdergćgcbcn. W. N orres-leg t Ziindcr- 
hiilsen aus, wclche ais Ersatz der Ziinderdrahtc kurze 
Metallrohren tragen, in wclche die Leitungsdrahtc einge- 
kniffen werden. Die Ausstellung der Firma vorin, Sellier & 
Bellot enthalt Funkcn- und Gltihziinder. in verschiedBnen 
Ilerstellungsstufcn. Die Ziinder haben. hinter dem Ziind- 
satz stets ein Sprengzundliutćhen, welchtis die Spreng- 
patrotic zur Explosion bringt. - Gliihziinder fiir Melir- 
ziindung werden vor dem 'Versand in der Fabrik  auf 
ihren Widerstand liin genau gemessen, die Ziinder von 
gleichem Widerstand in Paketen y.ereinigt und mit der 
Widerstaridsangabe verschickt. l) ie  Ziind.erdrahtte sind 
an der Iliilsc in cine Bleimasse eingebettet.

Dic auf diesem Gebiele bedeutendste Firma, die 
Fabrik elcktrischer Ziinder in K o ln , , fiihrt ;nicht nur in 
dem G ebaudo . des bergbaulichen Ycreins, sondern auch
iii der Kollektivausstcllung der rheinisch-westialischen 
Sprengstofffabriken -(Industrichalie) eine grofse Zahl von 
Gegenstanden fiir die elektrische Ziindung vor. Es seien 
heryorgehoben die einfachen und liandlicii.cn Apparate 
zum Priifen von Ziindern, Ziindmaschincn und Batterien. 
Einc solche Yorrichtung zeigt Fig. 5 der Tafel 74, bci 
der cin je  nach Art des Ziinders bemessener Widerstand 
auf einem Schaltbrctt befestigt ist und die zu unter- 
suchende Stromąuelle auf einen Normalziinder arbeitet. 
In der Sprengstoffabteilung sind Yorrichtungen zum 
Messen der Ziindapparate mit Volt- und Amperemcter 
zu finden. Praktisch ist cin Mefsapparat, welcher die 
yerschiedcnen Widcrstandsstufen yon Ziindern durch 
yerschieden gefarbtc Fcldcr kenntlich macht. Von elek- 
trischen Ziindern werden alle vorkommcnden Arten, wic 
Funkcn-, Gliili- und Spaltgliihziindor, Zeitziinder etc. 
tcilweise in yerschiedcnen Fabrikationsstufcn gezcigt. 
Die eigenartige Ilerstellung dieser Ziinder; ihre Ein- 
bettung in eine Schwefclgufsmasse und die Ausbildung 
des Leitungsansatzcs ais Stannioliiberzug auf einer 
Papierzwischenlage, schiitzt dic Ziinder gut gegen Be-

schadigungen beim Transport, welche z. B. durch Vcr- 
schicbcn der Ziinderdrahtc moglich und namentlich fiir 
den Bruckengluhziinder nachteilig sind. Erwiihncnswert 
ist noch einc Yorrichtung, Ziindschniire elektrisch an- 
zuziinden. Die Ziindung erfolgt dadurch, dafs die 
Kontaktansatze e (Tafel 74, Fig 6 u. 7) der Ziind- 
pille d zwischen die Stromfedern d eingeklemmt werden, 
a ist, die innere Ilulse  zur Aufnahme der Ziindschnur, 
b sind Einkcrbungen zum Ilalten der Schnur. In  der 
Figur 6 bedeutet a Trockcnelemient, b Holzctui.

S o n s t i g e  G e g e n s t a n d  e.
. Muster von Grubenkabeln zeigen Siemens & Ilalske 

in der Signalkoje der Ausstellung des bergbaulichen 
Vercins. Dic Land- und Seekabelwerke A.-G. Koln- 
Nippes haben solehe Kabel in der Industriehalle, 
Gruppe, V, ausgelegt und bringen im Gebaude des berg
baulichen Vcreins einc Schachtkabelanlage zur D ar- 
stellung. Dieselbe besteht aus einem drcifach yerteilten 
Ilochspannungsschachtkabel, welches oben durch einen 
Kabelhalter gefalśt ist. An diesem Halter wird das 
Kabel in den Schacht hineingelassen und von ihm ge- 
tragen, wenn die sonstigen Befestigungsstellen noch nicht 
angebracht sind. In  die Kabelleitung eingcfiigt iąt einc 
Verbindungs- und eine Abzweigmuffe mit losbaren Ver- 
bindungsstiickcn, mit dereń Ililfe ein Zweigkabel strom- 
los gemacht werden kann, wahrend das Scliachtkabel 
unter Spannung steht.

Kapselmotorcn, Transformatoren, Mefsinstrumentc, 
Anlafswiderstiinde und komplette Schalttafeln, Ver- 
schiedenes darunter fiir die Verhaltnisse in der Grube, 
mit Riicksicht auf Fernhalten yon Fcuchtigkeit und Staub 
gebaut, sind zu finden in den Gruppenausstellungen von 
Siemens & Ilalske und der Union, in der Signalkoje der 
bergbaulichen Ausstellung, in der Mascliinenhalle bei 
den Firmen Voigt & Haifner. A.-G., Elektrizitatsgescll- 
schaft „Helios", Deutsche Elektrizitiitswerkc Garbe, 
Lahmeyer & Co., im Pavillon der Elektrizitatsgesellschaft 
vorm. W . Lahmeyer & Co. uud schlieiślich in der 
Industriehalle, Gruppe V, bei den Sonderausstellungen 
der Elektrotechnischen Fabrik Rhcydt, Max Schorch & Cie., 
sowie der Firma Hartmann <Ł Braun, Frankfurt a. M.

K r  a f t  g a s .
Die Ausnutzung wertvoller Abgase, eine Aufgabe, 

welche seit einigen Jah ren  die Iliittenleute beschiiftigt 
und in kurzer Zeit aufserordentliche Leistungen im 
Gasmotorenbau gezeitigt hat, wird oline Zweifel fiir 
manclie Kohlenzechen in Zukunft Bedeutung erlangen. 
Der hohe W armewert der Koksofenabgasc, der giinstigen- 
falls bis zum 5fachen desjenigen der Ilochofengichtgase 
steigt, die grolśere Staubfreiheit, namentlich hinsichtlich 
des feinen Staubes, erleichtern den Betrieb von Koksofen- 
gasnioloren wesentlich. Dem Dampfbetrieb gcgeniiber 
springen folgende Vorteile ins Auge. Die Gase werden in 
Motoren je nach den ortliclien Verhiiltnisson 3 — 5 mai 
besser ausgenutzt ais beim Yerbrennen unter den Kesseln;



Nr. 26. -  614 - 28. Juni 1902.

dic Gefahren desDampfkesselbetriebes fallen fort, der Gas- 
niotor ist der Dampfmascliinc warmetechnisch niclit 
unerhcblich iiberlegcn, dic Kondensatjoii8vcrIustc in den 
Dampfleitungen, bekanntlieh kcin kleiner Prozentsatz, 
werden unigangen. Trotzdem sind dic Versucite mit 
solchen Koksofengasmotoren bis auf einige Anlagen der 
ncuestenZeit inSchlcsicn und inSchleswig in bescheidenen 
Grenzcn geblieben. Yielleicht ist dieses Ztiriickhaltcn 
mit begriindet durch die Erwagung, dafs eine von den 
Abgascn der Ocfen getriebene Maschine von dem 
wcchselnden Arbeiten der Ofenbatterie abhiingig ist, dafs 
es gewissermafscn an einem ausglcichenden Regulator 
fehlt und stets eine Reserve aufgestellt werden mufs. 
Dieser Punkt kommt auch bei dem Hiittenmann fiir 
seinen Gichtgasmotor in Fragc. Dort will man sich 
durch Anlage von Gasgeneratorcn ev. helfcn, ein Auswcg, 
der dem an dic Frage der Ausnutzung der Koksolen- 
gase lierantretendon Kohlcnbergmann yielleicht ein Wink 
sein kann.

Die ersten Grofsgasmotorcn im Hiittenwesen waren 
bestimmt fiir elektrische Licht- oder Kraftanlagen, also 
fiir Betriebe, welche an den neuen Motor sofort die 
hochsten Anforderungen bcziiglich exakten Arbeitens 
und empfindlicher Regulieruug stcllten. Bedeutcnderc 
Dampfmengcn konnten erst frei werden durch den 
Antrieb der Geblasemaschinen mit Gichtgasmotoren. 
In  der jiingsten Zeit ist es der Bau dieser Mąschinen, 
welcher die beteiligtcn Firmcn am meisten beschaftigt. 
Dem entspricht das auf der Ausstellung Gebotene. W ie 
schon zu Anfang dieses Berichtes erwahnt, ist der 
Eindruck der ausgestellten Grofsgasmotorcn um so 
wirkungsvoller, ais cine so volIstandige Darstellung 
der yorhandenen Systemc auf deutschem Boden bisher 
noch nicht gegeben worden ist.

Zur Vcrcinfachung der nachfolgenden Besclireibung 
und zur Erlcicliterung des Vcrstandnisscs werden einige 
auf dic Grundlagen der Motorensysteme beziigliche 
Angabcn erwiinscht sein. Bei der Arbeitsweisc jeder 
Gasmaschine sind folgende 4 Perioden vorhanden:

1. Ansaugen der Luft und Gasmisehung
2. Kompression „ „ „

3. Entziindung und Expansion des Gemisclics
4. Ausstofeen der Ycrbrennungsprodukte.

W ird  auf jedc dieser 4 Arbeitsstufen ein I lub  ver- 
wendet, so lieilst der Motor Viertaktmotor. Eine solclie 
Maschine crhalt erst nach 2 Umdrehungen einen 
Bewcgungsanstofs. Nun kann das Ansaugen und 
Komprimicren durch besjondero, vom Arbeitscylinder 
getrennte Pumpen geschehcn, dann gehen nur die 
Arbcitspcriodcn 3. und 4. im Trcibcylinder vor sich, 
der Motor crhalt bei jeder Umdrehung einen Bewcgungs
anstofs und heifet Zweitaktmotor. Beide Motortypen 
haben auf einer, bei zwei gegenlaufigen Kolben auf 
beiden Seiten offenc Cylinder. Wird der Cylinder auf 
beiden Seiten geschlossen, so kann .man wic bei einer

Dampfmaschine wahrend einer Umdrehung dem Kolben 
wechselseitig zwei Bewegungsantriebe geben und erhalt 
dic doppelt wirkendc Zwoitaktmaschine.

Die drei genannten Systemc, nach welchcn schon 
eine Reihe von zur Zufriedenheit arbeitenden Grofs- 
gasmotoren ausgefuhrt wurde, sind auf der Ausstellung 
vertreton. Augenscheinlich ist dic Fragc, welches System 
am besten den Anforderungen des Iiiittenbetriebes ent- 
sprieht, noch nicht gekliirt. Fiir alle grofseren Motoren 
gelangt d ic i Prazisionsregulicrung bei weehselnder Be- 
laslung zur Anwcndung, es wird also dic Gas- oder 
Gemischmenge geandert und nicht mit Aussetzern d. li. 
mit Auslassen von Ztindungen gcarbeitet. Diese selbst 
geschieht durchweg mittels magnetelcktrischer Induktoren, 
z. T. eingerichtet fiir verandcrlichen Ziindzeitpunkt, um 
sieli verschiedenen Gaszusammenscfzungen anpassen zu 
kćinnen. Die mit einem Cylinder bei den Yiertakt- 
maschinen erreichtc grofste Kraftentfaltung betriigt 4 0 0 PS., 
bei Zweitaktmaschinen 700 PS. Das Anlassen der 
Motoren geschieht durch Druckluft, welche in kleinen 
und schnclllaufenrten, elcktrisch betriebenen Kompressoren 
erzeugt wird, oder mit einem Elektromotor.

In  Nachstehendem solien zunachst die vicr dicht 
nebeneinander stehenden Grofsgasmotoren in der 
Masehincnhallc' besprochen werden. Dort steht von der 
Kolnischen Maschincnhau-Anstalt A.G., KoIn-B;iyenthal, 
ein Zweitaktmotor nach dcm System von Occhelhiluser. 
Diese Maschine besitzt am Trcibcylinder keine Ventile, 
sondern dic Steuerung geschieht allcin durch zwei 
gegcnliiufige Kolben und durch Schlitze in der Cylinder- 
wandung. Auf Taf. 68 Fig. 4 ist der Arbeitscylinder mit 
den beiden sich entgegengesetzt bcwcgenden Kolben A u . B  
wiedergegeben. Fiir die 3 ange2:ebenen beiderseitigen 
Stellungen der Kolben sind die Vorgange im Cylinder 
folgende: In  der Kolbenstellung 1 cntweichen die ver- 
brannten Gase durch die Kanale a, in der Kolbenstellung 2 
tritt Spiilluft durch die Kanale b ein, in der Kolbenstellung
2— 3 stromt friselies Gas durch dic Kanale c ein.

Bei der Umkehrung der Kolben erfolgt Kompression 
des Gemisclics und schliefelich dessen Ziindung, wodurch 
die Kolben auscinandergetrieben werden und das Spiel 
von neuem beginnt. Gas und Luft werden durch eine 
im Fundament stehendc Ladepumpc angesaugt, die 
ihren Antrieb von der Motorwelle aus erhalt und Gas 
und Luft mit einem geringen Ueberdruck in den Arbeits
cylinder prefst. Durch ein Absperrventil kann das 
Ansaugąuantum der Ladepumpe verandert und damit 
die Leistung oder auch die Tourcnzahl (5 0 — 100 p. M in .) 
reguliert werden. Dic Ziindung erfolgt durch. eine 
magnetelektrischc Maschine. Mit Riicksicht auf eine 
bcąueme Freilegung des Cylinders ist die hintere Kolben- 
stange an eine Traversc angcschlosscn, von der aus 
mittels Umfiihrungsstangen, Kreuzkoplen und Pleuel- 
stangen die Verbindung mit derMaschinenwelle hergestellt 
ist. Diese hat deslialb 3 Kropfungen. (Taf. 68 Fig. 5.)
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Der angehangtc Geblasecylinder saugt bei 100 Um- 
drehungcn pro Min. 500 cbm Luft an und bringt sie 
aui einen Druck von 0,54 kg/cm. Die Haiiptabmessungen 
der Maschine sind:

G a s c y l i n d e r ........................ 775 nim Durehmesser
Geblasecylinder . . . .  1840 „ „

Gemeinsamer I lub  . . . 950 „

U m drehungen .......................100 max.
Maximale Leistung . . . 700 PS.

Der von der Siegener Maschinenbau-Anstalt A.-G. 
vorm. A. u. II. Oechelhaeuser ausgestellte Gasmotor ist 
ein doppelt wirkender Zweitaktmotor, System Gebr. 
Korting. Diese Maschine ist auf Taf. 71 wiedergogeben. 
Der lange Arbeitskolben des auf beiden Seiten ge- 
schlossenen Gascylinders macht kurz vor Hubende (siehe 
Grundrilś der Maschinc) in der Mittc des Cylinders 
liegendc AuspufTsclilitze f re i , durcli welche dic ver- 
brannten Gase auszichen. An den Enden des Cylinders 
befinden sich, ahnlich wie bei einer Damplniaschine, 
Einlafsventilc fiir das lrische Gasgemisch. Wic aus 
den Querschnitten crsichtlich, vereinigen sich Luft und 
Gas erst unmittelbar vor dem Tellcr des Einlafsventils. 
Die yon der Maschinenwelle aus angetriebenen, doppelt 
wirkenden Ladcpumpen, je  eine fiir Gas und Luft, 
sitzen seitwarts am Gascylinder und arbeiten derartig, 
dafs dic vorderen und hinteren Druekriiumc der Pumpen 
die gleichnamigen Einlafsraume am Gascylinder fiillen. 
Dic Kolbensteuerung der Gaspumpen ist so eingerichtet, 
dafs dieselben hochstens 5 0 — 60 pCt. ihres IIubvoIumens 
an Gas ansaugen konnen. Bei kleinerer Leistung wird 
durch Einwirkung des Regulators ein kleineres Gas- 
quantum in den Cylinder gelassen. Fiir die Ziindung 
des Gasgemisches sind auf jeder Cylinderseite je  zwei 
Ziinder vorgcsehen, welche durch eine besohdere Welle 
bethiitigt werden. Diese ist yerstellbar eingerichtet, 
sodafs die Ziindung Iriilier oder spiiter erfolgt, ein 
Umstand, der beim Anlassen und Einregulieren fiir 
das betr. Gasgemisch von Wichtigkeit ist. Das Anlassen 
gesebieht mit Druckluft, welche dem Gascylinder durch 
eine einfache Schiebersteuerung zugefuhrt wird. Beim 
normalen Gange ist die Arbeitsweise folgende:

Kurz vor Ilubende legt der Kolben die AuspuiT- 
schlitze frei', die verbrauchten Gase stromen ab, bis der 
Kolben bis zum Totpunkt gelangt. Hier bffnct dic 
Steuerung das Einlafsventil, und es stromt zuniiehst nur 
Luft ein, da dic Gaspumpe nur auf einen Teil ihres 
Hubes Gas liefert. Diese Luft trennt die verbrannten 
Gase von dem eintretenden frisehen Gasgemisch. J e  
nach Einwirkung durch den Regulator wird dic Gas- 
gemischfiillung friiher oder spiiter beendet, es tritt Kom- 
pression ein und im Totpunkte Ziindung. Das Gemisch 
expandiert dann, um kurz vor Ilubende verbrannt durch 
die AuspufFschlitze abzuzichen.

Wegen der geschlossenen Form des Cylinders und 
der grofsen Warmeentwicklung bei der doppelt wirkenden

Arbeitsweise mufs dic Kiihlung eine besonders sorg- 
faltige sein. Wie die Figur erkennen liifśt, ist die 
Kolbcnstange sowie der Kolben holil ausgefiihrt und es 
geht durch dieselben dauernd ein Kiihlwasserstrom. 
Natiirlich ist auch dcr Cylinder mit rcichlicher Kiihlung 
versehen.

Von dieser Maschinentype sind bereits 13 Stiick 
mit einer Gcsamtleistung von 6300 PS. ausgefiihrt bezw. 
in Ausfiihrung begriflen. Der hinter dem Gascylinder 
liegende Geblasecylinder ist zum Ansaugen von 500 
cbm/Min. resp. 300 cbm und zum Pressen auf 0,4 resp.
0,7 Atm. eingerichtet. Das Gcblase bat riicklaufige 
Druckventilc nach Prof. Stumpf und Saugeschicber, 
welche durch eine Art Coulissonsteuerung auf vcrspUteten 
Schlufs cingestellt werden konnen, sodafs cin Teil der 
ąngesaugten Luft wieder zuriickstromt. Die durcli das 
spiitere Ansteigen der Drucklinie gewonnene Leistung 
kann dann zur Erhohung des Enddruckes verwertet 
werden. Dic Abmessungen der Maschine sind:

G a s c y l i n d e r ......................... 635 mm Durehmesser
G c b l a s e .............................  1750 „ „
Gemeinsamer Hub . . . i 100 111111

Umdrehungszahl p. Min. . 100
L e i s t u n g ............................. 500 PS.

Eine genau nach dcm glcichen System gebaute Iloch- 
ofengasmaschine zeigt die Maschinenbau A.-G. vorm. 
Gebr. Klein, Dahlbruch. Der Motor leistet 700 PS., 
hat einen Cylinderdurchmesser von 750 mm, 1300 111111 

I lub  und macht 8 5 — 90 Umdrehungen per Min. Lii&t 
die vorher erwahnte Maschine die Konstruktion des 

^doppelt wirkenden Zweitaktmotors erkennen, so zeigt 
Taf. 75 das Aeufsere einer solchcn Maschine.

Das iilteste und durch lange Jahre  bewiihrte Gas- 
motorensyśtem, der Yiertaktmotor, ist in der Maschinen- 
halle vertreten durch eine Maschine der Firma L. Soest
& Gie, Reisholz b. Dusseldorf. Die Fabrik baut diese 
Motoren ais Spezialitat in ein- und mehreylindrigen 
Ausfiilirungen bis zu 1200 PS. Leistung. Die Frage, 
welches System fiir schwere Maschinen sich besser 
eignet, ist noch nicht entschieden, jedenfalls bringt aber 
die Ausstellungsmaschine von Soest & Cie., Taf. 68 
Fig. 1 — 3, die fiir die Betricbssicherheit wichtigc Ein- 
fachheit und Zugańglichkeit allcr Teile des Yiertaktsystems 
zum Ausdruck. Die Kolben der beiden Cylinder gelien 
gleichlaufig, die Kurbelkropfungen sind dementsprechend 
gleich gerichtet. Die senkrecht iibereinander liegenden 
Ein- und Auslafsventile sitzen an einem woit vor- 
gćzogenen Cylindcrhals, der aucli das Luftanlafsvontil 
und den Zundflansch aufnimmt. Luft und Gas werden 
getrennt angesaugt und treten in die Geniischkammer 
an dem oben sitzenden Einlafsventil durch eine Zahl 
kleiner Schlitze ein. W ie aus der Zeichnung ersichtlich, 
wird dic Luftzufiihrung durcli eine in der Luftleitung 
sitzende Drosselklappe reguliert, wahrend das Gasrohr 
zuniiclist einen verstellbaren Gashahn und dahinter cin
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gesteuertes Yentil entluilt. Dic Steuernocken, von denen 
dic Bewegung fiir dic Gasventile abgenommen wird, 
konnen vom Regulator aus verscliobcn werden, sodalś, 
die Kraft- resp. Tourenregulierung durch Gemisch- 
anderung erfolgt. Die Ziindung gesehielit auch hier 
durch den Oefinungsfunkcn eines Stromes, welchen der 
schwingendc Anker einer magnctelektrischen Maschine 
liefert. Durch ein Ilandrad kann die Unterbrechung 
des Stromkreises zeitlich verschobeh und damit die 
Ziindung einrcgulicrt werden. Das Anlassen der Maschine 
gesehielit in folgender Weise: Durch cin Stcllwerk wird 
die Steuerung so eingestellt, da6  das Anlafsventil boi 
jedem Doppelhub /D ruck lu f t  au f  den Kolben giebt. 
Nach einigen Umdrehungen schaltet man auf Gasbetricb, 
zunachst mit geringerer Komprcssion und schliefslich auf 
normalen Betrieb um. Samtliche, in dem hintoren 
Cylinderteil sitzenden Organe, der Cylinder und der 
Kolben werden sorgfiiltig gekuhlt (siehe Querschnitt).

Dic Maschine gelit, wie Verfasscr mehrmals bcob- 
acliten konntc, anstandslos an, und der Gang ist ein 
tadellos ruhiger. Der Gasmotor ist fiir den Antrieb 
einer Dynamo bestimmt, au f  der Ausstellung lief er 
lcei. Dic Daten der Mascbine sind:

Durchmesser des Gascylinders . . . 650 mm
I l u b ................................................ ...... 850 mm
Umdrehungen/Min.............................. ...... . 1 4 0
Maximale L e i s t u n g ...................................  350 PS.

Auch dio grofste der ausgestellten Gasmaschinen, 
der maximal 1200 PS. leistende Gasmotor der Gas- 
motorenfabrik Dcutz im Gebaude der Gutehoffnungs- 
liiitte arbeitet im Viertaktsystem. Dic auf diesem 
Gebiete an Erfalirung r  ciche Fabrik bat sich bislier 
noch niclit veranlafst geselien, ihr bewahrtes System fiir 
grofse Maschineneinheiten zu verlassen. Die Deutzer Fabrik 
bewaltigtsolche Leistungen, wie Taf. 72 u. Fig. 8 der Taf.74 
zeigt, einfach durch Verwendung einer entsprechendcn 
Zalil von Cylindern. In einem Cylinder konnen 300 PS. 
entwickelt werden. Die Ausstellungsmaechine hat dem- 
entsprechend vier Cylinder, welche zu je  zweien auf 
eine gcmcinsame Kurbelkropfung arbeiten. Zwecks Aus- 
gleiches der Massenwirkungen sind die Kurbelkropfungen 
um 180°  gegeneinander versetzt. Oline Frage ermoglicht 
diese Anordnung eine Erleichterung in der Fabrikation, 
wirksame Kiililung und eine gute Sicherheit im Betriebe, 
es ist aber nicht zu verkennen, dafs die Maschine schlecht 
iibersichtlicb wird und einen kompliziertcn Eindruck macht. 
Fig. 8 der Taf. 74 zeigt den Aufbau der Gascylinder. 
An den Cylinderendcn sitzen Ein- und Auslafsventile 
iibereinander, seitwarts ragt in dem Kompressionsraum

das Druckluftventil D zum Anlassen der Mascbine 
hinein. . Luft und Gas werden getrennt angesaugt und 
treten am Einla(śvęntil in die entśprechenden Raumc 
ein, welche durch eine siebartig durcblocherlc Scheidc- 
wand getrennt sind. Beim OelTnen des Einlafsventiles 
mussen Luft und Gas nochmals eine Reihe von Schlitzen 
passicren, sodafs eine griiridlićhe Mischung statlfindet; 
Bei Aćnderiihg der Klraftzufuhr rerstellt der Regulator 
dic die Gasventile bethiitigenden scliriigen Nocken auf 
der Stcucrwelle.: Es wird dadurch der Gasgehah ge- 
aridert, wahrend die Gesamtladung die glciche blcibt. 
D e r ’Luftzutritt kann ein fiir alle mai durch Einstellung 
der in der F igur kenntlich gemachten Drossclklappe 
festgelogt werden.'

Es betragen
die Durchmesser der Gascylinder . . 840 min,
der I lub  .....................................  1050 inm,
die Umdrehungen/Min. . . . . . . 120— 135,
die Leistung bis z u ..................................... 1200 PS.

Mit diesem Gasmotor gekuppelt ist ein 2 Cylinder-IIoch- 
ofcngeblase der Guteboffnungshutte, welches 1000 cbm/Min. 
ansaugt und auf 0,5 Alm. prelst.

HinzUweisen ist noch auf dic aulśerst gelungene und 
eindrucksvollc Ausstellung, welche dic Gasmotorenfabrik 
Deutz in iliren eigenen Raumen hergestellt hat. Ge- 
wissermafsen an der Spitze dieser Ausstellung stellt die 
crste atmospharische Maschine, aus welchcr si,qli der 
fiir das Kleingewerbe so wertvolle Gasmotor entwickelt 
hat. Es reihen sich dann eine grofse Zahl Motoren von 
kleiner und mittlerer Leistung an, welclie in d«r grofsen 
Verscliiedenartigkeit der angehangten Arbeitsmaschinen 
ein anschauliches Bild von der vielseitigen Brauchbarkeit 
des Gasmotors geben. Die in unmittęlbarcr Nahe 
stehende lOOOpferdige Maschine liefert gleichsam den 
Schlufsstein fiir den durcli die ausgestellten Gegenstiinde 
verkorperten Entwięklungsgang des Gasmotors.

Das fiir den Antrieb der Gasmotoren notige. Kraftgas 
wird auf der Ausstellung in einer Reihe von Gencratoren 
erzeugt, dereń Besprechung, hier ?u weit fiihren wiirde. 
Es sei nur hervorgehoben, dafs diese Generatoren, mit 
Ausnahme der Deutzer Anlage, welche in deren eigenem 
Gebaude stelit, im Freien seitwarts von der Maschinen- 
lialle- zu finden sind. Dort zeigt auch die Deutzer 
Fabrik ais Neuheit in der Kollektivausstellung des Yer- 
eines fUr dic Interessen der rlięinisclien Braunkolilen- 
Industrie einen Generator fiir dic Erzeugung. von Kraftgas 
aus Braunkohle und zwar in Vcrbindung mit einem 
70pferdigen Gasmotor. Alle anderen Generatoren werden 
mit Anthrazitkolilc beschickt.
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Die ScliIagwe tterexplosionen im Oberbergamtsbezirlć Dortmund m it Beziehunj 
auf den Baromcterstand im Jahre 1901.

Ilierzu Tafel 76

Gestutzt auf wissenschaftliche Untersuchungen und 
praktische Erfahrung hat sich schon seit langerer Zeit 
in bergbaulichen Kreisen die Meinung gebildet, dafs 
sich ein gewisser Einflufs der Lultdruckschwankungen 
auf die Gasentwiekelung in der Grube, sei diese mit 
natiirlichem oder kiinstlichem Wetterzuge yersehen, 
geltend macht. Da auf Grund dieser Ansicht anerkannt 
ist, dafs bei sinkendem, namentlich aber bei rasch 
sinkendem Luftdrucke die den Grubenbauen zustromenden 
Gasmengen: zunehmen, so hat man schon seit einer 
Reihe von Jah ren  an der I-Iand regelmafsjger, tiiglieh 
melirmals vorgonommener Barometerbeobachtungen dic 
Frage klarzustellen versucht, ob ein Zusammenhang 
zwischen den vorgekommenen Sclilagwetterexplosionen 
und den Luftdrucksehwankungen bcstoht.

In dieser Zeitschrift ist eine solche Zusammen- 
stcllung schon wiederholt erfolgt.*) Auch liir das ver- 
llossenc J a h r  1901 soli diese auf Grund der auf Taf. 76 
bcigelugten graphischen Darstellungcn in gleicher Weise 
wie friiher Aufnahme flnden.

Von den beiden auf der graphischen Darstellung 
ersiclitlichen Kurven ist die punktierte nach den 
Beobachtungen des Baromcterstandes am Koniglichen 
Oberbergamte zu Dortmund, die ausgezogcne nach den 
Beobachtungen von C. Bardenheuer, Essen-Frohnhausen, 
konstruiert worden.

Dic Ilolienlage des Beobachtungspunktes zu Dort
mund ist 98,02 m, diejenige des Punktes Essen-Frohn
hausen 84,00 m iiber Normal-Null. Die Beobachtungs-

*J Vergl. Nr. 20 Jalirgang 1896, Nr. 32 Jalirgang 1897, 
Nr, 38 Jahrgang 1898, Nr. 18 Jalirgang. 1899, Nr. 37 Jahrgang 
1900 und Nr. 38 Jahrgang 1901.

zeiten waren fiir Dortmund morgens 8 ‘/ 2> mittags 12 und 
nachmittags 5 Uhr, fiir Essen morgens 6, nachmittags
2 und abends 10 Uhr.

In dic Kurven sind die amtlich festgestellten Schlag- 
wettcrexplosionen nach Ort, Tag und Stunde eingetragen 
•worden.

Der mittlere Baromcterstand des Jahres  1901 be- 
rechnet sich fiir Dortmund zu 748,28 mm, fiir Essen 
zu 754,26 mm.

Dargestellt sind diese Mittelwcrte auf Taf. 76 durch 
eine rot ausgezogcne gerade Linie fiir Dortmund und 
eine rotpunktierte Linie fiir Essen.

Das Maximum betrug in Dortmund am 23. Januar  
mittags 12 Uhr 767,1 mm, in Essen um die gleiche 
Zeit 770 mm; das Minimum betrug in Dortmund am
6. Oktober abends 10 Ulu- 717 mm, in Essen 727 mm, 
sodafs die Schwankungen in Dortmund eine Ilohc von 
50 mm, in Essen eine solche von 43 mm erreichten.

In der nachstehenden Tabelle sind die Explosionen 
mit genauer Zeitangabe chronologisch geordnet.

Ferner ist in den einzelnen Rubriken der von dem 
Barographen in Dortmund und Essen notierte Luftdruck, 
dessen Schwankungen inncrhalb der letzten drei Tage 
vor der Ekplosion, die Art des Austretcns von Gruben- 
gas an der Explosionsstatte und die Ursaehe und Art 
der Explosion angegeben.

Diejenigen Explosionen, welche zu einer Zeit erfolgt 
sind, in welcher ein vermehrtes Ausstromen von 
Grubengas nach den von der preufsischen Schlagwetter- 
kommission aufgestellten Gesetzen iiber den Einflufs 
des Luftdrucks auf den Gasgehalt der Grubenluft zu 
orwarten stand, sind mit einem * bezeichnet.

E r l a u t e r u n g s t a b e l l e  z u r  g r a p h i s c h e n  D a r s t e l l u n g  d e r  L u f t d r u c k b e w e g u n g c n .

■&
<33rO

Z e i t an g a t  e

Z e c h e

B a r o m  e t a r -  
s t a n d

BeYr e g u n g e n  
des  L u f t d  r u  c ks  

inncrhalb 
der letzten 3 Tage 
Yor der Explosion

A r t

d e s  A u f t r e t e n s  

T o n  G r u b e n g a s

U r s a e h e  u n d  A r t  

d e r  

E x p 1 o s i o n c n
£0«5
U

Tag Monat
Wochentaf, 
und Slunde Essen

Dort
mund

* 1 8. J  l i i u a r Dienstag 
1 0 V 2  v o r m .

Adolf y . Hańse- 
mann

757 753 Nach langsamem 
liohen Steigen 

schneller fallend.

Aus den ersoffeiien 
Bauen der 440 m- 
Sohle ausgetreten.

OHenes Licht im ausziehenden 
Schacht.

2 1 1 . W Freitag 
9V2 nachm.

C r o n e 760 754 Normal mit geringen 
Schwankungen, dann 

langsam steigend.

Stetiges Ausstromen. Durchschlagen der Flamme der 
Sicherheitslampe. Vorr.

*3 17. n Donnerstag 
4 Yorm.

Kontg Ludwig 760 754 Nach langsamem 
liohen Steigen lang- 

pam fallend.

7 Schiefsarbeit. Yorr.

*4 20. n Samstag 
? nac.hts

Konigin Elisabeth 
Schacht Hubert

753 746 Bestandig, dann 
schnell fallend.

? Zersetzung organ. 
Stoffe in einem 

Wasserbassin

OfFenes Licht am Fiillort.

*5 21. Febr. Donneratag 
7 nachm.

Graf Beust 762 755 Bestandig, dann 
■wenig fallend.

•> Schiefsarbeit. Yorr.
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Z e i t a n g a b e
Z e c b e

B a r o m e t e r -  
s t a  n d

B e w e g u n g e n  
d e s  L u f t d r u c k s  

innerhalb 
der letzten 3 Tage 
vor der Explosion

A r t

d e s  A u f t r e t e n s  
vort G r u b e n g a s

D r s a c h e  u nd  A r t  

d e r

E x p l o s i o n e n
wJ

Tag Monat Wochentag 
und Stunde Essen Dort

mund

*6 26. ?) Divnstag 
4V2 vorm.

Stock u. Scheren- 
berg

749 744 Langsam unter 
mittlerem Barometer- 

stand fallend.

Plotzlich Bla-er. Schiefsarbeit. Ausr.

*7 1 Marz Kreitag 
l */2 vorm.

Louise Erbstolln 743 738 Desgl. tief unter 
mittl. Barometerstand 

fallend.

Stetiges Ausstromen 
und Ansammlung in 

Wettersacken.

Offenes Licht. Vorr.

*8 7. n Donnerstag 
3 nachm.

Consolidation 
III/IV

740 733 Nach starkem Steigen 
"rasch fallend.

Stetiges Ausstromen. Durchschlagen de Flamme der 
Sicherheitslampe. Yorr. u. 

Abbau.
*9 11. n Montag 

11 V-i vorm.
Hugo II 747 740 Desgl. Plotzlich. Schielsarbeit. Yorr.

10 27. April Samstag 
10% vorm.

liaaker Muldę 750 743 Wenig steigenil 
nach geringem Fallen.

Plotzlich. Kluft. Unbefugtes Oeffnen der Sicher
heitslampe. Abtau.

11 1. Mai Mittwoch 
1 nachm.

Caroline 757 750 Wenig steigend. ■Stetiges Ausstromen. Schiefsarheit. Abbau.

12 17. n Freitag 
1 nachm.

Rheinelbe und 
Alma

758 750 Wenig schwankend. Plotzlich. Bohrlocher. Schiefsarbeit. Ausr.

*13 25. )) Samstag 
4 nachm.

Mansfeld 755 748 Nach langsamem aber 
hohem Steigen wenig 

fallend.

Plotzlich. Kluft. Durchschlagen der Flamme der 
Sicherheitslampe. Abbau.

14 7. Juni Freitag 
7</2 vorm.

Holland 760 754 Wenig steigend. Plotzlich. lilaser De-gl. Vorr.

15 7. Aug. Mittwoch 
6Va vorm.

Hibernia 750 745 Wenig schwankend. Stetiges Ausstromen. Schadhaftigkeit der Sicher
heitslampe. Abbau.

16 8. n Donnerstag 
7V2 nachm.

' Dorstfeld II 756 750 Desgl. Desgl. Wahrscheinl. otTenes Licht oder 
Durchschlagen der Flamme der 

Sicherheitslampe. Yorr.
17 27. n Dienstag 

12 T O rm .
Zollvereln IV/V 748 743 Nach starkem Fallen 

wenig steig«nd.
Plotzlich. Fraglich.

*18 13. Sept. Freitag 
1V2 vorm.

Monopol 752 746 Bestandig,.dann wenig 
fallend.

Stetiges Ausstromen. Desgl. Abbau.

19 3. Okt. Donnerstag 
11 vorm.

Steingatt 756 750 Wenig schwankend. Plotzlich. Kluft. Schadhaftigkeit der Sicher
heitslampe. Yprr.

*20 28. n Montag 
4V2 ',orm.

Friedrich d Grofse 763 758 Nacli starkem Steigen 
langsam fallend.

Stetiges Ausstromen. Schiefsarbeit. Vorr.

*21 13. Nov. Mittwoch 
1 1/ą nachm.

Concordia 738 730 Nach hohem Steigen 
rasch fallend.

Plotzlich. Blaser, 
Kluft.

Schadhaftigkeit der Sicher
heitslampe. Ausr.

*22 9. Dez. Montag 
5 nachm.

ver. Wiesche 743 736 Desgl. Austreten durch Bohr-I 
locher.

Gebrauch von Fęuerzeug. 
Yorr.

Aus der vorstchcnden Tabelle ist zu erschen, dafs 
sich im vergangenen Jalire erfreulicherweise nur 22 
Schlagwetteri?xplosionen ereignet haben, gegen 45 im 
Vorjahre, 35 im Jahrc  1899, 42 im Jalire 1898 und 
61 im Jalire 1897.

Zwei Explosionen, bei denen die Ursache lediglich 
auf Entziindung von Kohlenstaub zuriickzufiihren ist, 
sind in dic Tabelle nicht aufgenommen worden, da 
jeder NaćKweis des Auftretens von Schlagwettern vor 
und nach der ExpIosion felilte.

Von den obengenannten 22 Explosionen waren 17 
reine Sehlagwetterexplosionen, bei den iibrigen 5 hat 
gleichzeitig Kohlenstaub mitgewirkt.

In  der Zeit, in weleher der Luftdruck eine fallende 
Tendenz erkennen lafst, in weleher also auf Grund der 
von der Schlagwetterkommission aufgestellten Gesetze 
ein vermehrtes Ausstromen von Grubengas zu erwarten 
stand, sind 13 Explosionen oder 59 pCt. derselben erfolgt, 
bei den iibrigen 9 zeigte der Luftdruck eine steigende 
oder bestandige Tendenz.

Bcziiglich des Entstehungsortes vertoilcn sich die 
Explosionen wie folgt:

a) Aus- und Vorrichtungsarbeiten im Gestein
Q u e r s c h l a g e ................................................ 2
Blinde S c h a c h t e ........................................... 1

b) Aus- und Vorrichtungsarbeiten im Flotz
Grund- und Parallelstrecken . .  . .  4
Durchhiebe und Ueberhauen . . . . 5
Bremsberge und schwebende Strecken . 2

c) Abbauarbeiten
1 Streichender Abbau

Abbaustrecken.................................. ..  1
P fe i le rs to fs .......................................................3

2. S t r e b b a u .......................................................2

d) Andorę Punkte der Grube

Ausziehender S c h a c h t ............................... 1
Wasserbassin: 7 m vom einziehenden

S c h a c h t ........................................ ... 1
zusammen 22
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Abgcsehen von zwei Fiillen, in denen die Art des 
Auftretens von Grubengas nicht festgcstellt werden konnte, 
war das Auftreten der Gase in 10 Fiillen stetiger und 
in 10 Fiillen plotzliclier Art.

Die unmittelbare Veranlassung zur Schlagwettcr- 
entziindung war zuriickzufiihren auf:

Gebrauch offenen Grubenliclites in 4 Fiillen
Benutzung von Feuerzeug in . . . . 1 Falle
Scbadhaftigkeit der Sicherheitslanipe oder 

Scbadbaftwerden derselben bei der
Arbeit i n ....................................................... 3 Fiillen

Durchschlagen der Flamme durcli den
Korb der Sicherheitslanipe durch un-
vorsichtige Bewegung i n ........................ 4 „

Schiefsarbeit i n ................................................. 7 „

Unbekannte Yorgange i n ........................ 3 „

zusammen 22 Falle.
Der Zeit nach verteilen sich die Explosionen folgender- 

mafsen:
Morgenschicht . . . .  10
M it ta g sc h ic h t ..........................6
N a c h t s c h ic h t ..........................6

zusammen 22 
Von diesen haben stattgefunden in der

zu Beginn in der Mitte ara Selilufs
Morgenschicht 2 4 4
Mittagschicht 2 3 1
Nachtschicht — 3 3

zusammen 22.
Um einen Zusammenhang zwischen den Luftdruck- 

schwankungen und den Schlagwetterexplosionen fest- 
zustellen, erscheint es angezeigt, die von der preufsischen 
Schlagwetterkommission aufgestellten Grundsatze an- 
zufuhren:

1. Der Gasgehalt der Grubenluft nimmt im all- 
gemeinen bei steigendem Luftdrucke ab und bei fallendem 
Luftdrucke zu.

2. Der Gasgehalt steigt urn so intensiver, je  steiler 
die Luftdruckkurve abfallt;  er nimmt um so schneller 
ab, je  steiler die Luftdruckkurve ansteigt.

3. Die Entwickelung der schlagenden W etler ist 
nicht von der absoluten Tiefe des Luftdruckcs abhiingig.

4. Folgt auf ein steiles Ansteigen der Luftdruckkurve 
ein weniger steiles oder halt sich der Luftdruek, nach- 
dem er sein Maximum erreicht hat, langere Zeit gleicli- 
matsig auf seiner Ilohe, so tritt ein langsames Steigen 
des Gasgehaltes ein. Nimmt nach einem scharfen Baro- 
meterlall die Intensitat des Falles ab oder halt sich die 
Luftdruckkurve, naclidem sie ihr Minimum erreicht hat, 
langere Zeit auf einem niedrigeii Niveau, so tritt eine 
langsame Abnahme des Gasgehaltes ein.

Es entspricht deshalb nicht immer dem M;iximum 
bezw. Minimum der Barometerkurve das Minimum bezw. 
Maximum der Gaskurve.

Fiir die Betrachtung der Schlagwetferexplosionen auf 
Grund der angefiihrten Gesetze konnen naturgemafs nicht 
diejenigen Explosionen mafsgebend sein, welche bei einem 
Barometerstand mit steigender Tendenz eifolgt sind. Im 
vorliegenden Falle sind das die neun n i c h t  mit einem °  * 
Sternchen versehcnen Explosionen.

Von den iibrigen 13 Fiillen miissen auch diejenigen 
ausscheiden, in denen grobe Fahrlassigkeit oder Ueber- 
iretung bergpolizeilicher Vorschriften, wie z. B. die 
Benutzung offenen Lichtes oder der Gebrauch von 
Feuerzeug eine Entziindung von Schlagwettern in solchen 
Gruben veranlafst haben, die anerkanntermafecn schlag- 
wetterfiihrend sind, und in denen selbst bei bohem 
Barometerstande stets Grubengas zur Entwicklung kommt.

Hierher gehoren die Explosionen auf:
Adolf von Ilansem.ann (Nr. 1) am 8. Januar,
Louise Erbstolln („  7) „ 1. Marz,
yer. Wiesche („  22) „ 9. Dezember.

Ferner kann oline jedes Bedenken auch die Explosion 
auf Graf Beust (Nr. 5) am 21. Februar aufser acht
gelassen werden, bei welcher dic Entziindung zur Zeit 
minimaler Luftdruckschwankungen selbst bei geringer 
fallender Tendenz der Kurve erfolgt ist.

Es bleiben also von den 13 Explosionen nur 9 zu 
beriicksichtigen, bei denen mit einiger Wahrscheinlichkeit 
ein Zusammenhang mit den Schwankungen des Barometer- 
standes vermutet werden kann, was auf dic Gesamt- 
summe aller Explosionen einen Satz von 41 pCt. ausmacht.

In  140 Tagen mit ausgesprochen fallender Tendenz 
der Kurve fanden etwa 60 pCt. und in 225 Tagen mit 
steigender oder wechselnder Tendenz etwa 40 pCt. aller 
Explosionen statt.

Im Gegensatz zu den Beobachtungen friiherer Jah rc  
scheint sich also fiir das J a h r  1901 eine AVechsel- 
wirkung zwischen Luftdruek und Explosionsgefahr zu 
bestatigen, wenn auch das fiir dic Jalire 1896 und 1897 
gewonnene Resultat des gruppenweisen Auftretens der 
Explosionen zu Zeiten einer fallenden Tendenz der 
Luftdr.uckkurve nicht zutrifft.

Immerhin zeigt ein Blick auf die Tabellc (S. 617 f.), 
dafs gerade nach grofsen vorherigen Luftdruck- 
schwankungen und bei starkerem Barometerfall bis zu 
einem Minimum der Ivurve viele Explosionen eingetreten 
sind, also zu einer Zeit, in welcher es nach den von 
der preufsischen Schlagwetterkommission aufgestellten 
Grundsiitzen zu erwarten war.

Es sei liier besonders aufmerksam gemacht auf die 
Explosionen

auf Consolidation (Nr. 8) am 7. Marz
Hugo (Nr. 9) am 11. Marz
Concordia (Nr. 21) am 13. November

und Wiesche (Nr. 22) am 9. Dezember,
wozu man auch noch die auf Zollverein (Nr. 17) am 
27. August rechnen kann, obwohl dieselbe bei wenig
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steigender Tcndenz nach starkem Fallen der Kurve 
erfolgt ist.

Da aber auf Grund des Beobachtungsmaterials eines 
einzigen Jahres aus dem scheinbarcn Zusanimenliang 
der Luftdruckschwankungen mit der Ilaufigkeit der 
Schlagwcttercxplosioncn wcitgehendc Schlufsfolgcrungen 
nicht gezogen werden korinen, weil die Exj)losionen 
immer eine von Zufalligkeiten abhiingendc, aufsergewohn- 
liche Folgę des Auftretens von Schlagwetter sind, er- 
sclielnt es zwcckmafsig, dic Ergebnissc aller in dieser 
Richtung im Oberbergamtsbezirk Dortmund bisher gc- 
sammeltcn Bcobachtungcn zusammohzustcllen.

Yerfahrt man dabei beziiglich der Fragc, ob cinc 
Yermehrtc Gasausstromung nach dcm Verlialten des Luft- 
druckes zu erwarten stand oder nicht, nach donselben 
Grundsjitzcn, wic sie fiir dic Aufstellung der vorstehendcn 
Tabclle malśgebend gewesen sind, so ergiebt sich folgendes:

An Explosioncn Waren zu verzeichnen:

Jahr

Za
hl

 
de

r 
Ex

pl
ós

io
ne

n Barometerstand
Nach dem Barometerstand 

zu erwartendes Aus- 
stromen von Grubengas

unter
Jahresmittel

iiber
Jahresmittel Yermehrtes geringeres

Zahl pCt. Zahl pCt. Zahl pCt. Zahl pCt.
1891 86 46 53 40' 46 54 62 32 37
1S92 75 22 30 53 70 45 60 30 40
1893 70 28 40 42 60 37 51 33 49
1894 60 18 30 41 70 32 53 28 46
1895 48 23 48 25 52 28 58 20 41
1896 42 18 43 24 57 27 64 15 35
1897 61 27 44 34 56 30 50 31 50
1898 42 17 40 25 59 21 50 21 50
1899 35 20 57 15 43 16 45 19 55
1900 45 20 44 25 56 12 26 33 74
1901 22 11 50 11 50 13 60 9 40

586 250 336 315' 271

Yon den seit 1891 bis Ende 1901 erfolgten 586 
Sclilagwctterexplosioncn sind also 315 oder 53,7 pCt. 
mit einem kritischen Barometerstand zusammengefallcn.

Aus diesen Zahlen gclit hervor, dafs das Uebcr- 
gewicht der durch den Barometerstand scheinbar be- 
giinstigten Sclilagwetterexplosionen nicht so erheblich 
isf, dafs man daraus eine gewisse Gesetzmafsigkeit 
zwischen Luftdruckschwankungen und Explosionsgefahr 
ableiten konnte, um so mehr, ais auch unter den er- 
wahnten 315 Fallen, in denen eine vcrmelirtc Gasaus- 
stromung zu erwarten war, ein grofser Teil nur auf 
Fahrlassigkeit, Uebortretung bcrgpolizeiliclier Yorscliriflen 
oder Unvorsichtigkeit zuriickzufiihren ist.

Da aber, wie schon im Anfang vorliegender Zusammen- 
stcllung gesagt ist, kein Zweifel besteht, dafs cin ge- 
wisser Einflufs der Luftdruckschwankungen auf die Gas- 
entwickelung in der Grube vorhanden ist, wenn ein 
soleher auf das Eintreten von Explosionen im allgemeincn 
auch nicht nacligewicsen werden kann, so scheint doch 
schon mit Riicksicht auf wenigc im Jah re  1901 einge- 
trctenc typische Falle des Auftretens Yon Explosionen 
bei fallender Tendenz des Luftdrucks (vgl. dic Ex- 
plosioncn auf Coneolidation, Hugo, Concordia und Wieschc) 
eine Yorbeugungsmafsrcgel am Platze zu sein.

Eine solclie Malsregel hat schon die Lokalabteilung 
Dortmund der Schagwctterkommission im Jah re  1884 
Yorgesclilagen und es cmpfiehlt sich hiernach auf  allen 
schlagende Wetter cntwickelnden Gruben eine rcgel- 
niłifsige und sorgfaltigc Bcobachtungcn des Baromctcrs 
einzufiihren und bei niedrigem Baromcterstande und 
starken Schwankungcn des Luftdruckes dic Ycntilation 
zeitweisc zu vcrstarkcn. P.

Die russische Steinkohlen-Industrie im Jahre 1901.
Die Steinkohlengewinnung Rufslands erreichte im 

Jalire 1901 mit iiber 996 Mili. Pud ihren bisher łiochsten 
Stand, die Sleigerung gegen das Vorjahr wnr jedoch nur 
ganz geringfiigig. Nach dem „Moniteur des Intćrets ma- 
tćriels" vom 22. Juni stellte sich die Steinkohlenproduktion 
des Zarenreichs fiir die letzten 6 Jahre wie folgt:

1896 1897 18,98 1899 1900 1901
Im Siiden T a u s e n d  P u d

Kufslands 311763 414730 461882 561490 691470 694420 
„ Kónigreich

Polen 223645 229823 249510 242488 250650 252567
„ Ural 22297 21747 23550 22104 22474 29742
„ Moskauer

■ Bassin 7636 12349 9864 12197 16705 16007
„ Kaukasus 2132 1 321 1901 2221 3893 3 342
Im Ganzen 569473 679970 746707 840500 985192 996078 

Die Steinkohlengewinnung hat demnach im europiiischen 
Rufsland im vergangenen Jahre gegen 1900 um 108 8 6 0 0 0  
Pud, d. i. um etwa 1 °/o zugenoinmen, wahrend sie im 
Laufe der vorhergehenden vier Jahre um 413 719000  Pud, 
oder durchschnittlich ira Jahre um 103 429 000 Pud zu- 
genommen hatte. Hieraus ist ersichtlich, dafs im ver-

gangenen J a h r  die schnelle E n tw icke lung  dieser Industrie 
ins Stocken geraten ist.

Der Siiden Rufslands, der bei weilem wichtigste 
Kohlenbezirk, hat im Laufe der  letzten sechs J a h re  
seinc Kohlenausbeute um 382 657 000 Pud  oder um 
mehr ais 122 pCl. gesleigert, Die Z unahm e der Ausbeute 
im vergangenen J a h r  dagegen hat im Vergieich zu 1900 
nur 950000  Pud betragen. Die Produktion  des Donez- 
Beckens setzt sich zusammen aus 611 600 000 P u d  bitu- 
minoser (607 55 0 0 0 0  Pud im J a h r e  1900) und 
82 820 000 (83 920 000) P ud  A uth rac i tkoh le ; die Ge-
w innung der letzteren hat demnach etwas abgenommen. 
Der Verbrauch der Donezkohle stell te sich im vorigen 
J a h r e  wie folgt: (tir den eigenen Bedarf der K ohlenw erke  
wurden verbraucht 59 940000  Pud oder 8,6 pCt. der  
gesamten Forderung. Zur Koksbereitung in den Gruben 
selbst dienlen 102 970 000 (127 810 000) P ud . Auf 
Fuhren uud Lokałbahneu wurden 70 350 000 (66  8 1 0 0 0 0 )  
P u d  abgefaliren und auf den Eisenbahnen gelangten
441 770 000 (425 740 000) Pudj zum Yersand. Im
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Beckęn verzeichnet wurde, hat dieselbe jedoch ira ver-  
gangenen J a h r e  etwas abgenoinmen.

Aufser der eigenen Steinkohle verbraucht Rufsland nocli 
eine bedcutendc Menge ausliindischer ICohle, d.igegen ist 
das Quantum russischer Kohle, das in das Ausland ans- 
gefiihrt' wird, utibedeutend. Ira Laufe der letzten sechs
Jahre stellten sieli Produktion, Ein- und Ausfuhr von
Steinkolilen in Rufsland (in 1000 Pud) wie folgt:

In Rufsland Aus dem InsAu9land Rest fiir den
gewonnen Auslande ausgefiihrt lnneren

eingefiihrt Verbraućh
1896 569 473 120 858 560 689 771
1897 679 970 129 570 2 023 807 517
1898 746 707 154 494 2 930 898 271
1899 840 500 237 900 806 1 077 594
1900 985 192 239 897 824 1 224 265
1901 996 078 216 458  692 1 211 844

Hieraus ist ersichtlich, dafs im Laufe der letzten sechs 
J a h r e  das Angcbot von Steinkolilen auf dera russischen 
Markt um 522 073000  Pud oder 75 pCt. zugenommen hat. 
Das vergangene J a l i r  jedoch hat gegen 1900 eine Abnahine 
um 12 421 000 P ud  oder ungefiilir 1 pCt. aufzuweisen.

W enn man in Belracht zielit, dafs die freien Voriiite an 
Steinkolilen iin vergangenen J a h r  in den D onez-Kohlen- 
weiken um 19 390 000 P ud  und in den polnischen W erken 
um 8 369 000 P u d  zugenommen haben , so kann man daraus ,  
wenn man weiterhin beriicksichtigt, dafs die iibrigen 
russischen Steinkohlcnbeeken fast ausscliliefslich fiir. bestimmle 
lokale Bestellungen arbeiten, den Sclilufs zielien, dafs der ' 
Konsum von Steinkolilen im vergangenen J a h r e  im 
europiiischen Rufsland gegen 1900 um etwa 40 Mili .  Pud 
oder mehr ais 4 pCt. der Gesamtausbeute im Ja h re  1901 
zuriickgegangen ist.

YolksivivtseIiaffc und Statistik.
E i a -  u n d  A u sfu h r  von E rzeu gn issen  der B ergw erks- u n d  H u tten in d u str ie  aufser S te in k oh le , B raunkohle

u n d  K oks im  d eu tsch en  Z ollgeb iet.
(N ach  den mouatl.  Nachweisen iiber den auswiirtigen Handel des deutschen Zollgebietes vom Kaiser liehen S tatis tischcn A mt.)

E i n f u li r A u s f u h

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

Mai
Januar bis
, - Mai

Ganzes
Jahr

Januar biśjjanuar bis 
Mai 1 Mai

Ganzes
Jahr

Rohes Blei, Bruehblei und t t t- t t t .
Bleiabfallę . .. . , 15 441,4 18 492,0 52 886,4 : 8 730,4 . 7 017,5 ■ 20 819,8

Rolieisen . . .
Eisen und Eisenwaren

58 457,1 132 306,8 267 503,3 115 957,6 44 390,8 150 447,5

(bline Rolieisen) . . 49 643,6 62 674,3 133 153,6 1120 344,4 760 636,7 2196 793,5
35 899,4 39 275,0 100 195,8 . 8S4,5 317,4 891,0

Eisenerze . . . . . 1271 097,1 1543 843,7 4370 021,7 1091 404,9 1036 087,4 2389 269,3
1 621,0 1 691,3 4 613,5 7 021,9 11 783,1 27 278,8

Manganerze . . . . .  
Schlacken von Erzen,

82 895,2 96 223,4
! "

222 009,7 1 032,9 859,3 5 583,6

Schlackenwolle . . . 354 583,6 312 431,2 '733 930,7 8 364,0 12 549,9 27 269,3
3 291,1 2 833,8 8 278,7 — 4,1 4.2

Zinkerzo............................
Gold (abgesehen vom ge-

25 625,6 32 557,7 75 533,4 21 666,5 15 739,3 41 002,2

miinzten).......................
Silber (abgesehen vom

7,371 6,140 43,084 3,930 2,128 8,661

gemunzten) . . . . 8 8,145 76,503 197,855 141,970 150,811 328,723
Kupfer (unbearbeitetes) . 32363,0 25 594,6 58 620,0 1 836,6 1 789,9 5 090,5
Niokelmetall . . . 590,7 919,6 1 947,1 196,9 94,7 389,5

277,0 251,4 650,5 48,4 9,6 27,0
31432,814 487,8 13 820,9 37 508,0 10894,8 11 594,4

Zink (unbearbeitetes) 9 286,2 7 560,5 20 180,1 29 262,6 15 335,7 53 312,9
Zinn (unbearbeitetes) . 5 753,0 5 098,7 12 909,9 833,7 586,1 1 683,4

Ganzen sind im vergangenen. J a h re  675 030 000 Pud 
Donezkohlen verbraucht worden gegen 678 150 000 Pud 
im Ja h re  1900, d. li. es ist eine Abnahme des Konsums 
der Donezkohle  um 3 120000 Pud oder fast ih  pCt. 
eingetrelen. W ahrend  dic Vorrate an Steinkolilen in den 
K ohlenw erken am 1. Ja n u a r  1901 29 170 000 Pud be- 
trugen,' erreichten sie ara 1. J a n u a r  1902 die Ilohe von 
48 560 000 Pud, am 1. Ja n u a r  1900 liatten sie dagegen 
nur 15 850 000 Pud betragen, etwa dreimal weniger ais 1902.

Die duroliscliniltliclie Zahl der auf den Donezkohlen- 
werken beschiifligten Personen betrug im vergangenen Jah re
72 799 (67 526).

Die Steinkohlengewinnung ira KSnigręich  Poleu hat in 
den letzten sechs Jal iren  uin 28 922 000 P ud oder fast um 
13 °/q zugenommen. Die Zunahme der Stoiiikohlen- 
gewihnung ist hier nicht uuunterbrochcn vor sich gegangen ; 
im Ja h re  1899 trat eine merkliche Abnahine der Ausbeute 
ein ; ih dem darauf folgenden Jah re  rief jedoch die 
wKohlennot“  eine ganze Reihe klciner neuer Kohlenwerke 
ins Leben

Der Ural ha t  seine Steinkohlenausbeute  im Laufe der 
letzten sechs Jah re  um 7 4.45 000 Pud  oder mehr ais 
33 pCt. erholit, wobei. diese Zunahme fast ausscliliefslich 
auf das vergangene J a h r  1901 eńlfilllt, in welcheiri
7 268 000 Pud Kohlen mehr gewonnen wurden ais ira 
Ja h re  1900. An dieser Zunahme der Ausbeute haben' fast 
ausscliliefslich die Kohlengruben des westlichen Abhanges 
des Ural teilgenoinmen.

Ira Moskauer Steinkohlenbassin hat die Steinkohlen- 
gewinnung in den letzten sechs Ja l iren  ura 6 371 000 Pud 
oder 66 pCt. zugenommen. Iin Vergleicli zum J a h r e  1900, 
in wclchem die hbchste Steigerung der Ausbeute in diesem
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A u s- u n d  E in fu h r  von S tein k oh le , B ra u n k o h le  u n d  K oks im  d eu tsc lien  Zollgebiefc.
(Nach den monatlichen Nachweisen iiber den auswartigen Handel des deutsohen Zollgebietes vom Kaiserlichen Statistiscben Amt.J

E i n 1' u ti r.

1. Januar bis 31. Mai 1902 1. Januar bis 31. Mai 1901. Ganzes Jahr 1901.
V o n Steinkohlen

t
iBraunkohlei

r  *

! Koks 
t

Steinkohlen
t

'Braunkohlei
t

Koks
t

[Steinkohlen
t

Braunkoliler
t

Koks
t

Kreihafen Hamburg . — 1 — 29 010,8 — 21 811,4 — 51 439,7
B e l g i e n ............................ 174 071f5| 76 005,9 161 685,5 — 104 831,1 457 622,6 226 625,6
F ra n k re ic h ....................... 2 536,3 23 648,3 1 320,2 _ 23 562,3 — — 58 133,0
Grofsbritannien 1 339 360,4 - 9 278,5 1 829 860,5 — 15 437,5 5 205 663,9 33 17S,7
Niederlande....................... 64 084,4' - — 43 019,2 — 127 108,3 — —
Oesterreicli-Ungarn . . 198414,2 3 125 350,6 11 690,1 192 670,7 3 304 193,5 

--
* 1 263,2 484 129,6 8 108 906,7 29 381,7

Britiscli Australien 50,0, - — 1 685,2 — • 8 153,4 — —
Ver. Staaten v. Amerika . 2806,5 - 1 — 42,9| — 5 694,2 — —
\u s  all ii Landem insges. 2 283 141,4; 3 125 353,S| 150 131,6

A
2 232 280,1|3 304226,4 
ti s 1' u  h  r.

177 393,3| 6 297 388,7 8 108 942,7| 400 197,4

1 Januar bis 31. Mai 1902. 1. Januar bis 31. Mai 1901. Ganzes Jahr 1901.
N a c h : Steinkohlen Braun kohlen Koks Steinkohlen Braunkohlen Koks Steinkohlen Braunkohlen Koks

t t t t t t t t t
Kreihafen Hamburg . . 296 986,1 — 2 498,6 287 180,1 2 529,1 720 904,6 — 5 675,6
F rh. Bremerhaven,Geestem. 88 002,9 _ — 98 745,6 — —  - 201 474,4 — —
Belgien . . . . . . S70 647,7 — 59 039,5 595 051,0 _ 57 607,7 1 761 790,5 — 113 679,7
D a n e m a r k ...................... 29 996,7 — 5 408,9 14 484,2 — 4 613,0 50 915,0 — 14 359,5
Frankreich . . . 313 985,2 — 229 882,2 331 625,6 __ 354 402,9 796 987,4 — 753 646,8
Grinclienland . . — _ _ _ __ _- _ _ —
Gro&britanuicn . . . 11 697,7 -- 12 954,1 '— — 32 236,4 — —
Itallen . . . . 17 231,4 11 718,0 13 064,4 — 11 225,5 31 858,1 — 32 695,0
Niederlande . . . 1 555 011,0 214,3 58 859,1 1 438 667,7 811,0 43 797,0 4 025 631,3 1 175,0 130 164,2
Oesterreich-Uiigarn . , 2 080 558,7 7 263,3 221 529,3 2 2 5 0  210,2 7104,4 255 534,0 5 671 172,9 19 901,7 607 280,6
Rumanien . . . . 10 068,1 — 18 469,4 — — 48 460,6 —
Rufsland . . . 207 039,2 — 59 270,4 390 351,4 — 6S 135,3 838 949,9 — 186 324,2
Finland . . . . 2 415,9 — — 2 929,3 — — 7 202,9 — —
ticliweden , . 10 459,5 — 5 592,2 4 180,4 — 7 177,7 25132,3 — 25 385,3
Schweiz . . 419 793,9 — 47 348,4 423 528 2 • — 52191,1 1 028 598,6 — 129 232,0
China . . . _ _ _ _ _ _ _
Kiautschou . 5 693,5 _ _ 545,0 — _ 4 997,5 _ _
Chile . . . — _ _ — — _ _ _
Norwegen . . 2 228,6 — 5040,7 3 045,6 — 4 625,4 7 224,1 — 10 697,9
Britisch Australien — — 1 410,0 — — 4 625,0 — — 7 925,0
Spanien . . . — — 6 620,0 — — 1 705,3 — — 2 627,8
M e x ik o .......................... — — 27 321,5 — — 25 489,6 ■ — — 60 602,2
Ver. Staaten v. Amerika . — — 2 012,5 • — — — — —
Nach allen Landern insges. | 5 925 079,7 7 613,6 749 568,0| 5 890 001,3 8 381,0 898 984,3|15 266 266,6 21 717,5| 2 096 930,9

Produktion  der 
Mai 1902. (Nacli

d eu tsc lien  
MiUeilung

H ocłiotenw erke im  
di's Yereins Deulsclier

Kisftn- und Sialil-IndustrielleO

B e z i i k

W
er

ke
(F

ir
m

en
) Produktion 

im Mai 
1902 

t
Rheinland -  Westfalen, ohne Saar

bezirk und ohne Siegerland . . 18 18 226

PuddeJ-

Siegerland, Lalinbezirk und Hessen- 
Nassau . . . . . . . . . 18 27 321

S c h le s ie n ............................................. 9 31 277
Uoheisen P o m m e rn ............................................. 1 3 203

und
Kónigreich Saclisen . . . . . — —
Hannover und Braunschweig . . 1 600

Spiegeleisen. Bayorn, Wurttemberg u. Thiiringen 1- 1 000
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg 6 12 995

Puddel-Roheisen Summa 54 94 622
im April 1902 55 95 701

im Mai 1901 61 111998
Rheinland -  Westfalen, ohne Saar

bezirk und ohne Siegerland . . 4 21 165

Bessemer-
Sieger'and, Lalinbezirk und Hessen- 

Nassau . . . . . . . . . 1 1 628
Roheisen.

Schlesien u. Pommern. . . . . 1 5 370
Hannover und Braunschweig . . 1 5 308

Bessemer-Roheisen Summa 7 33 471

Thomas-

Roheisen.

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

Siegerland, Lalinbezirk und Hessen-
N a s s a u .............................................

Schlesien u. Pommern . . . .  
Hannover und Braunschweig . . 
Bayern, Wurttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxeinburg

11

1
3
1
1

16

177 500

65 
14 739 
19 462 
7 680 

227 491
Thomas-Rolieisen Summa 

im April 1902 
im Mai 1901

33
32
37

446 937 
422 917 
392544

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 13 60 233

Giefserei-
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

4 15 396
Roheisen Sclilesien . . . . . . . . . 6 5 485

P o m m e r n ............................................. 1 7 162
u Gufswaien Hannover und Braunschweig ." . 2 4 052
I. Schmelzung Bayern, Wurttemberg u. Thiiringen 2 2 308

Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg 12 40 754
Giefserei-Roheisen Summa 40 135 390

Im April 1902 39 126 382
im Mai 1901 41 128 194

Z u s a m m e n  s t e l l u n g .  
Piiridel-Kolieisen mul Spiegeleisen............................ 94 622
Bessemer-Roheisen ....................................... 33 471
Thomas-Iłohoisen . .................................................. 446 937
G iefsere i-Roheisen ................................. 135 390
Produktion im Mai 1902 .................................. 710 420
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G e s a m te is e n p r o d u k t io n  im  D e u ts c h e n  B e ie h e . 
(Nacli Mitt. d. Yereins Deutsclier Eisen- u. S tahlinduslrieller.)

1902

Puddel-
Roheisen

und
Spiegel-

eisen B
es

se
m

er
-

Ro
he

ise
n

Th
om

as
-

R
oh

ei
se

n

G
ie

fs
er

ei
-

R
oh

ei
se

n

Zu
sa

m
m

en

I n  T o n n e n
Januar . . t # 108 338 36 212 371 821 140 317 656 688
Februar . . 95 715 29 059 344 990 127 570 597 334
Marz . . 103 386 29 445 414154 134 364 681 349
April . . 95 701 27 912 422 917 126 382 672 912
Mai . . . . 94 622 33 471 446 937 135 390 710 420
Jan. b. Mai 1902 497 762 156 099 2 000 819 664 023 3 318 703

1901 617 566 202 647 1 858 405 642115 3 320 733
» n » 1900 657 853 193 669 1 899 705 617113 3 368 340

Ganzes Jalir 1901 1 356 794 464036 4 452 950 1 512 107 7 785 887
v n 1900 1 612 664 495 790 4 826 459 1 487 929 8 422 842

W eue U n te r n e h m u n g e n  im  K u p f e r e r z b e r g b a u  
E u r o p a s .  Aus verschiedenen Teilen Europas sind iii 
letzter Zeit Meldungen iiber neue Unternehmungen auf dem 
Gebiete des Kupfererzbergbaues eingegangen.

Zuniichst hat man bei Stolzenburg, einem bei Diekirch 
(Grofsherzogtum Luxeinburg) gclegenen Dorfe, cine Kupfer- 
ader blofsgelegt, welche eine Miichtigkeit von 55 cm und

einen Kupfergeliiilt von 28 bis 30 pCt. besitzt. 50 Aibeiter
sind dort init der Forderung des Erzes beschśiftigt. Der
Kupfergehalt sclieint in der Tiefe noch zuzunehmen. Augen- 
blicklich hat man die Ader bis zur Tiefe von 140 m
verfolgt. Die ersten Schiirfungen wurden in jener Gegend
schon 1896 vorgenommen.

Es wird sich wahrscheinlich zur Ausbeutung der fiir 
jenes Gebiet erteilten Bergbau-Konzession, welche sich 
iiber eine Fliiche von 2023 ha erstreckt, eine Gesellschaft 
bilden.

Ferner hat die serbische Regierung einem belgischen 
Konsortium die Konzession zum Betrieb der grofsten Kupfer- 
erzgrube jenes Landes, welches bei Madenpek bei Milanovatz 
(Donau) angelegt wurde, erteilt.

Endlich hat eine unliingst unter dem Nąmen „Copper 
Syndicate" gebildete Gesellschaft in Irland Schiirfungen 
bei Cronebane im Thale von Avour ausfuhren lassen, um 
dort das Vorhandensein eines Kupfererzlagers festzustellen. 
FUnf SchiiclUe wurden bereits abgeteuft. In dreien der
selben wurde ein Minerał von schwaohem, jedoch zufrieden- 
stellendem Kupfergphalte gefunden. In den beiden anderen 
Schiichten werden die Arbeiten noch fortgesetzl.

(Nach L’Echo des Mines et de la Mćtallurgie.)

Yerkelirswesen,
B e t r i e b s e r g e b n i s s e  d e r  d e u t s c h e n  E i s e n b a h n e n .  

a )  Yereinigte Preufsische und Hessische Staatsbahnen.

Mai 1902 . . . 
gegen Mai 1901 i mehr . . . .  

wcniąer . . .
Vom 1. Aprit bis Ende Mai 1902 .

faegen die entspr. Zeit 1901 I m0*lrr  ( weruger

Betriebs-
Lange

km
31457,98

619,70

E i n n a h in e n.

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

iiberhaupt

JL.
36 435 000

1 570 000 
66 874 000

3 960000

auf 
1 km
JL.

Aus dem 
Guterrerkehr

iiberhaupt

JL.

1188

77 
2 180

177

71 937 000

1 246 000 
144 934 000 

907 000

auf
1 km
JL.
2 298

84 
4 629

59

Ans sonstigen 

Quellen 

JL.
6 676 000 

60 000

13 135 000

30 000

Gesamt-Einnahme

iiberhaupt

JL.

i 15 048 000

2 756 000 
224 943 000

3 083 000

aut 1 km 

JL.
3 660

164
7156

245
b) Siimtliche deutschen Śtaats- und P riyatbahnen, cinsehliefslich der preufsischen, mit Ausnnhme der bayerischen Bahnen,

E n n a t ni e n.

Betriebs-

Liinge

Aus Personen- 
und Gepackverkelir

Aus dem 
Guterverkehr Aus sonstigen Gesamt-Einnahme

iiberhaupt auf 
1 km iiberhaupt auf 

1 km
Quellen iiberhaupt auf 1 km

km JL. JL. JL. JL. JL. JL. JL.
Mai 1902 ........................................................
gegen Mai 1901 . |  mell.r ■ ' '| wentger . . .
Vom 1. April bis finde Mai 1902 (bei 
den Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. Mai)

Gegen die entspr. Zeit 1901 j me*1.r • * r \ wemgor
Vom 1. Jan. bis Ende Mai 1902 (bei

Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. Januar)*)

Gegen die entspr. Zeit 1901 j ™gń'{ger

45 277,30 
1 194,66

48 695 031

2 228 731

75 439 002

4 397 508

28 607893 
453 879

1 099 

S3 

1995 

174 

4 418 

75

91 853 530

1 413 399

161 410 265 
1 170 561

54 753 866 

22201

2 037 

87 

4193 

78 

8 322 

280

9 836 737 
109 561

14 701 900 

47965 

11215 373 

643 415

150 385 298 

3 53 i  569 

251 551 167 

3 274 912 

94 577 132 

211737

3 325 

173 

651 3  

263 

1 4361 

515

*) Zu diesen gehoren u. a. die sachsischen u. badischen Staatseiseabahnen, die MaiH-Neckarbahn u. die Dortmund-Gronau-finsnheder Bahii.
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W agen geste llu n g  im  R uhrkohlenreviere fur die 
A*it voin 16 bis 22. Juni 1902 liacli Wagen zu' 10 t.

Datum

Monat Tag

Ka
verlangt

sind
j gestellt

Die Zufuhr nach den 
Rheinhafen betrug:

im Essaner 
und

Kiberfelder Bezirke
aus dem 
Bezirk nach Wagen 

zu' 10 t

Juni 16. 15 282 15 282
17. 16157 16 157 Essen Ruhrort 7 554
18. 15 921 15 921 Duisburg 6843
19. 16 128 16128 Hochfeld 1 917
20. 16 012 16 012 Elberleld Kuiirort 42
21. 14 698, 14 69S Duisburg 31
22. 1313 1313 » Hochfeld 15

f) Żusammen: 16 402
Essen Dortm.

■ Zusammon: 95 511 95 511 Hafen 57
DurchsChnitti. : . 15 919
V«rhaltnlszłhi : 16 288

Kohlen.-, K o k s-  u n d  B r ik e t tv e r s a n d .  Voii den 
Żeclien, Kokereieii und Brikettwfcrken des Ruhrbezirks sind 
vom 16. biś 22. Juni 1902 in 6 Arbeitstagen 95 511 
lind auf den Arbeitśtag durchschniltlicli 15 919 Doppel- 
wagen zu 10 t mit Kólileń, Koks und Briketts beladen 
und auf der Eisehbalin verśandt worden gegen 102 671 
und auf den Arbeitśtag 17 112 Doppelwagen in deinselbcn 
Żeitraum des Vorjahres bei gleicller Anzahl Arbeitstage. 
Es wiirden dcmnach vom 16. bis 22. Juni des Jahres
1902 auf den Arbeitśtag 1 193 und im ganzen 7160 D.-W. 
oder 6,9 pCt. weniger gefordert und zum Versand gebraclit 
ais im gleichen Żeitraum des Vorjaiires.

A m tl ic h e  T a r i fv e ran d e ru n g e n .  O b e r s c l i l .  - .
B e r l i n - S t e t t i n e r  K o b l e n  v e r k e h r .  Mit Giiltigkeit
vom 20. 6. d. J .  wird die Haltestelle Pastitz des Eisenb.- 
Dir.-Bez. Stettin in den Teil I und II des obenbezeichnelen 
Yerkelires einbezogen. Ueber die Hohe der Frachtsiitze 
geben die beteil. Dienststellen Auskunft. Kattowitz, 18. 6., 
1902. Kgl, Eisenb.-Dir.

S a a r k o h 1e ń v e r k e h r n a c h  de r  M i 11 e 1 - und
■ We s t a  cli w.eiz. Mit Giiltiglceit vom 1. 7. d. J .  werden 

dic im Nachtrag II des Kohlentarifs Nr. 14 aufgeflihrten 
Frachtsiitze nach den Stationen der Gurbethalbahn um 1 
bis 4 Cts. pro 100 kg ern.iifsigt. Niihere Auskunft erteilen 
die Abfeitigungsstellen. St. Johańn-Saarbriicken, 17. 6. 
1902. Kgl. Eisenb.-Dir., namens der beteil. Verwaltungen.

G t t t e r t a r i f  d e r  G r u p p c  V, G l i t e r l a r i f e  fiir den 
Wecl i se l  v e r k e h r  de r  G r u p p e  V m i t  d e n  Ub r i g e n  
p r e u f s i s c h e n  und  den  g r ofsh e r z o g 1 i ch  o 1 d e n- : 
b u r g i s c l i e n  S t a a t s b a h n e n ,  Mi 1 i t i i r -S t a a ts b a h n - 
t a r i f, n i e d e r d e u t s c l i e r  V e r  b a n dsgi i  t e r t a r i  f, 
tn i U e l d  eu t s c h e  r P r i  val  bah  n g Ut e r t a r i f  H e f t 3, 
r h e i n.- w e s tfiil.  - mi  11 el d eu tsc h e r S t a a t s b a h n - 
K O li I e ri t a r i f u ii d S a a r k o li 1 e n t a r i f N r. 17. i 
Mit Giiltigkeit vom 1. 7. 1902 wird die an der Strecke 
Creidlitz-Rossach zwischen Creidlitz und Siemau^Sclierneck 
gelegene Haltestelle Mesclienbach mit der Befugnis zur 
Abfertigung von Gutem in Wagenladungen in die 
oben bezeichneten Tarife einbezogen. Auskunft iiber die 
1151ic der Frachtsiitze erteilen die beteiligten Abfertigungs- 
stellen. Die Aiinalime und Ausgabe der Frachtbriefe von 
und nach Mesclienbach erfolgt auf der Haltestelle Creidlitz. 
Fiir die an der Strecke Coburg-Rodach gelegene Haltestelle 
Schweighof werden die Frachtbriefe auf der Haltestelle

Rodach angeiiommen und ausgegebcn. . Erfurt, 17. 6. 
1902. Kgl. Kisenb -Dir., namens der beteil. Vcrwaliu»gen, 

Am 1. 7. d. J. wird fiir Steinkohlen, Braunkohlen, 
Koks und Briketts in Ladungen von mindestens 10 t ein 
um 0,02 JC. fur 100 kg enn;ifsigter Uebergaugstarif von 
und nach Altefalir, Bergen a. R. und Putbus im Ueber- 
gangsverkehr der rugenschoii Iileinbalinen nach und voh 
Statiónen der Dir.-Bez. Altona, Berlin, Cassel, Essen-,

■ Halle a. S.v Kattowitz, Magdeburg und Stettin, sowie nach 
und von Hamburg, • Statioir der Lubeek-Buchener Eisenbalin, 
wiederruflioli eingefiihrt. Niiliere Auskunft -erteilen die 
beteil. Giiterabfertigungsstellen. Stettin, 13. 6. 1902.
Kgl. Eisenb.-Dir.

Yercine und Yersainmlungen.
D ie 43. H a u p tv e r s a m m lu n g  des  V e re in s  D e u ts c h e r  

I n g e n ie u r e  in  D u sse ld o r f  1902, welche voin 16. 
bis zum 18. Julii tagte, war aufserordentlich zalil -̂ 
reich besucht. Nach einem :Bęgriifsunasabende wurde am 
Montag deii 16., uin '9 ł/2 rOrtniUajjs, ' die erste Śitzuiig 
vom Yorsitzenden des Vereins, Herrn Geiieraldirektor 
v. O e c h e l h a u S e r ,  in der Tonlialle mit einer Begriifsung 
der Ehrengaste eioffnet. Nficlidpin diese Herren iliren Dank 
ausgesprochen liatten, erhob sich der Vorsitzende zu einem 
Vortrage Iiber „Neue Rechte — neue Pflicliten?, den' wir 
auszugsweise folgeii lassen.

Herr v. Oeche  I Hause r  eriniierte zuniichst daran, dafs 
der Verein seit 37 Jahren fiir die HerbeifUhrung der jetzt 
endlich durcligefiihrten Gleichberechtigung der hoheren 
Schuleu gekiimpft liabe. Nach dem Zeugnis eines hervor- 
ragenden Schulfachmannes hiitte der „Verein deutscher 
Ingenieure"' und der „Verein fiir Scliulreforin" am deut- 
liclisten den Fliigelschlag der Zeit nach 1870 verspiirt und 
deshalb am zielbewufstesten fiir die neue Zeit eine neue 
Schuie gefordert. Auch die Grundsiitze, welche zur Be- 
griindung der jetzt siegreich im Forlschreiten begriffeneii 
„ReFormschulen" gcfiilu t hiitten, ’ seieii bereits vor 16 Jahren 
auf der Vereinsveirsammluiig in Koblenz aufgeslellt worden. 
Sr: Majestlit dem ICaiser sei fiir seiue • Allerhochste
Initiative in diesen Fragen der Dank des Yereins in einer 
besonderen Adresse uberreicht. Ailerdings. lasse die Aus- 
fiihrung des kaiserlichen Erlasses in Beziehung auf das 
juristische Studium fiir die niichste Zukuiift noch wenig 
Hoffnung auf eine weseiitliche Aenderung der Dinge; auch 
stelie die Einfiihru»gsverordnung fiir das inedizinische 
Studium noch aus, —  indes sei zunachst einmal der „Schul- 
friede" zu acceptiereir und die Bahn frei trotz aller in 
vielen mafsgebendcii Kreisen noch herrscheiiden aktivcn und 
der noch schlimmeren passiven Widerstiinde. Im ubrigen 
kiiine es jetzt darauf an, eine Art „Sammlungspolitik" zu 
befolgen und die Haupttriiger der modernen Kultur mchr ais 
bislier einander durch gegenseitiges Verstiindnis zu naliern. 
Dazu geliSrc aber nameutlich auch ein verstandnisvolleres 
Zusammenarbeiten der Universitiiten und technischen Hoch- 
schuleu. lin weiteren Verlaufe des Vorirages werden die 
„neuen Pflichten“ des Ingenieurs zunachst in sozialer Be
ziehung den Arbeitern und Beamten gegeniiber erortert und 
dann die Frage weiter dahin gefafst, dafs gerade der 
Ingenieur sich keineswegs auf seine engeren Berufspflichten 
beschriliiken diirfe, sondern daB Gesamtwohl in hohem-Mafse 
zu fordem berufen und geeignet sei. Seine praktische Lebens- 
erfahrung, die Gewohnheit wissenscliaftlioher Beobachtung,
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seine Uebung, mit Menschen aller Slandeumzugelien, seine 
zeitsparendc Energie und seine organisatorische Erfahrung 
befiihiglen ilin, uberall da ftihrend mil cinzuąreifon, wo es 
giilte, Unternelimungen gemeinnulziger, wissenscliaftlięher 
oder kiinsllerisclier Art in die schwierige'Weit der Praxis 
iiberzuflihren. So liabe seinerzeit der Maschineningcnieur 
Max Eyth die grofse Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft 
nnd ihre AussteHiingen begriindet und so eine vorbildliche 
Verbindungstli;itigkeit zwischen Industrie und Landwirtschaft 
ausgeiibt. Zu den neuen Pfliclitęn gcliSre auch eine. immer 
weitere Ausdehnung der Kenntnis des Auslandes und der 
inodernen Sprachen, da dic jetzt fUhrenden Kreisen der 
Nation darin eine grofse Liicke liefsen, die sich in so 
hiiufigen falsclien Urteilen, namentlich Uber England und 
Amerika dokumentierte. Wer aber die Lebensbedingungen 
und wirtschaftlichen Yerliiilmisse anderer Liinder nicht 
grundlich kemie, konne den sich in Zukunft noch viel mehr 
steigernden internationalen Wettkampf nicht erfolgreich 
bestehen. Dalier sei die InangrilFnahme des vom Verein 
in grofsartigem Stile geplanten Teclmolesikons fiir dic 
deutsclie, englische und franzosische Spraclte mit Freude zu 
bogrufsen und von allen Milgliedern lebhaft zu unterstiitzen; 
es seien dabei 5000 Sonderfiicher zu bearbeilen.

Die „neuen  Pfliclitęn" werde der Ingenieur aber nur 
dann in erhohtem Mafse erfullen konnen, wenn er viel 
mehr ais bisher seine Aufmerksamkeit der Volkswirtscliafts- 
lelire zuwende. Endlicli aber sei die  liarmonische Aiisbildiing 
des Menschen selbst ais unerliifsliclie Aufgabe stets vor 
Augen zu halten und den centr ifugalen Kiiiften des Lebens 
die centripetale Kraft einer geistigen und ethischen Vertiefung 
entgegenzusetzen. Der Ingenieur der Zukunft habe zu 
beweisen, dafs der durch Erz iehung  und das akademische 
Studium in ilin gepflanzte Geist jederze it  Lereit und geeignet 
soi, sieli in Energieformen umzusetzen, wie sie das heulige 
Leben niclit nur fiir den weiteren und liohercii Forlsehritt 
der Technik , sondern auch fiir das Wohl der Gesamtlieit 
gebieterisch verlange!

Anhaltender Beifall bewies die volle Zustimmung der 
Versammlung zu den Ausfiihrungen des Redners. Im 
weiteren Verlauf der Tagesordnung wurde die Grasliof- 
Denkmunze, eine Auszeichnung des Verei»s fUr hervor- 
ragende Leislungen auf dein Gebiete des Ingenieurwesens, 
Herm Geh. Regierungsrat, Professor Dr. A. Slaby, Cliar- 
lottenburg, verlielien. Herr Baurat A.' Herzberg, Berlin, 
wurde zum Elirenmitgliede des Vereins gewiihlt. Aus dem 
alsdann vom Direktor des Vereins, Herrn Baurat Th. Peters, 
Berlin, vorgetragenen. Geschiiftsbericht iiber das verflossene 
Vereinsjahr ist zu entnelunen, dafs der Verein jetzt anniihernd 
17 000 Mitglieder ziiltlt. Zum Schlufs spracli Herr Prof. 
Dr. A. S t o d o ł a ,  Ztiricli, Uber „Die Dainpfturbinen und 
die Aussichten der Warmekraftmaschineii".

Der Vortragende liebt einleitend liervor, dafs wohl nur 
wenige Ingenieure, die  Zeugen der T rium phe  der drei- 
stufigen Dampfexpansion und des Erfolges der Dampfuber- 
hitzung gewesen sind, sieli vorgestellt haben wurde.n, dafs 
der Kolbendampfmasehinc sobald ein lebenskriiftiger Itiyale 
erstehen werde. Seit der Bekanntgabe der  aufserordentlich 
giinstigen Dampfverbrauchszahlen, welche an den Dampf- 
turbinen von Parsons und Laval ermittelt worden sind,- 
darf  indessen an dieser Thatsache nicht gezweifelt werden, 
und der Beweis ist ais erbracht anzusehen, dafs die friilier 
dem neuen Motor vielleicht mit Reclit vorgeworfene U n- 
wirfschafŁliclikeit des Betriebes heule  nicht melir yorhanden

ist. Da ferner mehrere hervorragende Maschinenfabriken 
den Bau von Dainpfturbinen aufgenommen haben, so ist es 
gereclitfertigt, einen Ausspruch von Wrestinghouse auf die 
Dampfturbine iiberiragend, von einer ,,neuen iudustriellcn 
Situation" auf dem Gebiete des Datnpfmotorenbaues zu 
8preclien. Der Voriragendc erliiulert die Gesetze der 
Danipfstromung durch Diisen und Seliaufelkaniile, wie sie 
im Turbincnbau Verwendung finden, und berichtigt eine 
Anzahl unzutreffender oder unklarer Anseliauungen, die sich 
iiber diesen Gegenstand in der Litteratur vorfinden. Es 
wird insbesondere auf eigentiimliche, unter Umstanden auf- 
tretende sogenannte „Vei'dichiungsstofse“ hingewiesen.

In der Besprechung der Dampfturbineusysteme wird 
zuniiclist der grofsen Schwierigkeitcn gedaclit, welche der 
Konstrukteur. zu iiberwinden hat, um dem mit aufser- 
gewolinlich hoher Geschwindigkeit ausstromenden Dainpfe 
seine Arbeitsfiihigkeit gewissermafsen im Fluge zu rauben 
und nutzbar zu verwerten.

Es wird, von der einstufigen Druckturbine ausgehend, 
des genialen und den konstruktiven Meister verratendeu 
Systems von de Lival Anerkennung gezollt. Unter den 
Neueren gelangt die Konstrtiktlon von Stumpf und das 
Zocllysche Strahlrad zur Besprechung.

Dann wird auf die allbekannte Konstruktion der Re- 
aktionsturbine von Parsons Bezug genoinmen, uud Parsons 
das Verdienst zugesprochen, dem Maschinenbau den Weg 
zum Baue grofser, relativ langsam laufender Dainpfturbinen 
gewiesen zu haben.

Der Vortragcnde bespribht schliefsl.ich die vielstufige 
Aktionsturbine von Rateau, dereń Bau von der Firma 
Sautter & Harlć in Paris und von der Maschiiienfabrik 
Oerlikon aufgenommen wurde. •

In einem Vergleiche der Dampfturbine mit der Kolben- 
dampfmaschine wird konstatiert, dafs die Dampfokonoinie 
der Turbinę diejenigc einer guten Dreifach'Expansions- 
dainpfmaschine noch nicht erreicht, hingegen die zweistufige 
Mascliiue bereits uberholt hat.

Es bleibe aber nach wie vor die niederdriickende 
Thatsache bestehen, dafs wir beim Dampfbetrieb nur etwa 
16 pCt. der Kohlenenergie nutżbar maehen und 84 pCt. 
fiir immer unrettbar in die Atmosphiire oder in das Klilil- 
wasser eniweichen lassen. Die Durclisicht der schon 
gemachten oder moglichen Verbessęrungsvorschlage, wie 
Au.sfiihrung des rein Carnotschen Prozesses, der Regenera- 
toren, der verliingerten Ueberhitzung, der Pictetselien 
Dampf-Gasmaschine ergiebt, dafs hier zum Teil schiitzens- 
werte Anregungen vor!iegen, dereń praktischc Verwirk- 
lichung jedoeh ein domenvoller und langer.W eg sein 
dfirfte. Der Kraftgasmolor erringo mit einer Ausnlitzung 
von bis 20 pCt. der (Jesamlwiirinc. einen aiiselmlichen 
Fortschritt und der Diesel-Motor endlicli stehe mit 80 pCt. 
gesamtem Wirkungsgrad zweifelsohne an der Spitze aller 
Wiirinemotoren, doch sei er hinwieder auf den Gebraur-h 
lliissiger Brennstotfe angewiesen und diirfte niclit den 
gleichen Wirkungsgrad erreichen, wenn man zum Betriebe 
mit Kraftgas iibergeht.

Unter Anwendung aller Mittel, welche Wissenscliafl 
und Technik darbieten, sind wir also bei einem ideale.n 
Breunstoff, wie drdol, daliin gelangt, noch iinmer 70 pCt. 
der verfilgbaren Wiirme nutzlos entweichen lassen zu 
miissen, und es darf behauptet werden, dafs auf dem bis- 
herigen Wege eine wesentliche Verbesserung dieses Ergeb- 
nisses nicht zu erhoffen ist.
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So einfach es auch wiire, durcli einen umkehrbaren 
Kreisprozefs z. B. zwisclien den Teinperaturgrenzen von 
1000 und 0 0 C. bis an 80 pCt. der verfugbaren Wiirme 
zu gewinnen, so weit entfernt sind wir von diesem Ziele 
wegen der Uuvollkoininenheiten de r  fiir unserc Moloren 
verwendbaren Stoffe und der hieraus entspringenden Ver- 
lusle durch A bkuhlung und Reibung. Es bleibl mUhin 
nichts anderes Ubrig, ais auf dem bisherigen Wege miihe- 
voller lechniacher Arbeit Schritt  fiir Schritt  der Natur einen 
Vorleil abzugewinnen und auf den schliefsliclien Erfolg des 
Genies des Ingenieurs zu yerlrauen.

Am Naclunittage fand in den Siilen der Tonhalle  ein 
Feslessen stalt. An das Festessen schlofs sieli ein mit 
giofsem Beifall aufgenoininenes Festspiel, verfafst von Herm 
Maler Daelen, Dusseldorf.

In der am 17. abgehaltenen zweiten Sitzung wurden 
geschilftliche Angelegenheiten erledigt und ais Ort fiir die 
Hauptversammlung des nachsten Jah res  Miinchcn gewiUilt. 
Am Abend fand ein von etwa 1200 Personen besuelites 
Festessen in der Festhalie der  Ausstellung statt.

Der dritte  Sitzungstag w ar ausschliefslich Vortriigen ge- 
widmet, von derien der erste von Herrn Professor v. Linde. 
Miinchen gehalten wurde und die S a u  e r s  t o f f g e  w i n n u n g  
d u r c h  f r a k t i o n i e r t e  D e s t i l l a t i o n  f l U s s i g e r  L u f t  
behandelte. Die Grundzlige und Endziele dieses V er-  
fahrens sind bereits im Ja h re  1895 bei der Haupt- 
versamtnlung des Vereins deutscher Ingenieure zu Aachen 
im Anschlufs an den Bericht iiber die  Lindesche Luft- 
verflussigung dargelegt worden. Die Ausfuhrungen des 
Redners sollten zeigen, inwieweit und  mit welchen Mitteln 
das damals ais erreichbar bezeichnete Ziel thatsiichlich 
erreicht worden ist.

Ais zweiter Redner folgtc Herr Professor Kammerer, 
Charlottenburg mit dem T h em a :  D i c  L a  s t e  n f o r d  e r u  n g 
u n t e r  d e m  E i n f l u f s  d e r  E l e k t r i z i t a t .  W ir  lassen 
diesen Vortrag im Auszugc folgen.

Umbildung der vorhandenen Arten und Entstehung neuer 
Arten kennzeichnet d ieEntwicklungsgeschichteder natlir lichen 
Organismen. Die kiinstliciien Organismen, welche unter 
dem Namen „M asch ine" .  ais unsere Sorgenkinder und 
Zukunftshoflnungen so wolil bekannt sind, weisen ebenfalls 
eine stete, Umbildung und Neubildung ihrer Arten auf. 
Wirtschaftliche Notwendigkeit, Heranziehung neuer Enei-gie- 
triiger, veriinderte Verkehrsverhii.ltnisse; neue Materia lien, 
Entstehung neuer Bedurfnisse, Verbesserungen auf benach- 
barten Gcbieten, W ettbew cib  mit neu aufatrebenden Staaten, 
Preisschwankungen der RohstofTe —  kurz, eine Fiille von 
Einflilssen zwingt oline Rast den Ingenieur zur bewufsten 
und unbewufslen Umgestaltung und Neuschalfung von 
Maschinen-Arten.

Eine grofse Gattung, dereń Arten recht wechselvolle 
Schicksale erfahren haben, bilden d ie  Verkehrs- und 
Transportmaschinen.

Von den Einflussen der letzten Jah rzehn te  auf die 
Umbildung ihrer Arten is t der Einflufs der Elektrotechnik 
besonderer Beleuchtung wert.

Von den reinen Hebemaschinen, d. h. denjenigen Last- 
fordermaschinen, welche nur senkrechte Bewegung der Last 
ausfiihren, sind besonders die AufzUge und die Forder-  
maschiuen bemerkenswert.  Die AufzUge stellen eine Art 
dar,  die  in ihrein inneren Wesen von der Elektrotechnik 
kaum umgebildet worden ist, der aber durch die Elektro
technik die  Loslosung von mechanisclien und hydraulischen

Centralen und damit eine nahezu unbegrenzte FreizUgigkeit 
vcrliehen worden ist. Der Einflufs der  E lektro technik  au f  
die Fordermaschine macht 9ich seit drei Jah ren  beinerkbar 
uud arbeite t auf eine Umbildung dieser Art insofęrn hinaus, 
ais an die Stelle der centralisierten Forderung voraussichtlich 
eine melir verteilte und stufenweise Forderung  treten wird.

Die reinen Transportmaschinen, d. li. diejenigen Last-  
fordermaschinen, welche Lasten nur in w agerechter oder 
schwach geneigler Richtung bewegen, zerfallen —  soweit 
sie den Nahtransport besorgen —  in zwei scliarf getrennte 
Gruppen;  die Gleisbahnen und d ie  Hangebahnen. Die 
Gleisbahnen unterscheiden sich durch die Form der  Energ ie -  
zufuhr ;  unmittelbar mechanische Energiezufuhr flndet sich 
bei den Ketienbahnen, chemisclie Energiezufuhr bei den 
Dampf-, Spir itus- und Benzinlokomotiven, elektrische Energie- 
zufuhr  bei den Oberleitungslokomotiven, Energieaufspeicherung 
bei den Druckluft-,  lleifswasser- und A kkumulatorenloko- 
motiven. Der elektrische Betrieb hat sich bei den Gleis
bahnen sehr gut dereń besonderen Anfotderungen iiberall 
da auzupassen verstanden, wo Transport im Freien aus- 
zufUhren is l,  neue Arten hat cr aber nicht entstehen 
lassen, und den Transport in gedeckten Riiuraen hat er 
nicht ubernehmen kbnnen, weil die Oberleitung zu sehr 
im Wege und der Akkumulatorenbetrieb zu schwerfiillig ist.

Ganz anders lag die Saciie bei den Hangebahnen. 
FUr diese war mechanischer Zug der Kurvcn wegen 
unmoglich, Lokomotivbetrieb der Unzugiinglichkeit und 
Sehwerfiilligkeit wegen unzuliissig. Der elektrische Betrieb 
erst ha t  den fUr geschlossene Riiume so sehr geeigneten 
Hangebahnen zur Lebensfiihigkeit verholfen, er hat hier 
eine vollstiindig neue Maschinenart geschafifen, die in 
Amerika unter dem Namen „T elpherage  System" bekannt 
und verbreitet,  in Europa aber noch niclit eingefUhrt ist. 
Dieser elektrische Betrieb von Hangebahnen gewiihrt den 
bedeutenden Vorzug grofser Leistungsfiihigkeit infolge der 
gleichsinnigen Bewegung einer hohen Zalil von F brder-  
gefiifsen —  wie bei Becherwerken und Transportbiindern 
fiir korniges Materiał — gegenUber der ze itraubenden, h in  
und her gehenden Bewegung eines einzigen Fbrdergefilfses, 
wie sie durcli den gewohnlichen Lokomotivbetrieb ver- 
kSrpert wird. Diese neue, unter dem Einflufs der E lek tro
technik entstandene Maschinenart durfte d aher  bald  auch 
bei uns die Verbreitung finden, die  sie verdient.

Dem BedUrfnis nach gleichzeit iger senkrechter und 
wagerechter Bewegung von Lasten entsprechen die ver- 
einigten Hebe- und Transportmaschinen, die  umfangreiche 
und vielgestaltigc Gattunj; dieser Maschinen fuhrt  den 
Namen ^ K ra n " ,  wenn das Arbeitsfeld durch die Ab- 
mesBungen der Maschine selbst begrenzt ist.

Die iilteste Art dieser Gattung —  der Drehkran —  
war fur den Dampfbetrieb und den Druckwasserbetrieb von 
vornherein die geeignetste Art, der  Drehkran ist daher  
durch den elektrischen Antrieb nur wenig in seinem Wesen 
beeinflufst worden.

Eine andere Art —  der Laufkran —  war ein zw ar 
kriiftiges, aber schwerfiillig kriechendes Lasttier, so lange 
er auf EnergiezufUhrung durch Hanfseile und V ie ikan tw e llen  
angewiesen war.

Hier fuhrte der elektrische Antrieb sehr schnell zu 
einer vollstiindigen Umbildung. Durch zweckmiifsige 
Energiezufuhr mittels b lanker Leitungen unmitte lbar bis zur 
Laufkatze und Einbau melufacher Uinsteuermotoren wurden 
alle schwerfiilligen mechanisclien Uebertragungsglieder,
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Vierkantwellei), Kegelriider, Uingehungsseile, Wendegetriebe, 
bescitigt, die Energie in einzelnen Fallen bis zu 100 PS 
gesteigert, die Geschwindigkeit teilweise bis zum zehnfachen 
der friiher Ublichen erhoht. Die neue Art des schnell- 
gehenden Laufkranes hielt dann selir bald ihren Einzug in 
die Stalilwerke,- fiir die sie den Vorteil der Nah- und 
Weitbewegung iu einer einzigen Maschine ohne Uuischalten 
mit sich brachte.

Die Vergrofserung des Arbeitsfeldes war der Zweck 
einer den Laufkranen verwandten Art, der von Amerika 
lierubergekominenenHochbalmkrane. Diese Al t behielt das 
Grundsiitzliche alier Krane — hin und her gehende Be- 
wegung eines einzigen Fordergefiifses — bei uud steigerte 
nur durcli geschickte Einzelkonstruktionen die Abmessungen 
und die Geschwindigkeiten in das Riesenhafte. Das d.er 
Natur der Saclie nacli centralisierte Triebwerk dieser Hocli- 
bahnkrane entsprach den Forderungen des Dampfbetriebes. 
Der elektrische Betrieb konnie dalier fiir diese Art niclils 
weiter ■ milbringon, ais den Vorteil der steten Betriebs- 
bereitscliaft und der Ersparnis eines Heizers.

Dagegeu war es der Elektrotechnik vorbehalten, den 
mit begrehztem Arbeitsfeld arbeitenden Kranen gegeniiber 
einer vollig neuen Galtung zum Leben zu verhelfen: den 
vereinigten Hebe- und Transportmaschinen mit unbegrcnztem 
Arbeitsfeld.. Derartige Maschiiieii konnen nalurgemiifs nur 
mit elektrischer Euergiezufuhr betrieben werden, denn nur 
die schmiegsaine Form der elektrischen Energie ist im sfande, 
einer allseits beweglichen Hebe- und Transporliiiaschine auf 
allen geraden und krummen Pfaden zu folgen. Derartige 
Maachnien sind in unvollkommener Korin in Amerika bereits 
versuelil worden; eine deutsche vollkoinmnere Ausfiihrung 
selir kleiiier * A rt liegt in betriebsfiihigem Original vor.

Die Auwendungen, welche diese eigenartige neue
Maschinenart zuliifst, sind selir vielseitig. Fur kurze gerade
Bahnen — z. 15. fiir Entladungen von Kahncn. Bekohlen 
von SchilTen, Umladung' von Eisenbahnwagen — wird man 
das Priiizip der hin und her gehenden Bewegutig eines
einzigen Fordergefiifses beibehalten. Fiir lange gekriimmte 
Bahnen, z B. auf grofsen Ladepliilzen, langgestrecktem 
Geliinde, fur Kohlentransport in Kesselhausern, wird man 
dagegen das hier viel vorteilhaftere Prinzip der gleicli- 
sinnigen Bewegung mehrerer Fordcrgefiifsc anwenden; man 
wird die Bahn in Schleifenform arilegen und melirere 
Mascliirien gleicher Art auf dieser Bahn laufen lassen. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet wird dadurch aufgcschlossen, 
dafs vermittels Weichen und Drehscheiben ein Uebei"ang 
der Mascliirien aus der festen Hiingebahn auf bewegliche 
Laufkrane und Drehkranc ermoglicht wird: man kann auf 
diese Weise eine Last mit einer einzigen Maschine ohne 
Uinhaken vom Lagerplatz in die Giefserei fordem, dort auf 
einen Laufkran uberfiihren und an einer beliebip;eri Stelle 
absetzen, dann die Last weiter in eine andere Werkstiille 
leiten, auf einen Drehkran iiberfuhren, kurz, man kann
beliebig gcstaltete Arbeitspliitze aufsuchen und bestreichen. 
Das Arbeitsfeld kann jederzeit veriinilert und erweitert 
werden, ist also (liatsachlich ein unbegrenztes.

Das Eigenartige . dieser Maschinen- mit uubcgrenztem 
Arbeitsfeld ist augensclieinlich darin zu linden, dafs eine 
Energieform verwendet wird, die aufserordentlićh bewuglich 
und schmiegsam ist. Die blankę Konlaklleilung ist das 
einfache Maschinenelernenl, welches allein diese eigenturn- 
lichen, vom bisherigen grundsiitzlich abweicheuden Anoid- 
nungen crmbglicht. Mit jeder anderen Energieform: Dampf,

Druckwasser, Druckluft, kbnnen unmogli cli Hebemaschiiien 
geschaffen werden, die beliebig gestaltete Kurven und be
liebig lange Strecken durchlaufen, die an jedor Stelle der 
Bahn die erforderliche Energie bei sieli tragen und die von 
irali oder fern steuerbar sind. Die Elektrotechnik hat hier 
nicht. nur eine neue Maschinenart, sondern eine ganze 
Maschinengattung neu erstehen lassen.

Aus dem Geschilderten ist erkennbar, dafs die unter 
dera Einfluls der Elektrotechnik entstaudene Neugestaltung 
und Neubildung der Lastenforderung keineswegs bereits 
abgeschlossen ist, dafs vielmehr nur die ersten Anfilnge 
liierzu hinter uns liegen, und dafs augensclieinlich dii; 
grofsziigige Entwicklung noch in der Zukunft liegt. Um so 
reizvoller fiir den ent.werfenden Ingenieur, dem die Hebe- 
und Transportmaschinen mit ihrer abwechslungsreichen 
Fiitle konstruktiver Anpa^sutig an ortliche VerliiLltnisse und 
mit ihren cigenartigen wisseuschaftlichen Problemen auf 
dynamisebem Und elektrotechnischem Gebiet eine so 
fesselnde Lebensaufgabe stellen wie kaum ein anderes 
Gebiet des Masehinenbaues.

Aber noch ein anderes ist es, was jedem Fortschritt auf 
dem Gebiet der Lastenforderung eine besondere Bedeutung 
giebt. Von allen kOrperlichen Arbeiten ist der Lasten1 
transport die mcnschcnunwUrdigsle und, wie alle unwtirdi"eu 
Arbeiten, auch die schlechtest gelohnte Thiitigkeit. Wahrend 
dic mit scliarfer Anspaunung aller Siriiie und mit Uebedegung 
ausgefulnte korperliehe Arbeit — wie sie etwa der Steuer- 
mann des Walzwerkes oder der Fordeimascliine, der 
Maschinist im elektrischen Kraftliaus oder im Stahlwerk 
ausiibt — dem Menschen jene eigenartige Priigung geben, 
wie wir sie z. B. an den kraftvollen Aibeitergestalten des 
Biklhauers Meunier beobachten, driickt die nur korperliehe 
Arbeit der Lastenlbrderung den Menschen zum Lasttier 
heiab. Wir Ingenieure wissen sehr wohl, dafs jeder 
wirkliclie spziale Fortschritt nicht durch neue staatswissen- 
scliaftliche Theorien,' auch nicht durch Ausmalung von 
Utopień, sondern einzig und allein durcli praktisclie 
Organisation uud durch technische Vervollkommnung er- 
rnngen werden kann. Freiziigigkeit ist dem Arbeiter nicht 
durcli dio franzosische Re-volution, sondern durch die Eiseii- 
balinen erwachsen, und Befreiuri" von der schlecht gelohnteu 
Arbeit des Lastentransports schaiTt nicht ein getriiumter 
Zukunftsstaat, sondern die Verbreituug zweckmiifsi-ger 
maschinentechuischer Mittel, wie sie der modernę Ilebe- 
inaschinenbau im Zusainmcnbang mit der Elektrotechnik 
heizustelien vermag.

Gegen 1 Uhr wurde die diesjiihrige Hauptversammlung 
gesclrlosseii. Am Abend versanimelten sieli die Teilnehmer 
zu frohlichem Feste im „Malkasten", und der uiichslc Tag 
fuhrte einen grofsen Teil derseiben in das Siebengebirge.

D e u ts c h e  G eo log ischo  G ese l lsch af t .  Sitzung am
2. ,Juni 1902. Vorsitzender Herr Gebeimrat Uran co. 
Herr Dr. Bb h m legte. Fossilien vor, die Professor Futterer 
von seinen Ceutral-Asiatischen Reisen heimgebracht hat 
und besprach eingehend die Fundę aus der sogenauuteu 
Feighanastufe. Man verstelit darunter in Ferghana auftretende 
Thone mil zahireichen Ostreen, welche zwischen zweifellos 
tertiiiren Schichten und solchen mit Gryphaea vesiculaiis lagern. 
Diese Feighanastufe sollte nach Romanow zur Kreide, nach 
Siifs zum mittleren Eoziiu gidioren, und Sufs hatte auf dieses 
Vorkommen hin auf eine Trans^ression im Seiion gesclilossen. 
Es ergab sich aber, dafs gerade diejenigen Ostreen, die 
den SUfs’schtui Schlufsfolgerungen zu Giuudc liegen, nicht
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dem Eoziin, sondern der Kreide angehoren, und eine weitere 
Untersuchung ergab, dafs die Ferghanaslufe keine einheit- 
liclie Bildung darslelit, sondern dafs in ilir drei Horizonte 
\ertieien. sind, niiinlich Milteleoziin, welches durcli Fundę 
der aucli in Siebenbliigen iiiifiretenden Ostrea Esterhazyi 
festgesfellt ist, ferner Senon und drillens Ccnoman. Es 
geht aber daraus auch liewor, dafs die senone Traus- 
gressiou, auf wulelie Siifs geschlossen halle, thalsiięhlich 
vorliegt, wenngleich der Wiener Gelehrte auf falschen 
Vorausselzungeii zu diesem Schlusse gelangt war, und dafs 
eine zweite Transgresśion im Mitteleoziin siajtgelunden 
hal. — Prof. P o t  o n id sprach iiber fossile Belege zu der 
Frage nacli der Vervollkommniing der Pflanzen vou den 
iilteren zu den jiingeren Seliichlen hin. Der Vortragende halte 
fi lilier einen Vortrag geliallen, der von Prof. Westermeier einer 
uinfangieiclien Kritik unterworfen war. Er wies zuniiehst 
darauf hin, dafs er dem Professor Westermeier gegeniiber 
einen sehr verschiedenen Standpuiikl insofern einnimmt, 
ais j"iier alles vom teleologischen Siandpunkt auffafst und 
ein Gegner der Desęciidenztheorio ist, wiilwend Potonid nur 
eine relative Zweckiniifsigkeit der einzelnen pflanzlichen 
Organe annimnit und ein Anhiinger der Entwieklungslehre 
ist. Hierauf erorterte der Voitragende eine Anzahl Beispiele, 
die er zur Stiitzung seiner Meinuug von der allmilhliclien 
Vervollkoininnung der Pflanzen angefuhrt halte. 1. Er 
erblickt einen Foriscliritt darin , dafs die Leitbiindel 
der paliiozuischeu Farne rinnenformig mit nach iinieii 
geriehteten Riindern sind, wiihrend alle spiiteren Farne 
diese Rundung in einer den Geselzen, der Mechanik mehr 
eiilsprechenden Weise nach oben kehren. Bei anderen 
alten Fam en bilden die Leitbiindel liegende Doppel- 
T-Tiiiger, wiihrend sie in den heutigen aufrecht stehen.
2. Die Baume im Paliiozoicuin besafsen eine gabelformige 
Veiz\\eigung, wiihrend die spiiteren Gewiiclise eine fledeiige 
besitzen, die einen hSheren .Entwicklungstypus darslelit.
3. Dic Bliitter besitzen bei den iilteren Pllanzen eine 
facherformige Aderung von einfachen Striingen, dann ent
wickelt sich durch ein- bis zweimalig wiederholle Gablung 
unter Beibehaltung des parallelen Verlaufes eine Alt Strom- 
syslem der Aderung, dann folgt vom mittleren produktiven 
Karbon an eine Maschenaderung und erst vom Mesozoicum 
an stellt sieli der heułige Typus der Doppelmaschenaderung 
ein. Jener iiltcste Typus der Fiicheraderunę ist uns hciue 
nocli in den Bliittem des Gingkobaiimes erhalten, und der 
Vortrageude konnie durch einen hiibschen, einfachen Versuch 
die grofseie Zweckiniifsigkeit der heutigen gegeniiber der 
iilteren Aderung erweisen Er maclile in Gingkobliitter 
einerseits, in doppelmaschig geaderle Laubbliitter andererseits 
Kerbschnitte von 2 — 3 cm Liinge, und es stellte sich dabei 
heraus, dafs die durch Einschnitte abgetrennten Teile des 
Gingkoblailes infolge Abschneidens der Niihrkaniile iu kurzer 
Zeit vcrdorrtu:i, wahrend die anderen Laubbliittei' infolge 
ihrer verzweigten Aderung auch im abgesclmiltenen Teile 
des Blattes weiter emalii t wurden und — wenn auch 
langsamer — weiterwuclisen. 4. Wahrend bel den Cala- 
marien sowohl die Markbiindel wie die Leitslralilen lang- 
gestreckt sind, zeigen dies bei den spiiteren Pllanzen nur 
nocli die Leitslralilen. wahrend die Markbiindel sich quer 
steilen. 5. Im Verlaufe der geologisclien Formationen hat 
das Dickenwachstum des Holzes erheblich zugenommen. 
Wiihrend bei den Karbonpflanzen die Dickenzunahmc nur 
auf dem Wachsium der Rinde beruhte und der Holzkorper 
klein blieb, ist es heute umgekehrl, indem jetzt die

Dickenzunahme auf Kosten der Rinde durch Holzbil.dung 
erfolgt. 6 Der centrale Bau der palapzoischen Farne 
erscheint weniger zweckmiifsig ais der excentrische Bau der 
jiingeren Farne. Aus allen diesen und einigen anderen 
Griinden, auf die wegen der Kurze der Zeit der Vor- 
tragende niclit niilier eingehen konnie, ers.clieiuen Prof. 
Polonić seine Aiisfuliningen ais begrlindet und die Ein- 
wenduugen von Prof. Westermeier ais gegenstandslos.

Herr Oberlehrer Dr. F i s che r - Be r l i n  besprach nach 
einigen einleitenden Worten iiber die iilteren Natnen fiir 
die Lepidodendron-Keste und nach einer kurzeń Beschreibmig 
der Obcrfliichenskulpturen, dereń Abiinderungen zur Auf- 
stellung der Arten (iiber 200) dieuen, die von Presl 
1828 aufgestellte Gattung Aśpidiaria. Die Selbstiindigkeit 
dieser Galtung wurde durch Gopperts Erkliirung (1852), 
dafs bei der Aśpidiaria die Polster von innen und niclit 
von aufsen gesehen werden, aufgehoben. Zum Veisliindnis 
der Enistelmng des Aspidiaria-Erlialiungszuslandes wurde 
der anatomische Bau der Lepidodcndren in Kurze ge- 
schiIdert und dann die Enlslehungsweise der Aspidiaria- 
Felder erliiuterl. Ais ein besonderer Aspidiaria-Eilialtungs- 
zuslami wurden hierauf diejonjgen Aspidiarien besprochen, 
bei denen nur ein Teil des Polsters zur Ausfiillung durcli 
eiiie meist kreisformige oder ovale Gesleinsmasso kani, 
wie dies besonders hiiiifig bei Lepidodendron Veltheimii 
Steinberg vorznkommen sclieint und besonders gut in 
Poloiwds Silurllora 1901, S. 117 an Figur 72 zu selien 
ist. Zur Erkliirung dieser Forn\ des Erhaltungszustandes 
wurde die Annahme einer weicheren Be»ehaffenheit des 
Gewebes an der ausgefullten Stelle ais in den ubrigen 
Teilen des Polsters gemaclit. Die, untcrsclieidehden Merk- 
rnale des Aśpidiaria-Erhaltungszustandes von . den oftmals 
sehr iihnIiclien Bergeria-, Lyginodnndron- und Aspidiopsis- 
Eihaltuugszustanden wurden ebenfalls hervorgehoben Der 
Vortrągendc erkliirte dann die bei Nim, 1820, auf Taf. 2 
sich befindende Abbildung eines Lepidodendron, welche 
durch eine kleeblaltaitige Zeichnung besondeis eigentumlich 
erscheint, fiir eine sehr flachę Aśpidiaria, wahrend von 
Martins, 1822, dieser Rest zu den Filieites unter dem 
Speziesnnmen Arilobatus gestellt liatte. Zum Schlufs wurde 
ein Stuck voigelegt, das ebenfalls eine flachę Aśpidiaria 
uiit einer Arilobatenzeichnung vorstellte, dereń Mitte die 
Ligulargrube bildete. Ankiiiipfend an den von PolouiiS 
im Lepidophloios-Polster feslgestelllen, von der Ligular
grube ausgehenden dreiseitig-prismatisc||eii Gewebestrąng, 
spiach der Vortragende die Verniutni.ig aus iiber die 
Mogliclikeit des Vorhandenseins eines solc;j|en Stranges aucli 
im Lepidodendron-Polster und einer Beziehung zwischen 
diesem Strange und der dreilappigen Zeichnung. K. K.

G e n e ra lv e rs am m lu n g e n .  A.-G. f li r IC o lii en - 
d e s i i 11 a t i o n i n B u l m k e  be i  G e l s e n k i r c h e n .
9. Jul i  d. J ., vorm. 10V2 Uhr, im Hotel Royal zu
Dusseldorf,

Z e c h a u K r i e b i t z s c h e  K o li 1 e n w e r k e G 1 ii c k- 
a uf ,  A.-G. 10. Juli d. J ,  nachra. 5 Uhr, zu Berlin,
Wilheluistrafse 70 B., 1 Treppe.

H a r b k e r  Ko h i e n  we r k e .  12. Juli d. J . ,  vorm.
1 1 ’ /2  Uhr, im Ducksteinschen Gasthof (zum goldenen
Schnabel) zu Harbke.
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M a rk tb e r ic h tc *
E sse n e r  Borse. Amtlichcr Bericht vom 23. Juni  1902, 

aulgestelll von der BiSrsen-Kouimission.
Ko h i e n ,  Ko k s  u n d  B r i k e t t s .

. Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund.
Sorte. Pro Tonno loco Werk

l. Ga s -  und  F l a m m k o h l e :
a) Gaslbrderkohle . . . .
b) Gasflammforderkohle .
c) Klammforderkohle .
d) S t i ick k o h le .........................
e) Halbgesiebte.........................
f) Nufskohle gew. Korn U

II/
III
IV

g) Nufsgruskohle 0 — 20/30  min 
0 - 5 0 / 6 0  „

h) G r u s k o h l e ............................... 4 ,5 0 :— 6,75
II. F c t t k o h l e :

a) Forderkohle .
b) Bestmeliorte Kohle
c) Stiickkohle
d) Nufskohle gew. Korn

n

»
»
»

»
»

»

»

11,00— 12,50 J L  
9 ,75— 11,00 
9 ,25— 10,00 

13 ,25— 14,50
1 2 .5 0 - 1 3 ,2 5

1 2 . 5 0 - 1 3 ,5 0

n
»
»

»
»
»

ul
III
IV

III.
e) Kokskohle 
M a g e r e K o h l e :
a) Forderkohle .
b) Forderkohle, melierte
c) Forderkohle, aufgebesseite, je

nach dem Stiickgehalt
d) S t i ic k k o h le .........................
e) Arlhrazit Nufs Kom I

» » » H
f) F o r d e r g r u s .........................
g) Gruskohle unter 10 mm .

11,25— 12,00 
9 ,7 5 - 1 0 ,7 5  
6 ,50— 8,00 
8 ,0 0 — 9,00

9 , 0 0 -  9,75
1 0 . 7 5 -  11,75
1 2 .7 5 - 1 3 ,7 5

1 2 .7 5 - 1 3 ,7 5

11,00— 12,00
9 ,7 5 - 1 0 ,7 5
9 , 5 0 - 1 0 , 0 0

8 .0 0 — 9,00
1 0 .0 0 - 1 0 ,5 0

1 1 .0 0 - 1 2 ,5 0
1 3 .0 0 - 1 4 ,5 0
17.50— 19,00
19.50— 23,00

7 .0 0 — S,00
5 .0 0 — 6,25

IV; Ko k s :
a) Hochofenkoks . . , . . 15,00 J L
b) G ie f s e r e ik o k s ........................  1 7 ,0 0 —18,00 „
c) Breclikoks I und II 18 ,00— 19,00 „

V. B r i k e t t s :
Briketts je nach Qua!itiit. . . 11,00— 14,00 „

Markiiage keine Aenderung. Niicliste B8rsenvcrsammlung 
findii am Montag, den 30. Juni 1902, nachmittags 4 Uhr, 
im „Berliner llof", Hotel llartmann, statt.

M etallm arkt. Die Marktlage war ruhig, die Picise 
gingen wiederum abwiirts.

K u p f e r  gedriickt. G. H. L . 52. 17. 6., bis L . 53. 2. 6., 
3 Mt. L . 53. 2. 6. bis L .  53. 7. 6.

Z i n n veriinderlich. Straits L .  125. 10.'0. bis i .  126. 0. 0., 
3 Mt. L . 121. 10. 0. bis L . 122. 0. 0.

B l e i  stetig. Span. L  11. 3. 9., Engl. L . 11. 10. 0.
Zi nk matt. Gew. Maiken L .  18. 12. 6., bes. L .  18. 17. 6.

N otierungen. a u f dem  en g lisch en  K ohien- n n d  
JFrachtenmarkt. (BBrse zu Newcastle-on - Tyne.) Die 
Kohlenerzeugting ist in der Berichlswoche gegen die Vor- 
woche zuriickgeblieben, die Stimmung auf dem Markte war 
wenig lebhaft. Wie bisher, waren erste Sorten besonders 
gefragt. Beste nortluimbrische steam Kohle notierte 11 s .  3 d .  
bis 11 s. 6 d „  zweite Sorten 9 S. bis 10 S., steam smalls
A s. 9 d .  bis 5 s., Gaskohle kostete 8 s. 3 d .  bis 9 s. 6 d .
je  nach Qualitiit, Biinkerkohle 8 s. 3 d  bis 8 s. 9 d .  fiir 
ungesiebte Sorten. Koks halte eine starkę Nachfrage. 
Der Preis fur Ausfuhrsorten betmg wiederum 17 s. bis 
17 8. 6 d. f.o.b.

Die Frachten waren in den letzten Tagen fortwiUircndon 
Schwankungen unterworlen. Im Durchschnitt sind dic 
Preise etwas heruntersegangen. Tyne bis London 3 s. 
1V2 d .  bis 3 S. 3 d . ,  Tyne bis Hamburg oder Havre ver- 
hiiltnismafsig den gleiehen Satz, Tyne bis Kronstadt 3 s. 
10 d.- bis 4 s., Tyne bis Genua 5-S. 6 d .  bis 5 s. 9 d .

M arktnotizen iiber N eb en p rod u k te . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

18. Juni 25. Juni

L.
von
*• d.

bis
d. L. |

von
d. L.

bis 
*• 1 d.

— — l  V* -- — — — — IV* _ _ _
Ammoniurnsnlfat (London Beckton terras) p. ton . . 12 12 d — — — 12 7. 0 — — __

— 8 -- — — — — 8 — — —
— — 7 — — — — — 7 — — —

Toluol p. g a l i o n ................................................................ — — 9 -- — — — — 8 l/z — — 9
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. g a l i o n ................................ — — 9V> -- — 10 — — 91/2 — —

— 1 10 -- — — — 1 10 -- : —
— — ivft ' — — 1‘/l — — 1 7s — — l ‘/4
— — IV, — — 1% — — l 1'* -- —

An'hracen B 30—35 pCt. u n i t ..................... ..... - — 1 1
— 47 G -- — — —' 47 6 -- 50 —



Pafcnt-Boi iclitc.
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

KI. 4  a. Nr. 198 766. Voin 30. April 1901 ab.
S. 14 9 1 9 .  V e r s c b l u f s  f i i r  S i e h o r h e i t s l a m p o n .  
Friedrich Siebrasse, Kr/iy bei Gelsenkirchen.

K I .  5  a .  Nr. 128  7 8 7 .  Vom 18. September 1 9 0 0  
ab. F. 13 3 1 5 .  V o r r i c h t u n g  z u r  G e w i c h t s a u s -  
g l e i c h u n g  f i i r  B o h r g e s t a n g e .  Robett Fischer,  Troppau, 
O esleir.-Schles.; Ve-rtr.: C. Feli le 11 und G. Loubier, Pa t.-  
Anwiilte, Berlin N .-W . 7.

Der Pntcn t inhaber nimml  fiir dieses Patent die Rechte 
ans Ariilcel 3 n::d 4 des Uebereinkommcns zwischen dem 
lietu«clien Reich und Oesterrcich-Ungarn vom 6. Dezember 
1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom
24 April IS99 — Paten t 3176 — in Anspruch,

K I .  1 0 a. Nr. 128531. M. 1 8 2 2 4 .  Vom 30. Mai 1901. 
S t e h e n d e r  z w e i k a m m e r i g e r  K o k s o f e n  m i t  S o h o r n -  
s t e i n e n  fi ir  j e d e n  H e i z z u g .  Fa. C. Mehlhardl, Wesseln, 
IJSImien; V e r i r . : Oitomar R. Schulz und F ranz  Schwenterley,
P at.- \nwiilte; Uerlin W  66.

Die Patcntiuhaberin nimint fiir dieses Patent die liec/ite 
aus Artikel 3 des Uebereinkotnmcns mit Oesterreich-Ungarn 
vnm 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in 
Oesterreich vom 22. Miirz 1899 in Anspruch.

KI. 20  a. Nr. 128 652. Vom 2. Mai 1901 ab.
B 29 107. S e i l k n o t e n  fi ir  F o r d e r b a ł r a e n .  Louis 
Biinninger, Schalke.

K I.  2 4  a .  Nr. 128 694. Vom 30. November 1900 
al>, K. 20 405. V e r f a h r e n  z u r  D i c h t u n g  d e r  
W a n d ę  v o n  H e i z u n g s a n l a g e n ,  i n s b e s o n d e r e  K o k a -  
o f e n w i t a d e .  Kulin & Comp., limclier Mascliinenfabrik, 
Brtich i. W.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

K I .  35  a  Nr. 125 843. S ie h e r k e i t s v o r r i c h . t t i . n g  
f i i r  d i e  z u r  U n t e r a t u t z u n g  d e r  F ó r d e r k o r b e  d i e n e n d e n  
K i tp s .  Von Haniel & Lueg in Dusseldorf. Vom 14. Mai 
1901.

Der Handhebel, weleher zur Ausriiekung der zur Unter- 
sllitzung der Forderkorbe dienenden Kiips dient, is*l mit 
e iner Fliis9igkeitsbrem.se in V erbindung  gebracht, sodafs das 
Zuiiiekbewegen desselben nur allmnhlich erfolgen kann.

Nr. 26. — 630

Suhmissionen.
5. J u l i  d. J .  B i r r . N a v i ga t i o ii s I e h r e r , S t e t t i n -  

Gr a bów.  Lieferung von 412 t schlesischer WTirfelkohle 
und 15 C00 Stiiek Brikelts.

7. J u l i  d . J . ,  vorm. 10 Uhr. Kgl .  B e r g f a k  t o re i , 
St, J o h a n n  a. d, Sa a r .  Lieferung von 1. 50 000 kg 
Flachschienen, 2. 80 000 kg Lasohen zu Grubenschienen,
3. 30 000 Stiiek Drahtkorben fiir Benzinsicherheitslampen,
4. 12 000 in Berieselungsschlauchen (Hochdruckschliiuchen),
5. 5 000 Buch Schmirgellein'!n, 6. 20 000 kg Seilschmiere,
7. 300 000 kg rektiliziertem Wetterlampenbenzin und 8. 
20 ('00 kg gewohnlichem, rohem Riibol.

10 J u l i  d, J .  Kgl.  A n s t a 1 t s - D i r e k t i o n,
S o n n e n s t e i n  i. S. Lieferung der fiir die Kgl. Anslalt
Sonnenstein mit Aufsenabteilungen Jessen und Cunnersdorf 
auf die Zeit voin 1. September cr. bis 31. August 1903
erfotderlichen Brennmaterialien von ungefiihr 22 000 hl
bOhm. Braunkohle Mittel I und II, 7000 hl bolim. Braun- 
kohle Nufs I und 4 Eisenbahnwagen Brikells, Markę „Ilse /f

12. J u l i  d  J . ,  abends 6 Uhr. K. F  i n a n z - 
mi n i s t e r i a l k a s . s e ,  S t u t t g a r t .  Lieferung von 1400 Cr. 
Anllirazitkohlen, 5450 Ctr. Ruhrer Destillationskoks, 
2735 Ctr. Gaskoks und 200 Ctr. Holz- und Braunkohlen- 
briketts fiir das Kgl. Finanzininisterium und weitere 
Finanzbehorden.

— 28. Juni 1 9 0 2 . '

Zeitschrifteiischau.
(W egen der Tltcl-A bkiirznngen ysrgl. Nr. i . )  

B e rg b a u te e h n ik  (einschl. Aufbereitung etc.). 
B a u x i t e  mining in Geor g i a .  Von Evans. Min. & 

Miner. Juni. S. 481/82. Beschreibung der Abbaumetlioden, 
des Waschens und Trocknens der Erze. Analysenvergleich 
der Bauxite von Georgia und von Beaux in Siidfrankreich 

I n t e r m e d i a t e  s i de  t r a c k  for  t a i l - r o p e  h a u l a g e .  
Von Logan. Min. & Miner. Juni. S. 485. 1 Abb. An
ordnung einer unterirdischen Seilforderung, bei weleher 
von der Hauptstrecke zwei Nebenstrecken nhzweigen.

T a p p i n g  d r o w n e d  w o r k i n g s  at  W h e a t l a y  II i 11 
col i  i ery.  Von Wilson. Min. & Miner. Juni. S. 493/97. 
Beschreibung des Burnside- Sicherheitsbohrapparates und 
seine Anwendung beim 'Vorbohren zur Siimpfung ersolfener 
Baue.

T h e  a d v a n t a g e s  of s ma l i  fans for mi ne  v e n -  
t i l a t i o n .  Coli. G. 20. Juni. S. 1324.

Barrifc.ro de s u r c l d  po u r  p l a n s  i n c l i n ć s  a u t o -  
mo t eu r s .  Rev. univ. Mai. S. 244/5. 1 Taf. Selbstthiitiger 
Bremsbergyerschlufs, System Lesenne.

Ue b e r  ein V e r f a h r e n  zur  Erra i t t e l u n g  des  
A u s b r i n g e n s  von A u f b e r c i t u n g s  - A p p a r a t e n .  Von 
Dcutsch, Oest. Z, 21. Juni S 323/5. Das Verfaliren 
griindet sich auf die Be9timmung des procentualen Metall- 
gehalts von Ilohgut, Reinerzen und Abfiillei).

E r f a h r e n h e t e r  i nom mai  man r i k n i ng. Von Strids- 
berg. Jernkont. Annaler. bihang 5. Neuheiten auf dem 
Gebiete der Erzanreicherutig.

M aseh inen - ,  D am p fk esse lw esen j  E le k t ro te c h n ik .
Die I u d u s 1 1 i e - und  G e w c r b e a u s s t c l l u n g  in 

D u s s e l d o r f  1 9 0 2 .  Die He b e z e u g c .  Von Ernst. 
Z. D. Ing. 21. Juni. S. 909/15. Forts. voh S. 751. Die 
Spills und Krane der Benrather Mascliinenfabrik A.-G. 
Elektrische Spills von 1500 kg Zugkraft. Elektrischer 
Lokomotivkran fiir Normalspur, Nutzlast 5 t, Ausladung
5 m. Feststehender Portalkran, Tragkraft 2 t, Ausladung
12 m, Rollenhohe des Auslegerkopfes 18 m. Fahrbarer 
Vollportalkran, Tragkraft 10 t, Ausladung 25 in, Rollen
hohe des Auslegerkopfes iiber den Schiencn 16 in, Ilub 
23 in. 14 Texlfig. (Forts. folgt.)

D ie  H e b e z e u g c  a u f  d e r  D i l s s e l d o r f e r  Au s 
s t e l l u n g .  Von Hanfstengel. Dingl. P. J. 21. Juni.
S. 394/400. (Forts;) 15 Abb. (Forts. folgt)

E x p o s i t i o n  u n i v e r s e l l e  d e  P a r i s  1900. L es 
c h a u d i f c r e s  d v a p e u r  f i x e s  e t  l e u r  a o c e s s o i r e s ,  
Von Mii?son. Rev. univ. Mai. S. 125/152. 1 Taf.

No te z u r  l;em b a r qu c m c n t d e s  e x p l o s i f s  & 
L i e f k e n s h o c k .  Von Gashcz, Ann. Belg. 2. Heft.
S. 312/24. Vergleich zwischen der Veriadung auf 
mechanischem Wege und durch Hundarbeit hinsichtlich der 
Sieherheit.

D e r  D r e i f l a m m r o h r k e s s e l  u n d  d i e  E r g e b -  
n i s s o  d e r  d a m i t  a n g e s t e l l t e n  V e r d a m p f u n g s-
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u n d  A n h e i z v e rs u oh e. Von Lewicki. Z. D. Ing. 
21. Juni. S. 926/30, 10 Textfig.

A n e l e c t r i c  i ne t e r  for  b o t h  d i r e c t  a n d  a l t e r -  
n a t i n g  c u r r e n t .  Ir. Age. 12. Juni. S. 15. Das 
magnetische Feld zweier Kohlenstiibe, die in den zu 
messenden Stroin eingesclinltet sind, beeinflufst die Spiral- 
feder eines Uhrwerks, welches jenachdem langsauier oder 
schneller liiuft.

Ce n t r . i f uga l  p u m p s  for  mi n ę  wor k .  Von Crane. 
Min. & Miner. Juni. Notizen Iiber die Verwendbarkeit 
der Centrifugalpumpeu zu verschiedenen Zwecken. Die 
Prinzipien ihrer Konstruktion.

T h e  M o r g a n  c l a s s  B B t h i r d  a n d  t r a c t i o i i r  
ra i ł  l o c o m o t i v .  Min. & Miner. Juni. S. 513. 1 Abb. 
Grubenlokomotivo mit 2 Motoren von je 75 HP.

H uttenw esen , C hem isóhe T ech n o lo g ie , C hem ie, 
P h y sik .

R e f e r a l e  z u r  H U t t e n k u n d e .  Yon Doeltz. B. H. Ztg.
20. Juni. S. 307/9. Die Zinkhlitten Belgiens. Das 
Vorkoinmen und die Gewinnung des Platins im Ural. Die 
Zinngewinnung auf Tasmania durch die Mount BiscliolT 
Tin Mining Co. Oxydationsmittel bei der Cyankalium- 
laugerci.

A m e r i k a n i s c h e  S i e m e n s - M a r t i n - A n l a g e n .  Von 
H. Illies. 6 Abbild. u. 2 Taf. St. Ii. 15. Juni. S. 645/50. 
(Schlufs folgt.) Beschreibung der 3 Martinanlagen auf den 
Homestead-Werken der Carnegie Steel Co.

T i l l v e r k n i n g e n  of  e l e k t r o s t a l  v i d  G y s i n g e .  
Teknisk Tidskrift. 7. Juni. Die Herstellung von Elektro- 
siahl in Gysinge und die hierbei gewonnenen Erfahrungen. 
Yortrag von Ingen. Kjellin.

E i n e  b e s o n d e r e  Ar t  de s  E r z p r o z e s s e s  iin 
Mar t  i no fen. Von Schiniedhammer. St. E. 15. Juni.
S. 651/4. 2 Abbild. Auf je 100 kg Roheisen werden
25 kg Erze von 87 °/0 Fi‘2 0 3 mit 40 °/0 Kalkstein ein- 
geschmolzen und hierauf das Roheisen zugesetzt. Der Prozefs 
ist. am Ural wegen des dort herrschenden Schrottuiangels 
eingefiihrt. Das Ausbringeii aus den Erzen betriigt 41 °/0.

N o u v e a u  b a s  s i n  d e  c o u l d e  d e s  A c i b r u s  
d ’A n g l e u r .  Von Firket. Ann. Belg. 2. Heft. S. 279/304. 
Beschreibung einer neuen Giefshalle mit elektrischem Antrieb.

An i m p r o v e d  T h o m s o n  coa l  c a l o r i m e t e r .  
Ir. Age. 12. Juni. S. 10. Beschreibung der Konstruktion 
eines Kalorimetors. Die Verbrennung erfolgt in einem 
GlasrGhrehen mit Hulfe eines durch elektrischen Strom ins 
Gliihen gebrachten Platindrahtes. Die Wiirme wird an dem 
das Verbrennungsrohr umgebeuden Wasser gemessen.

Om a l u m i n i u m s  i n v e r k a n  p°i g&t i nc t a l l .  Von 
Wahlberg. Teknisk Tidskrift. 7. Juni. Der Verfasser 
folgert aus seinen Unlersuchungen iiber den Einflufs des 
Aluminiums auf Gufsmetall, dafs 1. bei Stahl iiber der 
Hiirtungsgrenze ein richtig bostimmter Aluminiumzusatz 
unter der Voraussetzung, dafs Vorkehrungen zur Vermeidung 
von Pfeifenbildung getroffen werden, vorteilhaft wirkt; 
durch einen solchen Zusatz wird namlich die Dichte und 
Homogenitiit erh5ht und die mechanischen Eigenschaften 
verbessert: 2. bei Stahl unter der Hiirtungsgrenze ein
Aluminiumzusatz nur mit grofser Vorsicht gemacht werden darf.

B r i k e t t e r i n g  och r o s t n i n g  a f  p u ! v e r f o r m i g a  
j a r n m a l m e r .  Teknisk Tidskrift. 7. Juni. Bericht iiber 
die von Ingenieur Magnuson angestellten Versuche, 
schwedische Eisenerzschliege zu brikettieren und rosten.

Om m e ta  l im  ik  r o s kop  ien och  d e s s  an viin  d — 
b a r k e t  v i d  b e d i i m a n d e t  a f j i i r n s  o c h  s t a l s  
e g e n s k a p e r .  Von Dillner. Teknisk Tidskrift. 7. Juni. 
Schlufsfolgerungen aus mikroskopischen Beobaclitungen beim 
Erstarren und Abkuhlen von Eisen und Stahl auf dereń 
Eigenschaften.

V olk sw irtsoh aft u n d  S ta tistik .
N o t e s  s u r  l es  a c c i d e n t s  d u s  Ji, 1’e m p l o i  d e  

1’ e l e c t r i c i t ć  d a n s  l e s  mi n e s  de  P r u s s e .  Von 
Halleux. Ann. Belg. 2. Heft. S. 305/11.

L a  p r e v e n t i o n  des  a c c i d e n t s  en A l l e m a g n e  
d’a p r b s  les  s t a t i s t i ą u e s d e  1’O f f i c e  i m p <5 r i a 1 des  
a s s u r a n c e s .  Von Brughmans. Ann. Belg. 2. Heft.
S. 325/35.

T h e  p r o d u c t i o n  of  c o a l  in 1901. Ir. Age.
12. Juni. S. 22. Die Kohlenproduktion belief sich 1901 
in den Vereinigten Staaten auf rund 292 Millionen Tonnen 
oder 8 pCt. in Menge und 13,6 pCt. im Wert mehr ais 
im Jahre 1900. Yerteilung auf die einzelnen Staaten.

T h e  s t r i k e  e p i d e m i e .  Ir. Age. 12. Junit Be- 
trachtungen iiber die Wirkung der letzten Streike in 
Amerika.

V erkehrsw esen .
V e r k e h r s p o l i t i s c h e  W a h r s c h c i n l i c h k e i t s b e -  

r e c h n u n g e n .  Von Heubach. Z. D. Eis. V. 7. Mai.
S. 583/8. Untersuchung und Berechnung der voraussichtlich 
entstehenden Aenderung der Verkehrsverh;iltnisse bei 
Schaffung eines neuen Verkehrsweges.

Die E i s e n b a h n e n  A u s t r a l i e n s .  Von Jung. Z. D. 
Eis. V. 10. Mai. S. 599/603.

V  ersch ied en es.
R h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e l n d u s t r i e - A u s s t e l l u n g .  

St. E. 15. Juni. S. 654/63. Hordęr Verein, Buderus- 
Eisenwerke, Osnabriicker Geleisemuseum.

Q u e l q u e s  n o t e s  su r l’e x p  os i ti  o n e t l e  congr i J s  
I n t e r n a t i o n a l  d e s  i n g ć n i e u r s  a G l a s g o w  
en 1901. Ann. Belg. 2. Heft. S. 385/573. 3. Artikel.
Eisen und Stahl, Bergwerke, Elektrizitiit.

M clierscliau.
G r u n d r i f s  d e r  C h e m i e  f u r  d e n  U n t e r r i c h t  a n  

h o h e r e n  L e l i r  a  n s  t a l  t e n.  Von Dr.  Fr .  R i i d o r f f ,  
vollig  neu bearbeitet von O berlehrer Dr. Robert Lupkę. 
Mit 294 Holzschnitten und 2 Tafeln. 532 S. 12. Aufl. 
Berlin, H. W . Muller,  1902. Preis 5 <JL, geb. 5,60 <Jt.

Die vorliegende 12. A uflage  des zur Zeit auch an 
einzelnen Bergschulen gebrauchten  Grundrisses unterscheidet  
sich von ihren Vorgiingern sowohl durch  ihren weit 
grofseren Umfang ais auch durch das lobenswerte Streben, 
den Schiilern hoherer  Lehranstalten  die modernen A n -  
schauungen der Chemie und P h ys ik  im U nterr ich te  zugiingig 
zu machen. In dieser Hinsicht w eicht die T endenz des 
Buches vorteilhaft von derjenigen anderer ,  dasselbe Gebiet 
behandelnden  Lehrbiicher a b ;  es bietet in seinem an -  
organischen T e ile  manches, das auch den bereits im  Berufe 
befindlichen Lesern willkommen und  teilweise neu sein 
diirfte. W ir  heben ais recht gelungen die K apite l „U eber  
kom prim ierte  Gase", „U eb e r  d ie  Verhii ttung der Eisenerze, 
die Eisengiefserei, die Gewinnungsmethoden des schmied- 
baren Eisens, die Bearbeitung des Eisensff hervor. Dafs
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einzelne Kapitel, wie die Gewinnung des Zinkes aus reinen 
Erzen, andererseits etwas knapp behandelt sind, dllrfte durch 
die Riicksichtnahme auf die Bediirfnisse der hoheren Schulen, 
fiir die das Buch ja  in erster Linę besiimmt ist, zu er- 
klaren sein. Fiir die Fachschulen konnten dagegen einige 
Kapitel erweitert, bezw. hinzugefiigt, andere aber auch ge- 
kurzt bezw. yollaliindig ausgeschieden werden. Auch die 
in einem Anhange zur anorganiar.hen Chemie gegebenen 
Kapitel iiber das Beleuchtungswesen, die Sprengatoffe, die 
Glasindustrie, die Keramik, die Spektralanalyse und Photo- 
cheinische Vorgiinge sind lesenswert, wenn sie auch selbst- 
verslandlich keine erschopfenden Darstellungcn sein kOnnen.

In gleicher Weise wie in dem ersten Teile ist in dem 
kUrzeren, die organische Chemie behnndelnden zweiteu 
Teile stets Rlicksicht auf die neueren Anschauungen ge- 
nommen worden. Eine Tabelle der Atomgewichte der 
cliemischen Elemente, eine recht praktische, 10 Seiten um- 
fassende Erliiuterung der Freradwbrter und eine Spektral- 
tafel bilden den Selilufs dieses auch den Bergbaubeflissenen 
in theoretischer Hinsicht viel Anregung bietenden Buches. 
Die dem Werke von seiten der Verlagsbuchhandlung in 
jeder Weise zu teil gewordene vorzUgliche Ausstattung 
entspriclit dem gediegenen, in seiner Darstellung zum Teil 
reclu originellen Inhalte. Dr. Br.

M i t te i lu n g o n  a u s  d e m  M a rk sc h e id e rw ese n .  Neue 
Folgę Heft 4. Vereinsschrift des deutsclien Mark- 
scheidervereins. Im Auftrage und unter Mitwirkung des 
Vereinsvorstandes, herausgegeben von H. U l l r i c h  
Oberbergamts-Markscheider in Breslau und H.Wer n ecke  
Oberbergamts-Markacheider in Dortmund. Jahr 1902. 
Verlag von Craz und Gerlach in Freiburg in 
Sachsen.

Das soeben erschienene 4. Heft reiht sich zweck- 
entaprechend den seit dem Jalire 1899 in neuer Folgę 
ersohienenen 3 Heften an. Eingangs derselben werden 
Bergrat Borchers, dem verdienlen FOrderer der Mark- 
scheidekunst und Professor Dr. Mas Eschenhagen, dem 
hervorragendenGelehrten und allzufriih verstorbenen Vorsteher 
und Leiter des Konigl. Magnetischen Ob9ervatoriuins in 
Potsdam, sehr ehrende Nachrufe gewidmet.

In dem folgenden Aufsatz: „Beitrage zur Theorie des 
Stalilmefsbandes" beschreibt Professor Haufsmann, Aachen, 
seine Untersuchungen Iiber die Einwirkungen der Temperatur 
und hauptsiichlich der Zugkraft auf die Liinge des Stahl- 
mefsbandes. Jeder Vermessungsingenieur wird mit grofsem 
Interesse diese AusfUhrungen Haufsmanns studieren und 
sich zu nutze machen.

Speziell die praktischen Markscheider interessierend, 
beschreibt G. Klose, Fiirstl. Markscheider in Waldenburg, 
Schlesien, eine verstellbare Grubennivellierlatte, von dem 
Mechaniker W. Mende in Waldenburg angefertigt, und 
Konigl. Markscheider Heinz, ein Schachtlot mit Schwingungs- 
diimpfern. Allen Markscheidern, die Lolanschlusse in tiefen, 
iiassen Schiichten zu machen haben, kann der Apparat 
empfohlen werden.

Allgemeiner interesaierend ist der folgende Beitrag von 
Professor A. Schneider in Berlin: „Der Stratameter von
Gothan zur Bestimmung des Streichens und Einfallens kern-

fahiger Gebirgsschichten und zur Bestimmung der Abweichung 
des Bohrlochs aus der Lotlinie."

Von H. Sofsna, Vermessungsinspektor in Potsdam werden 
nun die Ergebniase einer Zuverlassigkeitsuntersuchung mit 
der Rechenmaschine „Brunsvigą“ in sehr Ubersichtlicher 
Weise besprochen. Oberbergamts-Markscheider Ullrich aus 
Breslau unterzieht sodann die Frage: „Sollen dieMarkscheider- 
Fachklassen wieder aufleben?" einer eingehenderen Be- 
sprecliung. Es wurde zu weit fiihren, liier speziell auf den 
Inhalt einzugehen. Jedenfalls werden dem Verfasser viele 
Fachgenossen beziiglich der Beurteilung der aus der Berg- 
schule hervorgegangenen Markscheider und dereń Wirksam- 
keit n i c h t  beipflichten. Es soll uns wundern, wenn der 
Gesaintvorstand' des deutschen Markscheidervereins hierin 
seine AusfUhrungen billigt, die in verschiedener Hinsicht 
gar nicht den Thatsachen entsprechen.

Es folgt nun eine Bekanntmachung der geologischen 
Landesanstalt zu Berlin, betreffend Tiefbohrungen und ein 
Bericht Uber die im Jahre 1901 stattgehabten, geologischen 
Aufnahme im Gebirgslande, dem sich Referate, Hochschul- 
Nachrichten, Gesetze und Verordnungen, Verzeichnisse neuer 
Biicher und Scliriften und sodaun unter „Verscliiedeuea“ , 
kurzeBesprechungen verschiedener, die Markscheider allgemein 
interessierender Einrichtungen pp. anschliefsen. Vereins- 
und Personal-Nachrichten bilden den Selilufs des Heftes, 
dem ais Anhang noch eine Lebensbeschreibung des Alt- 
meisters des Siichsischen Vermessung8wesens, Geheimen 
Regierungsrates Professor Nagel, aus Anlafs der Feier seines 
achtzigsten Geburtstages begeifllgt ist.

Die neue Vereinsgabe wird wohl von allen Mitgliedern 
sehr gern ' entgegengenommen worden sein, ist aber 
auch allen Markscheidern, welohe nicht Mitglieder des 
deutschen Markscheidervereins aind, sehr zu empfelilen.

Sclil.

PersonąUen.
Der bisherige Justitiar der Koniglichen Centralverwaltung 

zu Zabrze O.-S., Landrichter a. D. Kr e i s e l ,  ist zum Ober- 
bergrat ernannt und ihm vom 1. Juli d. J .  ab die Stelle 
eines rechtskundigen Mitgliedes bei dem KSniglichen Ober- 
bergamte zu Dortmund verliehen worden.

Der Bergassessor Me h l ,  technjsclier Hiilfśarbeiter bei 
dem Koniglichen Bergrevierbeamten in Halberstadt, ist auf 
seinen Antrag zum 1. Juli 1902 aus dem Staatsdienste 
entlassen worden.

Der Bergassessor S Łah 1 er iat von seinem Urlaub nach 
Columbia zurlickgekehrt und vom 1. Juli 1902 ab dem 
K3niglichen Bergrevierbeamten in Halberstadt ala techniacher 
Hiilfaarbeiter Uberwiesen worden.

Der Bergassessor L in  d en b e r g  ist ais technischer 
Hiilfśarbeiter der Grube Kronprinz Uberwiesen worden.

Dem Bergrat Heinrich Wilhelm Louis F r a n k e  zu 
Obernkirchen im Kreise Rinteln ist die Erlaubnis zur 
Anlegung dea ihm verliehenen Ehrenkreuzes III. Kla8ae mit 
der Krone dea FUrstlich achaumburg-lippiachen Haua-Ordens 
erteilt worden.
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„ G  L O  C  K A U  F “, B e r g -  u n d  H u t t e n m a n n l s c h e  W o c h e n s c h r i f t ,  1 9 0 2 .

T a f e l  69.

Elektrische Gruben-Lokomotive der Maschinenfabrik Benrath.
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Kokskohlen-Stam pfmaschinę

der Brucher Mascliinenfabrik Kuhn & Cie., Bruch i. W.
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T a f e i  71.
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L eistung 500 cbm bei 0,4 kg D inck 
und 300 „ „ 0,7 „

500 P.S. Hochofengeblase 

mit Antrieb durch einen Gichtgasmotor (System Korting)



„ G L O C K A U F “, B e r g -  u n d  H u t t e n m a n n l s c h a  W o c h e n s c h r i f t ,  1 9 0 2 .
T a f e l  72.
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1000 P.S. Gasmotor der Gasmotorenfabrik Deutz

Drosselkjappe 
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I'igr. 1. Tandem-Ventildanipfmasp.hine gekuppolt mit einer 10 000 V. Einphascn-Wcchselstromdynamo Fig. 2. lOOpferdigc de Laralschc Turbincndynamo ig. 3. Elektro-Rotations-Verbunddamplhiascliiric von II. Willielmi
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Fig. 8. Elektrisch bctriebenes Spili fiir 1500 kg Zugkraft.Fig. 4. Sclialtungsschema der Drelistrom-Fordermascbine fiir die Zeclie Preufsen

W  n c e n r l m  1 ł n  u f ro t i

„Gliickauf", Berg- und Hiittenmannische W ochenschrift 1902. Tafel 73.



„Gliickauf", Berg- und Huttenmannische W ochenschrift 1902. Tafel 74.

Fig. 4. Bornliardtsclio Ziindmaschinc.

Fig. 1. Elektrisch betriebene Cliargicrmaschine.

Widershand iu der  Lampe.
Fig. 3.

Fig. 2 —3. Rpgina-Bogcnlnnipe.

Fig. 7. Ziinder.

Fig. 0.
Elektriselie Ziindyorriclitung fiir Ziind- 

scliniire.

Fig. 5. Priifapparat.
I

Fig. 8. lOOOpferdiger Gasmotor der Gasmotorenfabrik Deutz.

D r u c k  v p n  G . D . B a c d e k c r  i n  £ s 3c d .



Tafel 75,,G luckauf“j B erg - u n d  H iitten m an n isch e  W o c h e n sc h r if t  1902,

Zweitakt-Gasmotor (System Korting) der Maschinenbau - Aktiengesellschaft vorm. Gebriider Klein, Dałilbrucłi



,Giuckauf " Berg uJluLleiimannischo Wodiftnsclirift, J!)02. Tafel. 76
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