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Der Bergiem auf der Diisseldorfei- Ausstellung- 1902.
Aufbereitung, Brikettierung und Kokereibetrieb 

m it Einschlufs der Gewinnung von Webenprodukten.

Von Bergassessor AVendt ,  Bochum, 

n i^ z ii Tafel S I—88.

Gleichwie die iibrigon Zweige des Bergbaubetriebes 
auf der Diisseldorfer Ausstellung in aufserordentlieli 
reiclilialtiger Weise durch Bild, Modeli und betriebs- 
fertig ausgefiihrte Apparato dem sachverstandigenBesucher 
vorgoftilirt werden, weisen auch die Gcbicte der Auf
bereitung, Brikettierung und Koksdarstellung eine Fiille 
bemerkenswerter Betriebseinriclitungen auf.

A u f b e r e i t u n g .
H u l f s a p p a r a t e .  Die Firma Friedricit Krupp — 

Grusonwerk stellt in ihrem Sondergebaude das Modeli 
eines F r a n t z s c h e n  W i p p e r s  aus. Dieser Wipper 
wird mechanisch bewegt. Seine Konstmktion crmoglicht 
bekanntlich*) eine langsame Entleerung und einen 
raschen Riickgang. Das Wippergestell beschreibt liierbei 
nicht einen ganzen Kreis, sondern bis zur Entleerung 
nur einen Kreisbogen von hochstens 150 Grad. Es 
gelangt dann zu einem augenblicklichen Stillstand, dem 
sofort die selbsttluitige, beschleunigte Riickwartsbewegung 
folgt. Dieser Wipper eignet sich infolge der Zeit- 
ersparnis besonders fiir grbfsere Leistungen.

Der gleiche Zweck, sowie das Bestreben, mechanische 
Arbeit zu ersparen, hat zur Herstellung des von der

*) Yenrl: Gluckauf 1901, S. 395.

Karlshiitte iir Altwasser gebauten S c h w i d t a l s c h e n  
D opp  c lwip  p e r s  gefiihrt, von welchem ein Modeli 
von der Firma Pilgrim & v. Konigslow in Dortmund in 
Gruppe I der Hauptindustriehalle ausgestellt Jist. Bei 
diesem Kreiselwipper wird jedoch der Verlust an Zeit 
und mechanischer Arbeit, welcher bei gewbhnlichen 
Kreiselwippern durch den Leergang des Wagens aus 
der Entlade- in die Anfangsstellung entstelit, in anderer 
Weise vermieden. Der Wipper nimmt gleichzeitig zwei 
Forderwagen neben einander auf. Diese sind so um 
180 Grad versetzt, dafs sich der eine in der Entlade-, 
der andere, entleerte Wagen dagegen in der Ausfahrts- 
stellung befindet und sofort wieder durch einen beladcnen 
Wagen ersetzt werden kann.

Yon der Kolnischen Maschinenbau-Aktiengesellschaft 
Kbln-Bayenthal. wird, ebenfalls in der Gruppe I, ein 
dem Ingenieur Marcus, Koln, patentiertes neues Forder- 
mittel fiir Massengiiter, welehes die Bezeichnung P r o -  
p e l l e r - R i n n e  fiihrt, betriebsmiilsig vorgefiihrt. Das 
Verfahren beruht darin, dafs eine Fbrderrinne auf Rollen, 
Wiegcbahnen (Schwingen) oder mittels Lenkerfuhrungen 
geradlinig in einer solchen Weise liin- und bergefiihrt 
wird, dafs die beim Schaufelwurf auftretenden Bewegungen 
in vervollkommneter Weise nachgeahmt werden. Die
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'Bewegung der Rinne entspricht derjenigcn einer auf 
Rollen gelagerten und gesehobenen Platte.

Die Rinne a (Tafel 81, Fig. 1—2) ist auf einem 
leichtcn, aus zwei U - Eisen bestehenden Rahmen b 
yerlagert. Sic stiitzt sich auf ilin vermittelst der in 
gewissen Abstanden von einander angeordneten und die 
geradlinige Fiihrung bewirkenden Sehwingen c. Ihr 
Antrieb erfolgt durcli einen ebenso sinnreiehen wie ein- 
fachen Schleppkurbelmechanisnms d, dessen Wcllen derart 
gegeneinander versetzt sind, dafe bei gleichmafsig 
bleibender Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors der 
an der Kurbcl angreifenden Scliubstange, und durch 
diese der Rinne in der oberen Halfte des Kurbelkreises 
eine gleichmafeig beschleunigte Vorwartsbewegung, in 
der unteren Iliilfte des Kurbelkreises dagegen eine 
plotzlichc und selinelle, im weiteren Verlaufe gleich- 
mafeig verzogerte Riickwartsbewegung erteilt wird. Bei 
dieser beha.lt das Fordergut, dem bei jener erłialtenen 
Beschleunigungsantricb entsprechend, seine Vorwarts- 
bewegung zunachst bei. Die Gcschwindigkeit dieser 
Yorwartsbewegung nimmt dann selbstvcrstandlich 
allmahlich ab, bis durch den abermaligen Hubwecbsel 
der Rinne dem kaum zur Rulie gekommenen Fiirder- 
gute ein neuer Antrieb gleiehformig besclileunigter 
Vorwartsbewegung erteilt wird. Bei diesen gerad- 
linigen, der Forderrichtung gleichlaufenden, kurzeń Hin- 
und Ilerbewegungen sebiebt die Forderrinne das in 
i lir ruhende Fordergut, ohne es abzuheben, abzustofsen 
oder durch gegonseitige Reibung seiner einzelnen Teile 
zu zerklcinern, in geschlossener Masse vorwiirts. Dic 
Textfigur 1 liifst die Konstruktion des Schleppkurbel
mechanismus erkennen.

Fig. 1.

Dic ausgestellte Propellerrinne ist besonders fiir den 
Ausstellungszweck ais ansteigende Doppelrinne gebaut, 
urn das Gut im Kreislauf fordem zu konnen, ein Fali 
der sich in der Praxis nicht wiederholcn wird. Diese 
Anordnung zeigt immerhin, dafe die Rinne aucli steigend 
gut fórdert und zwar nach Mitteiiung der Ausstellerin 
15 Tonnen Kohle in der Stunde. Bei horizontalcr Lage 
soli die stiindliche Leistung etwa 22 Tonnen ausinachen,

bei einem Kraftverbrauch von hochstens 2,5 PS. Die 
Rinne arbeitet fast gerauschlos. Sic unterscheidet sich 
wesentlich von den bisher bekannten derartigen Forder- 
einrichtungen und erscheint ihrer nicht zu verkennenden 
vorteilhaften Arbeitsweise wegen besonders auch zum 
Transport von Kohle und Koks geeignet.

E r z a u f b e r e i t u n g .

1. Z e r k l e i n e r u n g s m a s c h i n e n .
In der Gruppe I  der Hauptindustriehalle werden von 

der Maschinenfabrik und Eisengiefeerei Siller & Dubois, 
Kalk bei Coln, ein S t e i n b r e c h e r  und ein W a l z -  
w e r k  Yorge fiih rt.

Der S t e i n b r e c h e r  (Konstruktion Bartsch) zeigt 
eine besondere Ausfiihrungsform des yorzugsweise in 
Deutschland benutzten Kleyschen Systems. Er hat eine 
Maulweite von 500 X 300 mm. Eine excentrisch gedrehte 
Welle, auf welche zwei schwere Schwungrader gekeilt 
sind, wirkt oben vermittelst eines starken Druckstuckes 
urimittelbar auf die Baekenschwinge. Diese oscilliert 
unten in zwei leicht verstellbaren Lagern. Die 
Sclnvingungen der Brechbacke sind daher im oberen 
Brechmaul grolśer ais im unteren Spalt. Bei der Eigen- 
tiimlichkeit der Verlagerung macht die Brechbacke schrag 
nach unten gegen dic feste Backe gerichtete, einziehende 
Schwingungen.

Das Walzwerk (Tafel 81 Fig. 3 )  weist 'Walzen von 
1000 mm Durchmesser und 3 2 0  mm Breite auf und 
gehort damit zu den grofoten, die gegenwartig zum 
Zerkleinern von Erzcn verwandt werden. B e i de Walzen 
(a  .und b), auf einem schweren Fundamentrahmen c 
montiert, werden unmittelbar durch Riemen angetrieben. 
Der steten Brucligefahr ausgesetzte Zahnrader und 
Kuppelungen lallen infolgedessen fort. Die Lagerlaufe 
sind durch Kapseln mit Filzeinlagen vor dem Eindringen 
von Schmutz geschiitzt. Das Andriicken der in Schlittcn- 
fiihrung beweglićh gelagerten Walze a geschieht durch 
zwei besonders starkę Federn aus gewickeltem Stahl 
von je 15 000  kg Druckkraft. Damit sich die Walzen- 
ringe moglichst gleichmafeig ausschleifsen, ist ein 
mechanisches Aufgabewerk'mit Fiilltrichter und Stofe- 
schuh angeordnet. Muldenformig gestaltete, seitlich aus- 
weichende Backen zu beiden Seiten des Walzenspaltes 
bewirken, dafe auch die Rander der Walzen ausreichend 
mit Walzgut beschickt werden, damit diese Rander 
nicht ais Erhohung stehen bleiben.

Aufeerdem besitzt dieses Walzwerk eine besonders 
bemerkenswerte S eh  1 e i f v o r r i ch  t u n g , welche das von 
Zeit zu Zeit erforderliche Abdrehen oder Abscldeifen 
vereinfacht. Dm niimlich das zeitraubende und kost- 
spielige Abnehmen der Walzenringe, welches sonst dazu 
erforderlich ist, zu vermeiden, ist fiir jede Walze ein 
Schmirgelschleifapparat f auf den Walzenstuhl gesetzt, 
mit weichem sich die Unebenheiten der Walzenringe 
wahrend des Betriebes abschleifen lassen. Fiir einen
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ungestorten AufbereitungsBętricb mufs diesc Einrichtuiig 
ais ganz besonders wertvoll bezeichnet werden.

Fiir Nafszcrkleinerung werden, besonders in der Gold- 
crz-Aufbereitung, liaufig Pochwerke angewendet. Ein 
solcbes ist in dem Sondergebaude der Fięma Fried. Krupp- 
Grusonwcrk in Gestalt eines P o c h w e r k e s  m i t  10
S t e m p  e i n ,  welches aufserdem aucli ais kleines Modeli 
Yorgelnlirt wird, zu finden. Die Stempel haben ein Fall- 
gewicbt von je 525 kg. Um den Verschleifs der Pocli 
sebube und Pocbsolilen gleichmafsig zu gestalten, wird 
den niclit zwanglaufig gefiibrten Stempeln bei jedem 
Ilube eine Dreliung erteilt. Diese wird in einfaeber 
Weise durch den Hebedauinen bewirkt. der am iiufseren 
Rande des auf die Stempelwelle gekeilten, mit kreis- 
fórmiger Grundfliielic ausgestafteten Ilebekopfes angreift. 
Dic Befestigung der Daunienwellc erfolgt durch eine 
patentierte Yorrichtung (D. R.-P. 92 322), wclche ein 
schnelles Losen und Auswechseln der Daumen gestattet. 
Besonders benierkenswert ist dic Zufiihrung des Erzes 
aus dem Vorratsbehalter in den Pochtrog, welche durch 
eine sclbstthatige Aufgabevorrichtung erfolgt (Taf. 81 
Fig. 4 u. 5).

Der Antrieb dieser Aul'gabevorrichtung erfolgt durch 
einen am mittelsten von je fiinf Pochstempeln befestigten 
Ring a, der fiir eine gewisse Erzschicbt zwischen Pocli- 
scliuli und Sobie eingestellt ist und auf den Gabelhebel b 
aufschlagt, sobald die Erzschicbt geringer geworden ist. 
Dieser Ilebel sitzt an einer Welle, die sich beim Auf- 
schlagen des Ringes in ihren Lagern dreht und mittelst 
eines zweiten Hebels c mit Gabelstange d die Dreliung 
auf eine Sciieibe c iibertriigt. Dadurch erhalt diese 
Schcibe, die loso auf der unteren Welle angebracht ist, 
eine schwingende Bewegung. Nebcn ilir ist eine Brems- 
scheibe f aufgekeilt, dereń Nabe mit Knaggen g 'ver- 
schen ist. Gegen die Knaggen stiitzen sieli Druck- 
keile li, welche die Bremsbaeken i gegen die lose Scheibe 
pressen, sodafs die Bewegung dieser Scheibe auf die 
festc Scheibe iibertragen wird. Ein auf derselben Achse 
befindliches Ritzel k teilt sic dem Teller 1 mit, auf dem 
das durch die Rutsche m zugefiihrte Erz lagcrt. Durch 
die feststehenden Schaufeln u wird das Erz in den 
Pochtrog abgestricben. Darauf wird die lose Schcibe 
durch eine Feder o, die mittelst Schraube und Gummi- 
puffers p am Apparate befestigt ist, zuriickgezogcn. 
Ais W iderlager fiir die Feder dient ein zweiter Gummi- 
puffer q. Der Bremsklotz r bindert dic feste Scheibe 
am Zuriickrutschen, nachdem sic von den Backen der 
losen Scheibe mitgenommen worden ist, Der Hub des 
Druckhebels b kann sowohl durch Einstcllen des Ringes a 
ais aucli durch die Stellschraube s geregelt werden.

Bei kleinercn Poehwerken tritt an die Stelle, des 
Ringes eine Stange mit Gummikopf, die vom ITebcko])fe 
des Pocbstcmpels in gleichcr Wcisc bcwegt wird.

Dic gleiche Firma fiihrt ihre P a t e n  t - Na f s k u g e l -  
i n u b l e  vor. Diese Miihle dient zum Zerkleinern von

beliebig harten Erzen auf jedc gcwiinscbte Siebfeinhcit. 
(Taf. 82 Fig. 1).

Eine cylindrische Mahltrommel mit durchgebcnder 
stahlerner Achse w und diebt schliefscndem Blech- 
gehiiuse h wird durch Riemenscbeibe und R'adervorgclege 
in Umdrehung versetzt. Zur Einfiihrung des Mahlgutes 
dient ein Einlauftricliter, welcher an der Nabe der 
vorderen Kopfwand angebracht ist Die Nabe selbst ist 
derart durchbrochen, dafs zwei besonders gcformte, 
schrage Spciehen gebildet werden, die ais Forderschnecke 
wirken und ein Ilerausspringen der Stahlkugcln aus der 
Mahltrominel verhindern sollen. Das eingelaufene Materiał 
wird von den Kugeln auf den Mahlplatten a zerkleinert. 
Infolgc der eigenartigen Anordnung dieser bewegen sich 
die Kugeln ieils rollend, teils fallend auf ibnen fort und 
uberstiirzen sieli, wodurch das Erz selir schnell zer- 
klcinert wird. Das gebrochene Mahlgut fiillt durch die 
in den Mahlplatten angebrachten Locher auf dic Vor- 
siebe c (enggesclilitzte Stahlbleche) und durch diesc auf 
die aus Siebrahmen zusammengesetzten Feinsicbe d. 
Das geniigend feine Erz fiillt durch dic Feinsicbe liin- 
durch. Das griibere, von diesen Sieben zuruckgehalteno 
Erz dagegen wird durch Rtickfiilirungsschaufeln f zur 
weiteren Zerkleincrung wieder in das Innere der Miihle 
gcfiihrt. Es gelangt dorthin durch kanalformige Zwischen- 
rauine, welche an den Stellen, wo die einzelnen Mahl
platten iibereinander greifen, frei gelassen sind, und 
welche zum Schutze der Siebe durch niedrige, auf den 
Schaufeln in radialer Richtung angebraehte Scbutz- 
siebe f2 teilweisc gesperrt werden. In seinem unteren 
Teile ist das Blechgehause ais Spitzkasteh i ausgebildet 
und mit einem Austragckasten z versehen. Der Spitz- 
kasten wird durch das Zufiihrungsrohr fiir Frischwasser 1 
nebst melireren Brausen o, olt o2 unter stetigem Zulauf 
gefiillt erhalten. Durch ein zweites Rohr y kann dem 
Spitzkasten aucli Unterwasser gegeben werden. Die 
Ilolie des Wasserstandes wird durch einen Schiebcr s 
mit Zalinstangenvorg(ilege r durch Ilandrad t geregelt. 
Wahrend des Betriebcs schopfen dic Riickfuhrungś- 
schaufcln f Wasser und bringen es mit dem noch zu 
groben Korne zusammen in das Innere der Miihle. 
Durch dic lebliafte Wasscrbewegung daselbst wird die 
Zerkleincrung des Mahlgutes selir beschleunigt, da das 
fcinc Materiał standig aus dem Mahlgutc heraus- 
gewaschen wird. Um ein Zusetzen der Siebe zu ver- 
hindern, wrird der Wasserstand im Spitzkasten so lioch 
gehalten, dafs er bis zum Vorsiebe rcicht. Die Griese 
setzen sieli im Spitzkasten zu Boden und wrerden infolge 
des auf ibnen lastenden Wasserdruckes durch das Rohr k 
in ein Gerenne ausgetragen. Entha.lt das Mahlgut sehr 
viel Schlamme, so wird durch das Rohr y Unterwasser 
eingefiihrt, dessen aufsteigende Stromung die Schlamme 
Aron den schweren Gricsen trennt und sic bei x iiber 
den Schieber spiilt.

Diese Miihlen arbeiten mit standiger Ein- und Aus-
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tragung. Ais Vorzug wird von ihnen beansprucht, dafs 
sic sich bcsondcrs zum Aufschliclsen der vom Stein- 
brecher zerkleinertcn Erze, sowio, fouclitcr Mittelproduktc 
eignen. Sie sollcn ein selir glciclimafsiges Mahlerzeugnis 
mit nur wenig Schlammen lieforn und werden in aeht 
Gfofsen und in verschiedener Ausliihrung hergestellt.

Eine Na f s k i i ge l mi i h l e ,  Sys t e m I le b e r le -S a la ,  
ist im Rahmcn der von dor Maschinonfabrik Humboldt- 
Kalk in ilirem PavilIon betriebsmafsig vorgefiihrtcn Erz- 
aufbcreitungsanlagc (s. unten) ausgestcllt. Das Eigen- 
tiimliche dieses Apparates besteht darin, dafs ein Wasser- 
strom dazu benutzt wird, die geniigend zerkleinertcn 
Erzkornchen sobald wie moglich zu entfernen, dadurcli 
dic Bildung von Schlammen zu bosciiriinkon und ein 
moglichst korniges Mahlgut zu liefern (Taf. 82 Fig. 2).

Erze und Wasser werden durcli den Trichter e ein- 
gefiihrt. Die beiden Seitenwande der Miilile sind mit 
ringfórmig angeordneten Spaltcn versehen, welche durch 
leicht auswochselbare Siebe a abgedeckt sind. Diese 
sind vor Beschiidigungen durch die im Gehiiuse arbeitenden 
Stahlkugeln durch Gitter im inneren Stahlmantel gc- 
scliiitzt. Das Erz wird von den Stalilkugeln zerkleinert, 
von dem bestiindig zustrłimenden Wasser gegen die 
Siebe gefiihrt und hier sofort ausgctragon, elie die Kugeln 
Gelegenheit finden, es iiber das erforderlichc Mafs zu 
mahlen. In solehen Fallen, in denen zu Verstopfungen 
der Siebe Veranlassung gegeben ist, wird der Wasser- 
abschlula durch. Kamtncrn b, welche dic Seitenwande 
iiberdecken und nur wenige kleine Auslafsoffnungen c 
besitzen, gedrosselt. Dadurch staut sich das Wasser 
zu beiden Seiten der Siebe, diese werden gespiilt und 
die Siebliicher ofien gehalten. Das Spiilwasser samt 
dem gemahlencn Gut fliefst durch die Oeffnung d in 
ein Gcrenne ab. Diese Miilile soli sich im Botriebe 
gut bewahrt liaben, bei gleichem Kraftverbrauclie 
grdfsore Leistungen und geringere Abnutzung aufwcisen 
ais andere Erzfeinmiihlen und soli Schlammbildung 
moglichst verhindern.

2. A u f b e r o i t u n g s m a s c h i n e n .
In dem Kruppschen Gebiiude wird ein S c h i i t t e l h e r d  

P a t e n t  F e r r a r i s  (Ausfiihrung Friedr, Krupp-Gruson- 
werk) betriebsmafsig vorgefiihrt. Dicser Schiittelherd 
besteht im wesentlich.en aus einem eisernen Gestell- 
rahmon a (Tafel 82 Fig. 3 und 4), der eine geneigte 
Herdtafel b triigt. Er ruht auf vior Holzfedern c und 
wird durch zwei gloichwirkendo, yerstellbare Escenter 
d, oder auch oino doppelt gekropfte Welle und federnde 
Schubstangen e in schiittelnde Bewegung yorsetzt. Die 
Antriebswelle ist mit einem Schwungrade f yorsehen. 
Die Herdtafel ist auf der vorderen Langsseite durch 
drei Seharniere am Gęstellrahnien belestigt. Ihr 
Neigungswinkel kann durch Gleitkeile g mittelst Hand- 
hebels h auch wahrend <1 es Betriebes yerandert werden. 
Dic Arbeitsilache des Herdes wird aus einer Linoleum- 
decke gebildet, welche auf einer Ilolzunterlage und

besondercin schmiedeeisernen Tischrahmen ruht. Die 
Ilolzunterlage besteht aus schmalen Latton, die in 
geringen Abstanden auf Querholzer geschraubt sind. 
Die Linoleumdecke ist in ihrer Liingsrichtung in be- 
stimmten Abstauden mit schmalen Ilolzleiston i benageit, 
welche nach dem Fufsende der Tafel in schrager Linie 
zur glatten Fliiche auelaufen. An der oberen Liings- 
seite, nalie dem Kopfende des Ilerdes, ist eine Aufgabe- 
rinne k fiir die Triibe angeordnet. Zur Zufiihrung 
des Wasscrs dient an derselben Seite eine Liingsbrause 1 
iind am Fufsende in ihrer Richtung yerstellbare 
Brausen m, ni], m2, welche durch Yentile eingestellt 
werden. Die Triibe wird mittelst der Liingsbrause 1 
mit klarem Wasser iiberwaschen. Die in ihr enthaltenen 
Sande werden durch das Wasser, die Neigung und 
eigenartige Bewegung der Herdtafel wellenformjg in 
parabolischen Linion auf der Ilerdllache fortbewegt. 
Dabei werden die Bergo iiber die Rillen, welche durcli 
die schmalen Ilolzleiston gebildet werden, hinweggespiilt 
und yerlassen die Herdtafel an der der Aufgabe gogen- 
uberliegenden Langsseite. Das Ilaltige dagegen gelangt 
auf der glatten Fliiche nach dcm Fufsende des Ilerdes 
und sondert sieli auf diesem Wege nach dem spozifischen 
Gewichte in verschiedene Produkte, welche von den 
verstellbaren Brausen abgesehniften und dem Gerenne n 
zugefiihrt werden. Letzteres ist mit Abteilen undSchiebern 
versehen.

Dic ausgestellte Ausfiihrungsform dieses Herdes 
eignet sich fiir die Verarbeitung roschcrer und feinerer 
Sande. Zur Aufbereitung von Erzschlammcn dagegen 
wird der Ilerd etwas anders, namlieh in der „Aus- 
fiihrung Ferraris" hergestellt. Ein soleher Ilerd unter- 
scheidet sich von dcm beschriebenen im wesentlichen 
nur durch die Anordnung und Gestaltung der Herd- 
flache. Diese besteht hier aus einer diclit gefiigten 
Ilolztafel, welche mit dem eisernen Gestellrahmen fest 
verbundcn ist. Ferncr sind die nach dem Fufsende des 
Ilerdes hin yerlaufenden Rillen in die Arbeitsilache 
der Herdtafel eingekerbt. Die Arbeitsweise des Herdes 
bleibt jedoch dieselbe.

Die Yorziige der Ferrarisschen Herdo b(‘Stehen in 
einer scharfen und sclinellen Tronnung der Produkte, 
in geringem Kraft- und Raumbedarf, grofser Ueber- 
sichtlichkeit und leielitor Bedienung.

In der Grnppe I  der Hauptindustriehalle ist von 
der Firma Siller & Dubois, Kalk, ein B a r t s c h s c h e r  
S t o f s r u n d h e r d  ausgestellt, dessen Wirkungsweisc bei 
der Anreicherung von Bleiglanz und Zinkblende ent- 
haltenden Schlammen betriebsmafsig gezeigt wird. 
Dieser Ilerd ist zwar seit etwa 10 Jahren bekannt und 
besonders im Rheinland und Siegerland, in Schlesien 
und Oesterreich-Ungarn yielfach im Gebrauch, da seine 
Konstruktion jedoch wiederholt verandert und verbessert 
worden ist, erseheint eine kurzo Beschreibung derselben 
an dieser Stelle am Platze.
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Er bestelit aus einem gufseisernen Herdteller a 
(Tafel 82 Figur 5), der in der Mitte auf dem Iierdsterne b 
und an seiner Peripherie auf Federstiitzen ruht. An 
einer Seite der Unterflache des Herdtellers ist' ein ver- 
stellbarer Hebling c angebracht, an dem eine Doppel- 
daumenscheibe d vorbeistreicht. Durcli diese wird der 
Herd mit kleinen Untcrbrechungen um 8— 10 mm vor- 
gedreht. Angespannte Federn, welche unterhalb des 
Herdes vertcilt sind, ziehen den Herd nach jedem Ilube 
in die friiherc Lage zuriick. Dabei schliigt der Herd 
heftig gegen vier an seinem Umfa.nge verteilte Prcll- 
punkte. Dic dadurch hervorgerufencn horizontalen 
Rundstofse wiedcrholen sich etwa 160 mai in der 
Minutę. Wiihrend, abgcsehen von diesen Stofsen, der 
Herd feststeht, rotiert eine zur Beschickung des Herdes 
mit Schlammtriibe di en en dc Einrichtung, sowie ein 
in einer Parabol gebogenes Brauserohr, welches zur 
AbspUlung des Schlammbelages dient. Die Konigswelle f, 
welche diese Einrichtungen tragt, dreht sieli in einem 
Halslagerbocke, dessen Beine g durch dic Arme des 
Herdsternes hindurchgcstcckt sind. Der unmittelbar auf 
dem Fundamente gelagerte Ilerdstern kann dalier die 
ihm durch die Hcrdstofse erteilten Erschiitterungen 
nicht auf die Konigswelle und die Rohrgarnituren iiber- 
tragen. Dic rotierende Spiilbrause besitzt mchrere durch 
Qucrscheidew'ande gesclialfene Abtcilungen, denen je 
nach Erfordernis verschiedene grofse Wassermengen 
unter versehieden starkem Drucke zngefiihrt werden 
konnen. Dic Anzahl der Brauselocher nimmt nach dem 
Herdumfange zu, mit der wachscnden Umgangsge- 
schwindigkeit der Brause im umgekehrten Verhaltnisse ab.

Dic Wirkungsweise eines solchen Stofshcrdes ist 
selir yorteilhaft. Er yerarbeitet unter normalen Ver- 
hiiltnissen nach einer Mitteilung der Ausstellerin stiindlich 
500—700 kg Rohschlamm (Trockengewicht). Nacli 
derselben Angabe ist u. a. auch die Scblammwaschc 
der Centralerzaufbereitung der Grube Luderich (Vieille 
Montagne) bei Bensberg mit einem Bartschschen Stofs- 
rundherd ausgerustet, welclier aus bleiglanz- und zink- 
blendelialtigen Schlammen bei erster, einmaliger Aufgabe 
bestiindig 75—80 pCt. bleihaltige Blcischliege und 
40 pGt. zinkblendehaltige Blendeschliege erzeugt, wobci 
die Abgange nur Spuren von Blei zeigen und die 
Verluste an Blende selir gering sind.

Audi der m a g n e t i s c h e  S c h e i d e p r o z e f s ,  welclier 
in zahlreichen Fiillen den einzig moglichen Weg zur 
Ausgewinnung der Erze einer Lagcrstatte bietet, wird 
von zwei Firmen in iliren Sondcrgcbiiudcn betriebsfertig 
vorgefiihrt. Die Firma Fried. Krupp-Grusonwerk zeigt 
das magnetische Scheideverlahren des Mecherniclicr 
Bergwerks - Aktien - V ereins, die Maschincnbauanstalt 
Humboldt zu Kalk stellt Wetherill-Separatoren im 
Betriebe aus.

Das Prinzij) des M e c h e r n i c l i c r  m a g n c t i s c h c n  
S c l i e i d e v c r f a h r e n s  ist folgendes: Der Magnetismus,

welclier zur Magnetisicrung der zu sclicidcndcn Korpor 
orforderlich ist, wird in zwei walzenformigen Elektro- 
magneten erregt, von denen der eine festliegt, der andere 
in Unulrehung versetzt werden kann. Sie sind parallcl 
iibereinander yerlagert. Infolgedessen befindet sich an 
den bciden Endcn der Walzenmagnetc zwischen den 
einander gegeniibcrliegonden Polfliichen entgegengesetzter 
Polaritiit je  ein magnctisches Arbeitsfeld. Die Ober- 
ilachenbcschairenheit der Pole ist derart, dafs der obere 
Magnetpol im Querschnitt die Kreisform, der untere 
cbenfalls eine solche oder die Form eines Ilalbkreises 
besitzt. Infolgedessen ist die Starkę eines solchen 
Magnetfeldcs im engsten Luftraum ani stiirksten und 
nimmt nacli den Endcn des Feldes zu allmahlich ab. 
(Textfig. 2). Das Scheidcgut wird aus einem Aufgabe-

Fig. 2.

trichter (Textfig. 3) iiber einen geneigten verstellbaren 
Schieber zwischen die Pole gcfiihit. Der Schicber wird

Fig. 3.

durch eine Feder lciclit gegen die obere Walze angedriickt 
und stellt sieli dadurch selbstthatig fiir jedc Korngrofse 
ein. Dic Mengc des zugefuhrten Erzes kann durch 
eine grofeere oder geringere Nćigung des Schiebers und 
Schnclligkcit der Umdrchung des oberen Poles beliebig 
geregelt werden. Da der Magnetismus im Zuluhrungs- 
punktc am starksten ist, wird alles magnetisierbare
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Scheiilegiit am obcren Pule festgehalten. Die unmag- 
netisclien Korper fallen iiber den Aufgabeschieber hinweg 
und werden fiir sich aufgefangen Q0. Das festgehaltene 
magnetische Erz wird bei der Uindrehung des oberen 
Poles fortgefiihrt und erreicht Zonen immer geringerer 
magnetischer Starkę. Schwacho magnelische Erzteilchen 
gelangen bald zu Stellen, an welchen Schwere und 
Fliehkraft den Magnetismiis iiberwiegen. Sie fallen 
liier ab und werden ebenfalls besonders aufgefangen (II). 
Erzteilclien starkerer Magnetisierung werden weiter init- 
genonimen, fallen zuletzt ab und werden gleichfalls fiir 
sich gesammelt (III). Das Schciden erfolgt durch 
mehrcre jiibereinander eingestellte, geneigt liegende 
Schieber, die denFallzonen der von einanderzu sondernden 
Produkte entsprcchend eingestellt werden.

Dic Trennung der magnetischen Erze untcreinander 
und von unmagnetischen Teilcn erfolgt hier also lediglich 
durch die Dreliung eines Poles. Der Magnetscheider ist 
nach aufsen vollig staubdicht abgeschlossen, dabei aber 
in allen seincn Teilcn leicht zugiinglich. Er ist selir 
cinfach konslruiert und kann nur einen selir geringen 
Verschleife aufweiscn. Ais weiterer Vorzug gilt besonders 
seine bei sehr geringem Kraftaufwand sich ergebende 
Leistungsfahigkeit.

Wesentlich anders wirken dic von der Maschinen- 
fabrik Humboldt in mehrercn Typen ausgestellten 
W e th  e r i 11 Sc p a r a  to ren.

Die Type VI dieses Systems wird im Rahmen der 
weiter unten beschriebenen, im Humboldt-PavilIon im 
Bctrieb befindlichen Erzaufbereitung Yorgefiihrt, Erdient  
hier zum Trennen ungerosteten Spateisensteins von 
Zinkblendc. Dic Wirkungswcise dieses Apparates ist 
folgende: Durch den Aufgabetrichtcr a (Texffig. 4) 
wird das Scheidegut in diinner Schicht auf ein Aufgabe-

band verteilt, welches sich in der Pfeilrichtung iiber 
die Roiło f bewcgt. Das zwischen den Kasten h und i 
befindliche Seheideblech wird so eingestellt, dafs bei 
nicht crrcgten Magncten das gesamte Materiał grade 
noch an diesem Blech vorbei in den Kasten i fallen 
wiirde. Oberhalb und seitlich dieser Ahfallstelle der 
Rolle f befinden sich drei zugespitzte Magnete b, c, d,

die zusammen ein stark konzentriertes magnetisćhes Feld 
bilden. Erregt man diese Magnete, so werden die 
magnetischen Erzteilchen durch das entstandene Magnet- 
feld aus ihrer Bahn abgelenkt und fallen in Aachen 
Parabeln lierab und zwar die starker magnetischen in 
den Kasten g, die schwacher magnetischen in den 
Kasten h. Ein zweites Seheideblech trennt dicse beiden 
Produkte. Ein Band c, das sich in der Pfeilrichtung 
bewegt, ist um die Magnete geschlungen und verhindert 
das Anhaften kleiner Eisenfcilchen, welche in dem ciner 
nassen Aufbereitung entstammenden Erze durch den Ver- 
schleifs der Zerkleinerungsapparatc mitgcfiihrt werden.

Diesem Apparate wird eine grofsc Arbeitsleistung 
zugeschrieben. Nach Angabc der Ausstellerin ist er 
beispielsweise im stande, mit seinen beiden je  320 mm 
breiten Arbeitsflachen je  nach Korngrofse 1000 bis 
1500 kg Spatblende stiindlich durchzuarbeiten. Dabei 
betriigt der zur Bewegung der Biinder und der Aufgabe 
erforderliclie Kraftaufwand hochstens 0,5 PS.

Die aufserdem ausgestellte Type V des Wetherill- 
Schciders (Tcxtfig. 5) dient zu gclegentlichen Vor- 
fuhrungsversuchen mit solchen Erzgcmischen, welche

Korper von weit geringerer magnetischer Erregbarkeit 
cnthalten ais dic mit der Type VI zur Verarbeitung 
gelangende Spatblende. Vermittelst des Aufgebebandes a 
wird das zu schcidende Gcmisch durch das von den 
drei Magneten A, B und O gebildete magnetische Feld 
gcfiihrt. Der untere Pol B wird so eingestellt, dafs bei 
nicht erregtcn Magneten samtliches Scheidegut iiber 
diesen Pol nach Iinks hiniiberfallt. Werden die Magnete 
erregt, so werden die magnetischen Erzteilchen in das 
Kraftfeld zwischen den beiden Magneten A und B 
gezogen und fallen in den hier befindlichen Zwischen- 
raum nach der rechten Seite des Magneten B hinunter.

Beide Apparate sind staubdicht eingeklcidet. Der 
sich entwiekelnde Staub wird durch einen kleincn 
Ventilator in eine Staubkammer abgesogen.

Ferner sei noch auf den ebendort ausgestellten 
magnetischen Scheider, System Wetlicrill-Schnelle, liinge- 
wiesen, einen Apparat, der zum Ausscheiden stark 
magnetischer Erze wie Magneteisenstein, Magnetkies
u. a. dient. Dieser Apparat soli trotz seiner kleinen 
Abmessungen stundlich eine Tonne solcher Erze zu ver-
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nrbeiten im stande sein. Er zeiclinet sich besonders 
dadurcb aus, dafs er mechanisch bewegte Teile niclit 
besitzt. — Scbliefslich sei erwahnt, dafs sich in dcm 
Geschaftsraum der Ausstellerin ein Wotlierillscher 
Laboratoriumseparator bcfindct, welclier auf Wunscb 
Faclileuten mit verschiedenen Erzproben im Betrieb 
vorgefiihrt wird.

3. Y o M s t a n d i g e  A u f b e r e i t u n g s a n l a g e n
Piane von Erzaufbereitungsanstalten sind mehrfach 

zu finden. Solche der von der Firma Sillcr & Dubois, Kalk, 
erbauten Aufbereitungen, der der Aktiengesellschaft 
Vieille Montagne gchorigen Gruben Luderich bei Bens- 
berg und zu Moresnet bei Aachen liaben in' der 
Gruppe I der Hauptindustriehalle ihren Platz erhallen. 
Die Gcwerkseliaft Storch und Schoeneberg stellt in der 
Gruppe II  dersclben Halle Zeichnungen, Stammbaum 
und Aufbereitungsprodukte ihrer unlangst errichtcten 
Anlage aus. Aufserdem wird eine vollstandige Auf- 
bereitungsanstalt yon der Maschincnfabrik Humboldt, 
Kalk, in ihrem zu diescm Zwecke errichfeten Sonder- 
gebaudc im Belricbc vorgefiihrt. Die beidcn letzt- 
gcnannten Anlagen sind nachstehend kurz bescbrieben.

Die A u f b e r e i t u n g  d e r  G r u b e  S t o r ch  und  
S c h o e n e b e r g  bei Gosenbacb dient zur Verarbeitung 
von gerostctem Spatcisenstein. Das Aufbereitungsgut 
besteht aus Rostspat und Quarz und wird durch einen 
Aufzug je nach Beschafifenheit einem Walzwerk oder 
einem Steinbrecher ubergeben. Sie werden in diesen auf- 
gcschlossCn und sodann ohne Zwischentransport den Sortier- 
trommeln zugefiihrt, welche 32, 2 2 ,16 ,11 , 7, 4 und 2 mm 
Lochwcite aufweisen. Das iiber 32 mm grofse Korn fallt 
auf einen Klaubtisch, wahrend die iibrigen Korngrofsen 
den Setzmaschinen zugehen. Das von diesen gewasehone 
fertige Produkt fliefst durch Gerenne in Sammelbehalter, 
aus welchen es unmittelbar iiber eine Vcrladcbiihne in 
die Eisenbahnwagcn verladeri wird. Die Zwischen- 
produkte der Setzmaschinen gelangen zum Walzwerk 
zuriick. Das Korn von weniger ais 2 mm Grofse der 
letzten Trommel gcht auf einen Sandsortierapparat und 
von hier aus auf zwci Bettsetzmaschinen. Dic Triibe 
des Sandsortierapparates fliefst einem zweiten Sand
sortierapparat zu, aus welchem das Gut auf zwei weitere 
Bettsetzmaschinen gelangt. Die Fertigprodukte dieser 
vier Setzmaschinen werden einem Heberade zugefiihrt, 
durch welches sie in ein nach den Sammelbehaltern 
fiihrrndes Gerenne gehoben werden. Die von dcm zweiten 
Sandsortierapparat abfliefsende Triibe wird einem Spitz
kasten zugeleitet und gelangt aus diescm teils auf einen 
Rundhcrd, teils in Klarsiimpfe. Die Aufbereitungsanstalt 
wird durch eine 25pferdige .Wolfsche Lokoniobile 
angetrieben.

Dic Anlage ist von der Koniglichen Centralschmiede zu 
Klausthal entworfen und geliefert. I-Iervorgehoben sei 
eine besondere Einriclitung der Anstalt, welche darin 
besteht, dafe die Feinsetzmaschinen nicht allein durch

das Sieb setzen, sondern "auch mit einem Rohraustrage 
■yerselien sind, welclier etwa 30 mm oberhalb des Sicbes 
miindet. Infolgcdessen bleibt stets eine Griiupelschicht 
von dieser Hohe auf dem Siebe, durch wclche das 
feinste Korn hindurch geht. Diese Einriclitung wurdc 
getroffen, um die Maschine leistungsfahiger zu machen. 
Dies war erforderlich, weil hier, abweichend von dem 
sonstigen Gebrauche, der grijfste Teil des Yorrates, und 
zwar etwa 75 pCt., durch die Setzmaschinen gewonnen 
werden mufs. Dic Disposition der Anlage in einem 
schmalen Gebaudc ist durch dic Raumverhaltnissc bedingt. 
Die Grube crzielt nach Inbetriebsetzung dieser Auf
bereitung ein Yortrcfflicli hochhaltiges Produkt, wahrend 
yorher eine grolśerc Menge Eisenstein. ais minderhaltig 
abgegebcn werden mufste.

Der Betricbsgang der von der M as cli i n e nb au  - 
a n s t a l t  H u m b o l d t  vorgefiihrten E r z a u f b e r e i t u n g .  
ist folgender: Das Haufwerk, welches zur Bcschickung 
benutzt wird, ist ein aus Zinkblende, Spatcisenstein, 
Schiefer und Quarz bcstchendes Roherz der Grube 
Lohmannsfeld bei Neunkirchen (Sieg). Es wird voń einem 
Steinbrecher a (Taf. 83 Fig. 1 u. 2) zcrkleinert und dann 
von einem Walzwerk b aufgeschlosscn. Hierauf fiillt das 
Erz einem senkrećhten Becherwerk c zu und wird von 
diescm einem aus drei konischen Trommeln d, e, f be- 
stehenden Siebsystem iibergeben. Die Siebe liaben 6,
3 und 1,5 mm Lochwcite. Das auf der crsten Trommel 
ausgesehiedenc Ueberkorn wird zum Walzwerk b zuriick- 
gefiihrt, sodafs scbliefslich alles Materiał unter 6 mm 
zerkleinert wird. Die bciden griibsten Klassen werden 
auf je einer zweisiebigen Setzmaschine g, h verarbcitet. 
Der Durclifall der drittpn Trommel, das Korn unter
1,5 mm, gelangt zuerst in einen Stromapparat i. Der 
Ausfall desselben gcht einer Setzmaschine k zu Die 
Produkte aller drei Setzmaschinen werden in Ausschlage- 
kasten gesammelt. Der Ueberlauf des Stromapparats 
fliefst in einen Klassifikateur 1 mit drei Spitzcn. Diese 
iiberweisen ihren Ausfall einem Bandstofsherd m, wahrend 
der Ueberlauf zu einem Spitzkasten n geht, aus dem ein 
Linkenbaehberd o gespeist wird. Der Ueberlauf des 
Spitzkasłens gelangt in Klarsiimpfe p, welche im Untcr- 
geschofs des Gcbiiudes liegen, und aus donen das Wasser 
zur Wicdcrbenutzung entnomnum wird.

Die Spatblende des Stofslierdes und des Linkenbaeh- 
herdes wird in einen V('rdichtungstrichter geleitet, ans 
dcm sie mit einer elektrisch angetriebenen Centrifugal- 
pumpe einem magncfischen Erzscheidcr, System W etherill- 
Schnelle, zugehoben wird. Dieser Apparat scheidct den 
Spat von der Blende. Ersterer geht zu den Abgiingen, 
wahrend die Blendo in Sumpfen aufgefangen wird. Um 
die; verwachsenen Mittclprodukte der zweiten Siebe der 
Setzmaschinen weiter aufzuschlicfsen, ist eine Nafskugel- 
miihle System Heberle (s. oben) aufgestellt worden. 
Das au§ ihr entfallende feinc Mahlgut wird dem oben 
erwalmten Becherwerke zugefiihrt.
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Dic Spatblendc der Setzmćs.chinen gelangt zunachst, 
um Yollkommen gelrocknet zu werden, in eine ITeiz; 
sclmecke q, wird von dieser "Icichma&ig einem Riittel- 
siebe r zugebracbt unii bier in vier Kornklassen zerlegt, 
welcbe in Vorratskasten aufgespeicbert werden. Dureb 
Oeffnen des entsprechenden Scbiebers fallt je  eine Klasse 
nacb Wafil einem Becherwerke s zu, welebes das Erz 
einem magnelisclien Scheider t, System Wetherill, Typc VI 
(s. oben), zuhebt. Dieser Separator trennt das Sebeide- 
gut in reinen Spateisenstein- und zwei Sorten Mittel- 
produkte.

Zum Antriebe der nassen und magnetischen Auf- 
bereitung dient je  ein Gleicbstrommotor. Diese Anlage, 
von welelier bespndcrs horvorgebobcn sei, dafs sie sieb 
dureb eine aufscrordentlie.be Uebersichtlicbkeitauszeicbnet, 
stebt wiiclicntlich mebrmals in Betrieb.

K o b l e n a u f b e r e i  tu ng.
1. A u f b e r e i t u n g s i n a s c h i n  en.  In der Gruppc I 

der Ilauptindustriehalle sind zwei Rattcr ausgestellt, 
welclie eine ahnliche Wirkungsweise baben.

Der eine, ein S cli w id  ta l sc b e r  D o p p e l - P I a n -  
R i i t t e r  wird von der Firma Pilgrim &■ v. Konigslow 
Yorgefiibrt. Das Eigcnartige dieses Systems liegt bc- 
kanntlicb*) in der Lagerung der beiden Siebkasten. Sie 
sind an zweiarmigen Tragekorpern (S(iitzbcbeln), welcbe 
in Kugellagern pendeln, derartig befesiigt, dafs der obere 
Siebkasten auf den oberen Arnicn rubt, der untero an 
den unteren Armen liiingt. Dic bier auftretenden Krafte 
wirken also an glcicb langen und entgegengesetzt gc- 
riebteten Ilebeln und lieben sieb infolgedessen in der 
Mittellage auf. Diese Lagerung crstrcbt die Aufbebung 
der Massenwirkung der Siebe unmittelbar und gew.abr- 
leistet einen ruhigen Gang des Riitters.

Der andere, ein D o p p e l - P e n d c l - R a . t t e r  der 
Mascbinenfabrik Si l i  er & D u b o i s ,  bestebt in der 
Ilauptsacbc aus zwei Siebkasten, welcbe, sieb gegcnseitig 
ausgleiebend, horizontal kreisen. Jeder Siebkasten liiingt 
in vicr Pendeln. Die biingcnden kugelfbrmigen Kbpfe 
der Pendelstangen ruben in Niipfen; ibre tragenden 
Kopfe wiilzen sich auf den ebenen Sitzflachcn der an 
den Siebkasten befestigten Konsolen. Dic Parallcl- 
fiibrung der beiden um 180 Grad versctztcn .Siebe -gc- 
sebiebt bei dcm ausgestcllten Rattcr in iibliebcr Weise 
dureb Winkelzahnrader. Bei der geringen Belastung 
jedes einzelncn Pendels und der geringen Reibung erfolgt 
dic Bewegung dieses Riitters S(>br leiebt und verursacbt 
an den Pendelkopien und Lagerstellen nur einen geringen 
Yerscbleife.

Die Masebinenfabrik- B a u m ,  Ilernc i. W., fiihrt in 
der Gruppe VIII der Sammelausstellung des Vereins 
fiir die bcrgbaulieben Interessen im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund, innerbalb des nachstebcnd besebriebenen 
Modclls der nacb ihrem neuen Wascbsystem arbeitenden,

*) Gliickauf 1S97, S. 676.

auf den Emscberscbacbten des Kolner Bergwerksvereins 
zu Altenessen errichteten Kolilenwasclie, ilire n e u e  
S e t z m a s c b i n c  (D. R.-P. a.) vor.

Naeli dem bisber ubliehcn Vcrfabren \vird die auf- 
zubereitendc Steinkoble zunącbst auf trockenem Wegc 
in versehiedenc Sorten von in der Regel 0 bis 80 mm 
Korngriifsc gesondert und alsdann erst jedc Korngrbfse 
fiir sieli auf einer Anzalil von Sefzmascbinen gcw’ascbcn. 
Fiir jede Korngrofse ist eine besondere Setzmascbinc mit 
einem dieser Sorte entspreebend weitem Siebe crforderlicb.

Nacb dem neuen Baumscben System wird das' ge- 
samte Aufbcreitnngsgut von 0 bis 80 mm Korngrbfee 
obne vorlierige Trennung auf e i n e r  Setzmascbinc von 
den Bergen befreit und dann erst dic gewascbenc Kobie 
in nassem Zustande dureb Siebe in verscliiedene Korn- 
grbfsen go trennt.

Dic bierzu verwendete, ebenso wie die altercn 
Baumscben Setzniascbinen mit Druckluft betricbenc Setz
mascbinc zeigt folgendc Einricbtung und Wirkungsweise : 
Sie zcrllillt in den Setzraum a (Tafcl 81, Fig. 6 und 7) 
und den Luftraum b. Letzterer ist nacb aufscn bin 
durcli eine gufscisernc Decke luftdicbt abgescblossen. 
Dietc triigt melirere Stutzen c, an welcbe sieli das 
Schiebcrgebause d und das Luftzufiibrungsrobr e an- 
scbliefsen. In den Scbiebergcbausen yermitteln und 
unterbrechen abwechsclnd dureb Excenter gesteuerte 
Robrscbicber i don Zutriit der Druckluft in den Luft
raum. Dureb die Absperrscbieber g wird dic hinzu- 
tretende Luftmenge und damit die Ilubbbbc geregelt. 
Der Wasserzuflufs erfolgt dureb eine Robrleitung h, 
welcbe durch einen Scbieber abgesperrt werden kann. 
An den Stirnseiten der Setzmaschine ist je  eine zur 
Abfiibrung der Berge dienende Abteilung i gebildet. 
Diese Abtcilc besitzen Oeffnungen kj und k2, durch 
welcbe sic mit dem Setzbctt rerbunden werden. Jede 
OclTnuiig kann durch zwei von aufscn cinstellbare 
Scbieber 1, utul I2 vcrscblossen werden. Dic beiden 
nacb der Setzbcttseite zu liegenden Scbieber lj dicnen 
zum ganzlichen Abscblufs der OelTnung, die beiden nacb 
aufscn zu angebrachten Scbieber 12 baben die Aufgabe, 
das Setzbctt in der erforderlieben Ilohe zu erlialten.

Dic zu waschendc Kobie wird aus dcm Einlauf auf 
das Setzbctt gcspiilt. Dic sebweren Berge werden sofort 
der Stromrichtung entgegen durch die Oeffnung kj aus- 
getragen. Dic leiebteren, der Kobie beigcmengten Bcrgc 
werden auf der Scfzflachc durch das Sieb nacb unten 
durcbgcsetzt. Die uber das ganze Setzb.ett mitgofiibrten 
Berge werden sebliefslieb durch die Oeffnung k2 aus- 
geschieden. Siimtliclic auf diese Weise aus der Kobie 
entfernten Berge werden unten im Setzkasten durch die 
Sclmecke m dem in der Mitte der Mascliine angeordneten 
Beebcrwcrke n, dessen unterc Umsatzwelle zugleicb 
Scbneckenwelle ist, zugefiibrt und von diesem entfernt. 
Dic gewascbenc'Kohle gelangt iiber den Austragkasten 
in eine Klassicrtrommcl.
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Die Setzmaschine ist fiir eine sttindliche Leistung 
von 100 t eingcrichtet und erfordert dazu nur eine 
Setzflache von ca. 12 qm gegeniiber einer ctwa doppelt 
so grofsen, fiir dieselbe Leistung erforderlichen Setzflache 
bei der alten Setzmaschine.

Das Eigentiimlichc dieser Setzmaschine liegt in dem 
unmittelbaren Austrage der schweren Berge am Einlaufe. 
Diese Berge fallen dalter der Setzarbeit nicht weiter 
zur Last, und die Setzflache kann zur Ausscbeidung 
der leicliteren Berge voll ausgenutzt werden. Die 
Vorziige, welche diese Maschincn ferner fiir sich be- 
anspruchen, besfeben darin, dafe die Arbeit des Sieb- 
setzens bedeutend leichter, dic Setzflache kleiner, der 
Wasser- und Lul'tvcrbrauch geringer und die Klarflache 
und der Kraftverbrauch weniger grofs ist, ais bei dem 
sonst iiblichen Waschverfahren.

Yon der Firma Ge r l a c h  & Co., Dortmund-Diissel- 
dorler Eiscnwerke, Dortmund,’ ist das Modeli eines eigen- 
artigen neuen En t w a s s e  ru  ngs  ap p  a r a t  es fiir gc-  
w a s c h e n e  F e i n k o h l e n  u n d  K o h l e n s c h l i i m m e  
ausgestellt. Dieser Apparat (Tafel 85, Fig. 1) besteht im 
W csentlic lien aus einem aufrecht siehenden, cylindrischon 
Mantel a, in welchem eine snnkrechte Schnecke b in 
schnelle Umdrehung versetzt wird. Die von der Sctz
niaschine liinzufliefsenden Schlamme werden in einen 
nebon dcm Apparatę. aufgestellten Sammelbehalter ge- 
leitet. Das Spiilwasser strdmt oben ab. Die sich unten 
ansammelndc Feinkohle wird durch ein gelochtes Bocher- 
werk in die AufgabeofTnung c gestiirzt u n d  durch eine 
wagerechte Schnecke d der senkrechten Schnecke b 
ubergeben. Infolge der scbnellen Umdrehung derselben 
wini das nasse Gut an den Mantel des Apparates ge- 
worlen und yon Windung zu Windung aufwarts gcwiilzt. 
Dadurch yerdunstet das nicht nach unten ablaufende 
Wasser und wird durch dic OeiTnungen g nacli h ab- 
geleitet. Der unterste Tcil des Mantels ist mit Sicb- 
olTiningen e yersehen. Schon durch diese wird eine 
grofsere Menge des Wassers liinausgosćhleudert. Zur 
B e s c h le u n ig u n g  der Verdunstung \'ird  auch der Mantel 
doppelwandig gebaut und mit etwas Dampf geheizt. 
Bei den iiblichen Abmessungen des Apparates, welcher 
in der Regel 5 m hoch ist, 1 m łichte' Weite besitzt 
und 0,2 m Abstand zwischen den einzelnen Sclinccken- 
giingen atifwcist, betragt der Weg, den dic Kolile bis 
zur Auswurlofthung f zuruckzulegen b a t, 78 m. 
Durch diesen langen Weg wird die trocknende Wirknng, 
welche besonders auf dem Einflufs der Fliehkraft beruht, 
erkliirt.

Ein solcher Apparat leistet nach Angabe der Aus- 
stellerin stundlich 10 t.. Ais weitere Vorziige geltcn: 
Yerminderung der Betriebskosten, eine sofortige und 
bessere Entwasscrung ais durch Trockentiinne zu er- 
reichen ist und ein geringer Kraftv<rbrauch und Ver- 
schleifs. Die grofse Bedcutung dieser Apparatę wiirde 

arin zu suc.hen scin, dafs TrockentUrme mit den dazu

erforderlichen Hiilfsanlagen bei ihrer Verwendung ent- 
behrlieh waren.

2. V o l l s t a n d i g e  An l a g e n .
Von Darstellungen yollstiindiger Steinkohlenaufbe- 

reitungsanlagen sind neben mehreren Zeichnungen und 
Photographien besonders zwei Modellc hervorzuhcben. 
Das eine zeigt eine moderne S c h i i c h t e r m a n n  & 
K r e m e r s c h e  A u f b e r e i t u n g  nebst Brikettfabrik, das 
andere, wic bereits erwahrit, die auf den Emscherschachten 
des Kolncr Bergwerksvereins zu Altenessen nach dem 
n e u e s t e n  S y s t e m  der Maschinenfabrik B a u m , I I e r n e ,  
e r r i c l i t e t c  K o h l e n w a s c h e .

Das Modeli der Firma S c h i i c h t e r m a n n  &. Kr e m er 
(Tafel 84) ist im Mafsstabe 1 :2 0  ausgeftihrt. Dic 
Anstalt ist fiir eine Pro.duktion von 600 t in 10 Stunden 
berechnet. Sie setzt yoraus, dafs die fallenden Fcin- 
kohlen samtlich zu Brikeits yerarbeitet werden, sodafs 
ais Ervdprodukte Stiickkohlen, gewaschene Nufskohlen 
und Briketts fallen. Der Antricb der Anlage gc- 
schieht durch Elektromotoren, und zwar wird zweck- 
mafsig jede der drei Unterabteilungen (Separation, 
Wasche, Brikettfabrik) durch einen besonderen 
Elektromotor angetrieben. Ihr Gang ist kurz 
lolgender: Dic Kolile gelangt in Fdrderwagen Iiber eine 
Briielce auf einen mcchanisch angetriebenen Kreisel- • 
wipper a und wird durch densclben auf ein liintcn und 
yorn schwingcndes Tafelsieb b gestiirzt. Hierbei wird 
das feinc Korn (gc.wi3hnlich unter 80 111111) abgesiebt. 
Die Stiickkohlen (iiber 80 111111) gelangen iiber die 
Oberfliiche des Siebes auf einen Stiickkohlenverlader c 
und iiber dessen heb- und senkbaren Yerladearm in 
dic Eisenbalinwagen. Die durch das Sieb fallen dc 
Kolile wird mittelst eines Aulgabebecherwerks d gehoben 
und gleitet iiber eine Rutsche e auf ein zweites Sieb f. 
Die hier zuerst abgesiebte Feinkohle fallt durch eine 
Rutsche in einen Yorratsturm g und wird dann in der 
Brikettfabrik weiterverarbeitet.

Die Wasche ist'eine Grobkorn wasche. Die grofs er en 
Stiicke werden durch das Sieb f in zwei Korn- 
grofsen getrennt, fallen in eine Ilinne h, die,grobere in 
den oberen, die feinere in den untern Tcil derselben 
und werden durch diese mittelst Wasscrstroms in Setz 
maschincn i gefiihrt. Die hier auslallenden Berge werden 
durch die Schnecke k zum Bergebechcrwerk 1 gefordert und 
durch letzteres iiber eine Rutsche 111 zur weiteren Forderung 
in einen Bcrgeturm gehoben. Die gewaschenen Kohlen 
gelangen aus der Setzmaschine durch eine Rinne n auf 
ein Sieb o. Die Kolile wird hier von Wasser getrennt 
und in drei Grofsen gesondert, welche durch spiral- 
fórmige Rutschen p in Verladetaschen gleitcn und aus 
diesen ebcnfalls durch Rutschen, notigenfalls, um ganz 
reines Produkt zu erlialten, unter Anwendung von Wasser- 
brausen, in die Eisenbalinwagen yerladen werden, Das 
durch das Sieb abgescliiedene Wasser fliefst in einen 
Iloizkasten und dann durch eine Rinne, in welche auch
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die Schlammwasser der Sełzmaschinen von Zeit zu Zeit 
durch Schieber abgelassen werden, in Klarsiimpfc. Diese 
sind unten durch Schieber verschlosssen, durch welche 
von Zeit zu Zeit der Schlamm abgezogen wird, wiihrend 
die geklarten Wasser iiber Rinnen in einen Sammel- 
sumpf fliefsen. Aus diesem werden sie durch eine 
Centrifugalpumpe wieder zu den Sełzmaschinen gepumpt.

Der Gang der Brikettfabrikation, welcher eigentlieh 
in den unten behandelten Abschnitt iiber Brikettierung 
einzureihen ware, sei gleich hier im Zusammcnhange 
mit behandelt: Die aus dem erwahnten Vorratsturm g 
fallende Feinkohle gelangt auf einen langsam rotierenden 
Verteilungstisch 1. Von diesem wird sic mittelst eines 
Abstreichers, welcher die Mcnge genau abzumessen go- 
stattet, durch eine Rutsche zum Aufgabcbechcrwerk 2 
gebracht. Das zur Brikettfabrikation notige Pech wird 
durcli Steinbrecher 3 zerkleinert, fallt einem Becherwerk 4 
zu, wird durch dieses gehoben und durch eine Rutsche 5 
in einen Dcsintegrator 6 gefiihrt, dort noch mehr zer
kleinert und dann durch einen Trichter 7 auf einen 
Verteilungstisch 8 gebracht.

Yon hier wird das Pech in Mengen, welche durch 
Abstreicher genau bestimmt sind, dem Aufgabebecher- 
werk 2 iibermittelt. Dieses fórdert das Kohlen- und Pecli- 
gemisch iiber eine Rutsche 9 in einen Warmcofen 10. Das 
Gemisch wird auf dcm rotierenden Tisch 11 
durch Vertcil- und Ruhrarme moglichst gleichmafsig 
vertei!t, angcwarmt und von der Tischmitte zur Peripherie 
geschoben, von dort durcli einen verstellbaren Abstreicher 
in eine Schnecke 12 und sehlielślich durch diese in die 
Brikettpressel 3 gefiihrt. Letztere, nach dem Couffinhalschen 
System gebaut, bringt dic lerligen Briketts auf einem 
Verladebande zum Eisenbahnwagen.

Diese ganze Anlagc zeichnet sich besonders durch 
grofsc Einfachheit und Uebersiclitlichkeit der Anordnung 
und infolgedessen durch selir kurze Forderwege aus.

Das von der Maschinenfabrik B a u m  ausgestellte 
Modeli wreist im wesentlichen folgenden Betriebsgang 
auf: Die mit Kohle beladenen Forderwagen werden 
durch mechanisch angetriebene Kreiselwipper entweder 
zur unmittelbaren Verladung ais Forderkohle auf durch 
Escenter betriebene Schwingrutschen oder zur Trennung 
in Stiickkohle und Nufsgrus auf im Fiillrumpf gelagerte 
Baumsche U-eisenroste mit 80 mm Lochung gestiirzt. 
Die iiber dic. Schwingrutschen oder iiber die Roste 
gleitcnden Stiickkohlen werden auf Lesebiindern ausge- 
klaubt und durch diese iiber bewcgliche Verladearme 
in Eisenbahnwagen verladen.

Dic durch die U-eisenroste abgcschiedene Nufsgrus- 
kohle von 0 — 80 mm Korngrofse wird in dem unter 
ihnen angeordneten Fiillrumpf gesammelt, durch ein 
Aufgabebecherwerk gehoben und durch eine Lutte auf 
die oben beschriebene neue Baumsche Setzmaschine 
gespiilt. Aus dieser gelangt die gewaschene Kohle durch 
eine Rinne in eine mit freitragenden Manteln yersehene

Klassiertrommel, durch welche sie in Feinkohle und 5 
Nufskohlensorten getrennt wird. Die Nlisse werden 
den einzelnen Verladetaschen zugespiilt, nachdem ihnen 
auf Entwasserungssiebcn das Wasser entzogen ist, 
oder nachdem sie auf diesen abgebraust worden sind. 
Um ihre Zerkleinerung zu vermeiden, fallen die bpiden 
groben Nulśsorten in mit Wasser gefiillte Behiilter, 
wiihrend dic kleineren Sorten auf Spiralrutschen in ihre 
Tasehcn hinabgleiten.

Dic Feinkohle, welche durch das iiufserste Sieb der 
Trommel hindurchfallt, fliefst mit dem gcbrauchten 
Waschwasscr durch Rohrleitungen in dic in der Langs- 
achsc des Geblludes aufgestellten Feinkohlenturme, 
welche abwechselnd gefiillt werden und mit radialen 
Yerteilungsapparaten versehen sind. In  ihnen schliigt 
sieli die Kohle ńieder. Das Waschwasser wird zur 
Nachklaruńg nach einem Klarbehalter gclcitet, aus 
welchem eine Centrifugalpumpe das gekliirte Wasser 
wieder der Wasche zufiihrt. An dem tiefsten Punkt 
des Klarbehalters ist eine Centrifugalpumpe ange- 
schlossen, welche das stark schlammhaltige Wasser der 
vom Aufgabebecherwerk nach der Setzmaschine fuhrenden 
Lutte wieder zuhcbt.

Die Nufskohlen- und Fcinkohlenbehalter sind unten 
durch gufscisernc Trichtercinsatze, welche mit Ent- 
leerungssehieber und Entwasserungseinrichtung versehen 
sind, abgeschlossen. Die Niissc gleiten auf senkbaren 
Rutschen in die Eisenbahnwagen, dic Feinkohlen kpnnen 
in Trichtcrwagen abgezogen oder in Eisenbahnwagen 
verladen werden. Die auf der Setzmaschine ausge- 
waschenen Berge werden durch das Bergebecherwerk 
unter gleiehzeitiger Entwiisserung gehoben und in 
Bergebehiilter gestiirzt, aus denen sie in Ilolie der 
Schachthiingebank in Forderwagen abgezogen werden

Dic Abwiisser der Wasche gelangen schliefslich in die 
gemauerten Vorratssiinipie, aus denen das Wasser jc  nach 
Bedarf durch Pulsońieter der Wasche wieder zugefiihrt wird.

Zum Antrieb der Separation dient ein Elektromotor; 
die Wasche wird durch drci Elektromotoren betrieben, 
und zwar das Aufgabebecherwerk und die Centrifugal- 
schlammpumpe durch je einen, die iibrigen Apparate 
durch den dritten. Die zum Betriebe der Setzmaschine 
erforderliche Druckluft wird durch ein Hochdruckgeblase 
Baumscher Konstruktion erzeugt, Die Wasche leistet 
stundlich 75 t, ist einfach, kann aber zu einer Doppel- 
wiische erweitert werden.

Die Vorztige dieser Anlagc griinden sich auf dic 
erwahnten Vorziige der neucn Baumschen Setzmaschine. 
Sie beruhen im wesentlichen darin, dafs Anordnung 
und Betrieb sich sehr einfach gestalten, weniger Betriebs- 
kraft und Bedienung erforderlich ist und die Kosten 
der Waschapparate niedriger sind ais bei dem alten 
System. Das die bisherigen Grundsiitze der Aufbc- 
reitung vollkommen umkehrende Baumsche Waschver- 
fahren ist im rheiniscli-westralischen Bergbaubezirk
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bereits mehrfach zur Ausfiihrung gelangt und zwar 
aufser auf den Emschersehachten auf den Zcchen Zoll- 
vercin und Rccklinghausen II. Aufscrdem ist cs fiir 
mchrcre Bcrgwcrke in der Ausfiihrung begriilen.

B r i k e t t i e r u n g .

1. A p p a r a t e .
Die Mascliinenfabrik Petry & Ilecking, Dortmund, 

fiihrt in der Maschinenhalle des bergbauliclien Vereins 
ibren patentierlen K o ii 1 e n - T r o c k e n  - u nd  Me n g -  
a p p a r a t  im Betriebe der dort aufgestcllten Steinkohlen- 
brikettierungsanlage der Maschinenbau-Aktiengesollscliaft 
Tigler-Meiderich vor.

Dieser Apparat soli dazu dienen, mit gemahlenem 
Pech vermisclite Feinkolile von der iiberschiissigen 
Feuclitigkeit zu befreien uńd gleichzeitig derartig zu 
erwarmen, dafs das Gemiscli beim Austritt sofort 
brikettiert werden kann. Er besteht aus einer auf 
Rollcn drchbar gelagorten Trommel t (Taf. 85, Fig. 2), 
in welche bei e die Feucrgrtse eines Halbgasofens o 
einlreten, bei das Kohlen- und Pechgemisch einge- 
fiihrt wird. Auch bei hoher Temperatur der Feuorgase 
findet in der Trommel ein Yerbrennen dos Peclies oder 
eine Vergasung der Steinkohle nicht statt, da die 
Temperatur durch die Wasserverdampfung und durch- 
dic Wiirmokapazitat der Kohle und des Peclies sofort 
herabgedriickt wird. Das Gemiscli wird von der mit 
Ilubzellen verselienen Trommel unabliissig gehoben, da
durch in fortwahrende Beriihrung mit den Ileizgasen 
gebracht und nach dem anderen Endo der Trommel 
zur AusfallolTnung f befordert. Die Warmeiibcrtragung 
erfolgt naturgemafs sehr schnell, und nach wenigen 
Minuten liat das Gemiscli die erforderliclie W annę an- 
genommen und den Ueberschufs an Wasser abgegeben. 
Die je  nach Bedarf auf 70—90° C, abgckiiblten Feuer- 
gase und die Wasscrdampfe verlassen dic Trommel an 
dersclben Seitc wie das fertigc Produkt und werden 
entweder durch einen Kamin ins Freie gefiihrt oder in 
eine zwcite kleinere, iiber der Trommel t angeordnete 
Trommel geleitct, in welche das bei a  einfallende Ge- 
misch vor seinem Eintritt in die Ilaupttrommel gebracht 
und dort durch die abziehenden Gase vorgewarmt wird.

Mittelst des Ventilators v wird die Verbrennung der 
auf den Rost gebrachten Kohle unterstutzt. Durch 
Verandcrungen seiner Umdrehungszalil ist es moglich, 
die Temperatur in der Trommel mit annahernder Ge- 
nauigkeit auf bestimmte Warmegradc einzustellen und 
zu unterhalten. n ist ein Notkamin, der bei Stillstanden 
oder beim Anheizcn geoffnet wird.

Die Apparate werden gebaut mit ciner Leistungs
fahigkeit bis 1000 t in 24 Stunden. Ihre nicht zu 
vcrkennenden VorteiIe bestehen in schneller Ilerstellung 
eines gleichformigen Misehgutes von beśtimmter Er- 
wiirmung und beliebiger Troekenheit, in der Bewiiltigung 
grofser Massen bei verhaltnismafsig kleiner Einrichtung

und in weitgehender Ausnutzung des Brennmaterials 
und der Heizgase.

Eine Reihe von Eisen- und Stahlwerkcn zeigen in 
verschiedenen Ausstcllungsgebaudcn mannigfache P r e f s -  
f o r m e n  und P r e f s s t e m p e l  fiir Briketts.

2. S t e i n k o h l e n b r i k e t t a n l a g c n .
Aufser der bereits vorstehend in dem Abschnitt 

iiber Aufbereitung beschricbenen, im Modeli vorgefiihrten 
Brikcttfabrik der Firma S c h u c h t e r m a n n  & K r o m e r ,  
wird, wie bereits eben kurz erwahnt, in der Maschinen- 
lialle des Ausstellungsgebaudcs des bergbauliclien Vereins 
eine S t e i n k o h l  e n b  r i k e t  t f a b r i k  von der M a -  
s c h i n c n b a u  - A k t i e n  - G e s e l l s c h a f t  T i g l e r ,  
M c i d e r i c h ,  i m B e t r i e b e  yorgefiihrt.

Diese Firma betreibt den Bau von Stcinkohlcn- 
brikettpressen nach ihrem Patente Tigler-Surman 
(Nr. 101 300), sowie auch don Bau ganzer Brikett- 
fabriken. Die ausgestellte Anlage ist zur Ilerstellung 
kleiner Briketls cingerichtct und zwar solcher mit einem 
Stuckgewicht von 0,2 kg. Trotz der geringen Griifse 
des zur Verfiigung gestellten Raumes ist die Brikctt
fabrik cine vollstandige, abgesehen von der Aufbereitung 
und Miselivorriehtung von Koiile und Pech. Dic Auf- 
gabe der Kohlen, dic Feuerung zum Trocknen der- 
selben und der Wiedereinfall der Briketts erfolgt in 
dem neben der Maschinenhalle befindlichen Kesselhause. 
Hier wird zunachst die mit gemahlenem Ilartpeclie ge- 
miscbte, mit ctwa 15 pCt. angefeuchtete Feinkolile in 
regclmiifsigen Mcngen einer Becherwerksgrube aufgegeben 
und durch das Becherwerk zu dem Kohlen-Trocken- und 
Mengapparat von Petry & Hecking (s. oben) gefiirdert. 
Aus diesem Apparat gelangt das Prefsgut in ein Becher- 
werk, welchcs cs in einen auf der Zufiibrungsschnecke 
der Brikettpresse angeordneten Riilircylinder fórdert. 
Dieser hat die Aufgabe, das zum Pressen fertigc Gut 
aufzuspeicliern und in Bewegung zu erhalten, ihm, wenn 
notig zur geringeren Wiederanfeuchtung noch Dampf 
zuzusetzen und den Zulauf zur Presse genau zu regeln. 
Aus ihm gelangt das Materiał in die Brikettpresse, 
Patent Tigler-Surman. Diese Presse, dereń Prinzip 
auch ohne erlauternde Zeichnung verstandlieh ist, ist 
ais KniehebelpresSc mit feststehendem Formtisch der
artig konstruiert, dafs gleichmafsig von oben und unten 
cin regulierbarer Druck auf das Prefsgut ausgeiibt wird. 
Der Druck bleibt in seinem Hiihenpunkte einige Zeit 
konstant. Die Prefswirkung geschicht durch ein Doppel- 
kniehebelsystem zwischen zwei kraftigen Zugankern, 
die unten und oben durch Stahlgufstraversen verbundcn 
sind. Dic fertigen Briketts werden durch die Presse 
selbstthiitig auf einen Transportgurt geschoben. Die 
Anlage ist fiir eine stundliche Lcistung von 3,5 Tonnen 
gebaut und bringt nach jeder Pressung 32 Briketts 
hervor. Durch schnelleren Gang kann die Leistung 
der Presse erhoht werden. Sie liefert ein Yorziiglicli 
aussehendes, gleichmafsiges Produkt.
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3. B r a u n k o h l e n b r i k e t t a n i a g e n .
I i i  der Gruppe I  der Hauptindustriehalle liabc.n in 

der Koll<'ktiv-Ausstellung des Wreins fiir die Interes-sen 
der Rheinischen Braunkohlen-Industrie zwoi im Ban 
von Braunkohlenbrikettlabriken bcwiihrte Firmen, die 
Z e i t z e r  E i s e n g i e f s c r e i  und  Masch  i n e n b a u -  
A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  zu Zeitz und die Ma s c h i n e n -  
f a b r i k  B u c k a u ,  Aktien-Geselischaft zu Magdeburg, 
je ein Modeli einer Braunkohlenbrikettfabrik aufgestellt.

Das Mo d e l i  der  Z e i t z e r  F a b r i k  stellt eine 
Braunkohlenbrikettfabrik schematisch in der iibliclien An- 
ordnung dieser Fabrik dar, wie sic auch auf vielen 
Rheinischen Braunkohlenwerken zu finden isf. Die 
Arbeitsweise ist folgende:

Die Kohle wird aus den Fordergefafsen in den 
Rumpf iiber dem Zufuhrungsapparat entleert. Dieser 
giebt die Kolile in gleichen Mengen auf ein Schiittel- 
sieb, auf welchem die geniigend feine Kolile ausgesiebt 
wird und dem Becherwerk zufiillt, wahrend die griiberen 
Kohleiistiicke iiber die Oberilache des Siebes nacli- 
einaniler in zwei Walzwerke und dann auf ein Schiittel- 
sieb gelangen. Hier werden die Kohlen wieder gesondert. 
Die geniigend feine Kohle filllt ebenfalls dem bereits 
erwiihnten Becherwerk zu, wahrend die griiberen StUcke, 
Holzspane, Schwelelkiesknollen und sonstige Verun- 
reinigungen durch Wagon oder andere Fordereinrielitungen 
zur Dampfkesselfeuerung geschafft werden Das Beclicr- 
werk hebt die feine Kohle in den Raum iiber dem 
Trockenapparat, welcher sie von hier selbstthiitig in 
sieli aufnimmt.

Der Trockenapparat ist ein Z e i t z e r  D a m p f t e l l e r -  
o f e n , welcher durch Verwertung des patentierten 
Mannschen Trockenverfahrens fiir Braunkohlenklein nener- 
dings eine Verbesseiuxig erfaliren hat. Der Zeitzer. Teller- 
ofen bestelit bekaimtlich aus einer Anzahl iiberóihandcr an- 
geordneter, ringformiger, doppelwandiger Tellerplatten 
von ca. 5 m aufserem und ca. 2 m liclitem Durchmesser, 
welclie mit dem Abgangsdampfe der Betriebsmaschine 
geheizt werden. Ais Bewegungsmechanismus fiir die 
zu trocknende Kolile dient eine in der Achse des 
Trockenapparates stehend angeordnete Welle mit auf- 
geschraubtem Riihrwerk. Dieses bestreicht die gesamte 
Telleroberflachc und schallt hierbei die Kohle unter 
fórtwiUirendem Wenden abwechselnd von der Innen- 
kante eines Tcllers nach der Periplierie, wo die Kohle 
durch Locher auf den niichst tieferen Teller fallt, und 
auf diesem Teller umgekehrt von dem Umfange nach 
dem inneren Rande und so weiter fort bis zuni leizten 
Teller. Auf den obersten Tellem wird der Kohle nur 
Wasser entzogen, wobei naiurgemafs der Kohlenstanb 
mehr Wasser abgiebt wie die Knorpel. Nachdem der 
Staub 8 — 10 Teller durchlaufen hat, ist er bereits voll- 
kominen prefsfiihig. Wiirde er dann noch weiter gc- 
trocknet werden, so wiirde eine Uebertrocknung ein
treten und die Giite der Briketts darunter leiden. Des*

hali) ist an dieser Stelle eine. Siebetage angeórdnet, yber 
welclie die Kohlenmasse von innen nach aufsen gefiihrt 
wird. Auf diesem Siebe wird im inneren Teile zuniichst 
der gesamte frockene Staub abgesiebt und dann uri- 
mittelbar dem untersten Dampfteller zugefiihrt, wahrend 
die iibrige Kohlenmasse auf jener Etage noch zwei 
Siebstrafsen und zwei Kollergangswalzen durchlaufen 
mufs. Hierbei werden samtliche Kolilenknorpel zerdriickt 
und fal len durch die Siebe. Die. Ilolzsplitter und Ver- 
unreinigungen werden auf dcm Siebteller ausgeschieden 
und am Aufsenrande aus dem Ofen. entfernt. Die 
durch die Siebe gefallenc Kolile wird zuniichst auf den 
unter ihnen liegenden Dampftellern weiter getrocknet 
und dann auf mehreren, niclit mit Dampl gehcizt.en 
Tellem ausgeliiftet und abgekiililt.

In prefsrahigem Zustandc gelangt die gesamte Kohle 
alsdann von dcm untersten Teller in einen iiber der 
Presse befindlichen Rumpf und aus diesem durcli Ver- 
mittelung eines Zufiihrungsapparates in die Presse, 
welclie die fertigen Briketts in eine Verladcrinnc driickt. 
Zur Beseitigung des beim Pressen entstehenden Staubes 
wird aufscrlialb des Pressenhauses ein Damplstrahl- 
Exhaustor aufgestellt, welcher den Staub ansaugt und 
durch Dampf und Wasser niederschliigt. Aus den 

‘ROhilcitungen ist schliefslich zu ersehen, in welcher 
Weise der Abdampf der Prefsmaschinc zum Heizen des 
Tcllerofens vcrwcndet wird.

In unmittelbarer Niihc dieses Modells hat das 
B r i k e t t f a b r i k - M o d o l l  der M a s c h i n c n f a b r i k  
B u c k a u  seincn Platz g(‘funden. Auch dieses Modeli 
zeigt die allgcnicine Einrichtung einer Brikettfabrik und 
zwar in der von dieser Firma gewohnlich ausgcftihrten 
Anordnung. Alle fiir besondere Falle in Frage kommemlen 
Apparate und alle die Uebersichtlichkeit beein- 
trachtigenden Einrichtungcn sind auch hier fortgelassen. 
Der Gang dieser Fabrik ist folgender:

Vcrmittelst eines Wippers wird der Inhalt der 
Forderwagen in einen Rumpf gekipjłt und von hier aus 
durch eine Aufgabewalze fortwahrend und gleichmafsig 
einem Knorpelwalzwerke zugefiihrt, durch welches die 
Kohle zerkleinert und auf ein Riittclsieb geschiittct wird. 
Dieses Sieb trennt das bereits geniigend feinkornige 
Materiał von dem noch einer weiteren Zerkleinerung 
zu unterwerfenden Gut, wahrend die Ilolzteilc iiber 
seine Yorderkante in eine der Uebersichtlichkeit wegen 
fortgelassene Rutsche abgefiihrt werden. Die durch das 
Sieb ausgcschiedenen Knorpel gelangen zur weiteren 
Zerkleinerung in eine Schleudcrmiihlo und aus dieser 
in eine Rutsche, welclie sie mit dem vorhcr abgcsiebten 
feineren Kom wieder vereinigt. Das nunmehr geniigend 
zerkleinerte Materiał wird durch ein Becherw'erk cinem 
Transportband iibergeben.

Bei ausgefiihrten Anlagen befindet sich iiber der 
ganzen Liinge des Trockenraumes der Kohlenbodcn, ein 
Yorratsraum fiir die aufbereitete Kohle. Auf dlesen



wird dic Kohle durch Abslreichvórrichtungen, wcielić 
iiber dem Transportband angeordnet sind, yon letzterem 
hcrabgeworfen. Der Fufsboden dieses Raumes enlhlilt 
iiber jedem Trockenapparat eine Oeffnung fiir den Zu
fiihrungsrumpf, durch welchen dic Kohle glcichmalśig 
in den Trockenapparat naclirulscht.

Der Trockenapparat ist ein Schulzschcr Rohrcn- 
apparat. Derselbe besteht bckanntlich aus einer an 
beiden Enden in Zapień drehbar gelagerten schmiede- 
eiserncn, etwa unter 7 Grad geneigten Trommel von 
etwa 2,5 bis 3 m Durchmesser und 7 m Lange, dereń 
Stirnwande durch eine grofse Anzahl Roliren von etwa 
100 mm Durchmesser yerbunden sind. In das Innere 
dieses Apparates wird durch den holilen oberen Zapfen 
Dampf yon 1,5 bis 2 Atm. Druck eingelassen, welclier 
die Riihrcn umspiilt und die sich langsam durch dic 
Riihren bewregende Kohle trocknet.. Das sich in dem 
Apparat bildende Kondenswasser wird durch Sammel- 
gefiifse, welche an scinem unteren Endo angebracht sind, 
aulgenommen. Sie stelien durch Rohre mit dem unteren 
Zapfen des Apparates in Verbindung, durch dessen Mitte 
das Wasser nach einer Kondensleitung abgcfiihrt wird.
Die Dreliung des Apparates ■ erfolgt an seinem oberen 
Ende durch Zahnkrajiz und Schnecke.

Die Kohle wird aus diun Zufiihrungsrumpf in die 
Trockeiirohren eingefiihrt. Die Menge liifst sich durch 
einen in demselben angebrachtcn Schieber regeln. Der 
Zufiihrungsrumpf ist an der Seite des Beginnes der 
Drehrichtung angeordnet. Die beschickten Rohren werden 
bei weiterer Umdrehung an einem auf der Stirnwand 
gleitcnden Vcrschlufsgitter yorbeigefiilirt, welches die 
RohrdiTnungen teilweise derartig yerdeękl, dafs ein Zu- 
riickfallen der Kohle verhindert, aber doch der zum 
Trocknen erforderlichen durchstromenden Luft freier 
Durchgang gelassen wird. Das Innere des Zahnkranzes 
ist ais Becherwerk ausgebildet, durch welches die vor- 
beigefallene Kohle aufgenommen und dem Zufiihrungs- 
rumpfe wieder iibergeben wird.

Dic Entstaubung der abziehenden Trocknungsluft, 
welche sonst durch besonderc Anlagen yerschiedcncr 
Art bewirkt wird, ist hier nur durch eine Staubwand 
angedeutet und aucli die. gewohnlich auf dem yorderen 
Apparattriiger sich aufbauende Abschlufswand ist der 
Uebersichtlichkeit wegen fortgelassęn.

Die getrocknete Kohle fiillt einer Ford er schnecke zu, 
w'elche sic einem Nachwalzwerk zufiihrt. Von dort 
wirtf sie .durch die Prelśnimpfschnecke dem Prefsrumpf 
iibergeben. Dieser ist nieist so grofs ausgefiihrt, dafs 
er einen iiber kurze Betriebsstorungen hinwegheifenden 
Yorrat an Kolilen aufnehmen kann. Aus diesem Rumpfe 
gelangt die Kohle in die Brikettpresse. Zwischen dcm 
Prefsrumpfe und dem Prefskopfc der Brikettpresse ist 
eine Aufgabevorrichtung angeordnet, welche aus einer in 
ihrer Umdrehungszahl yeranderlichcn, durch ein Vor- 
gelege angetriebenen Aufgabewalze und aus einem iiber
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dieser wahrend des Bctriebcs yerśtellbaren Ziilafsschieber 
besteht. Die fertigen Briketts werden in der ubliclien 
Wcise ycrmittelst einer Brikettrinnc yerladen. Der dic 
Presse verlaśsende Dampf wird ais Heizdampf fiir den 
Trockenapparat verwendet.

Zur leichteren Ycranschaulicluing der Wirkungsweise 
dieser Anlage wird das Modeli im Leerlauf beweglicli 
vorgefiihrt, indem die Presse durch Druckluft nnd dic 
Transmission durch einen Elektromotor betrieben wird.

K o k e r e i  u n d  G e w i n n u n g  d e r  N e b e n p r o d u k t e .
1. H i i l f s a p p a r a t e .

Die B r u c h e r  M a s c h i n e n f a b r i k  K u h n  & Cie. ,  
Brucli i. W., stcllt im Maschinenhause der Kollektiy- 
ausstellung des bergbaulichen Vercins ihre K o h l c n -  
s t a m p f m a s c h i n e  aus. Die Wirkungsweise dieser 
Maschine ist an der. Iland von Zeichnungen urid unter 
Hinweis auf die mit ihr auf der Zeche Matliias Stimes 
erzielten Vorieile in dieser Zcitschrift bereits eingehend 
bcschrieben worden.*) Die Maschine wird im All- 
gemeincn aucli jetzt nocli genau ebenso ausgefiihrt. Ais 
wesentliche Aenderung ist jedoch die patentierte Kett.cn- 
kupplung der Laufachsep anzusehen. Diese bczweckt 
eine gleichmafsigc Vorwiirtsbewegung der Maschine und 
gestattet eine Yergrcfserung oder Verringerung derselben 
in gewissen Grenzen. Ilingewiesen sei ferner darauf, 
dafs; die Maschine mit einer selbstthatigfin Umstcuer- 
yorrichtiing versehen ist, welche es ermoglicht, einen 
Kohlenkuchen, selbst bei ungleichmafsiger Zufuhrung 
der Kolilen, fcslzustampfen, oline dafs der bedienende 
Arbeiter ctwas anderes yorzunchmen hat, ais den eiek- 
trischen Strom bei Bcginn des Stampfens einzuschaltcn 
und beim Schlufs desselben wieder auszuschalten. Diese 
Kohlenstampfmaschine kann statt eines aucli zwei oder 
mchr Stampfer erlialtcn. Sie hat sich im Betricbe gut 
bcwiihrt und ist trotz ihrer kurzeń Existcnz yielfaeh 
Yerbreitet.**)

In der Gruppe V III des Bergbau-Pavillons ist von 
der A p l e r b e c k e r ,  H i i t t c  B r i i g m a n n ,  W e y l a n d
& Co. ,  Aplerbeck, ein K o k s b r e c h c r  mit geteilten 
Ringen, der zum Patent angemeldet ist, aufgestellt.

Dieser K o k s b r e c h c r  (Taf. 85 Fig. 3 u. 4) erhiilt 
seinen Antrieb durch die auf der einen Welle auf- 
gekeilte Riemcnscheibe, .welche, um dic unvermeidlich 
auftretcndcn Stiilso aufnehmen zu konnen, mit einem 
Schwungrad ausgeriistet ist. Diese Welle ist fest vor- 
lagert, wiihrend-die zweite Welle yerscliiebbar angeordnet 
ist. Auf beiden Wellen ist je ein mit scchs Langsnuten 
Yorsehener Walzenkorper B aufgekeilt, durch welche 
die mit Mitnchmerknaggen versehenen Ringe A mit- 
genommen werden. Die einzelnen Ringe sind durch 
Spannstangen C, welche zwischen den Endscheiben D 
ausgespannt sind, auf dem Walzenkorper befesfigt.

Jahrgang 1899, Seite 957 (48).
**) Verg], Jalirgang 1902, Seite G12 (26).
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Damit man beim Auswechseln schadbaft gewordener 
Ringo niclit gezwungcn ist, dic Welle saint dem Walzen- 
kbrper auszubaucn, sind die Ringe in je drei Teile 
getcilt. Die Ringstiicke sind zur Sicherung grgen Vcr- 
scbieben, in radialer und tangentialor Riclitung mit Vor- 
spriingen und Vertiefnngen derart versehen, dafs im mer 
ein Vorsprung des einen Ringes in dic entspreebende 
Vertiefung des Nacbbarringes eingreift. Aufserdem sind 
dic Teilfugen der Ringe yersetzt. Der Ausbau sebadbaft 
gewordener Ringstiicke geschicht in folgender Weise. 
Man lost zunaebst die Muttern samtlicher Spannstangen 
soweit, dafs ein Spalt von grofserer Weite entsteht, ais 
die Ilbbe eines seitlieben Ringvorsprunges betriigt, sobabl 
man dic Ringstiicke yerschiebt. Darauf lbst man dic 
Mutter der Spannstange, welcbe das auszubauende Ring- 
stiick biilt, giinzlicb und ziebt dic Spannstange sowoit 
heraus, bis man das schadbafte Ringstiick entfernen 
kann. Das Einbringcn des neuen Ringstiickes erfolgt 
in umgekebrter Weise.

Die Lagcr des Koksbrecbers sind mit muster- 
gescbiitzten Staubschutzklappen verseben, welcbe das 
Eindringen von Koksstaub und Scbniutz yerbindern und 
dadnrch den Yerscbleifs der *Lager und Wellen ver- 
mindern,

Durch die cbarakteristischc Einrichtung dieses Koks- 
breehers ist. das sonst zeitraubende und umstaridliche 
Auswechseln der Brechwcrkzeuge wesentlich vereinfacht.

II. K o k s  o fen.
Von Koksofcnsystemen sind die von 'D r. Tb. von 

Bauer, Franz Brunck und yon der Firma Dr. C. Oito & Co. 
vcrtreten.

Das v o n B a u e r s c b c S y s t e m  wird yon derRheinisch- 
Westfalischen Koksofenbaugesellsehaft, Ilanmi i. W., in 
Gruppe V III des Gebiiudes des bergbaulicbcn Vereins 
in Gestalt von Zeicbnnngen und Photographien aus- 
gcfiibrter Anlagen gezeigt und durch Koksprobcn em- 
pfohlen. Dic Koksofen dieses Systems baben bisber 
in der Praxis keinen grofse ren Eingang gefunden. Die 
orsten im Jabre 1897 auf der Zeche IIannover Schacbt III  
bei Ilordel i. W. crrichtete, acht Ocfen umfassende 
Anlagc ist auf 64 Oefcn erweitert worden. Ibr sind 
inzwischen einige weitere Anlagen im Auslande gefolgt. 
Dieses Ofensystem ist in seiner ursprunglichen Kon- 
slruktion und in scinen Ergebńissen bereits mehrfach 
in dieser Zeitschrift*) ausfuhrlich behandelt. Da jedocb 
die jetzige Ausfiihrungsform der Oefen yon derjenigen, 
welcbe die bisber bier yerofFentlichten Zcichnungcn cr- 
kennen lassen, nicht unwesentlich abweicht, ersehcint 
ihrc kurze Bcscbreibung am Platze.

Dic Oefen konnen entweder o h n e  Gewinnung von' 
Nebcnprodukten — „unmittelbarc Arbeit" — , oder m it 
Gewinnung dieser Produkte — „mittelbare Arbeitff —

*) S. Jalirgang 1893, Nr. 42, 54 nnd 55 und 1899, Nr. 5 
und 11.

betrieben werden oder schliefslich „gemischt arbeiten^, 
d. h. nur die Gasc der erśten Verkokungsperiode zur 
Verarbeitung auf N(‘benprodukte, djc armeren Gasc der 
spiiteren Pei-iodc dagegen unmittelbar zur Heizung des 
Ofens benutzen. Die Einricbtungen des Ofens sind 
dementsprechend getrofTen (Tafel 84, Fig. 5 und 6J. 
Die mit 4 Fiillscbacbten a versehene Ofenkammer B 
besitzt 2 Kanale m, durch welcbe dic Ofcngase bei 
„mittelbarer" Arbeit durch dic Yorlage N der Kon- 
densation zugefubrt werden.

Soli der Ofen nur zur Koksbereitung, „bei un- 
mittelbarer Arbeit", dienen, so werden dic Schachte m 
luftdicbt verscblosscn. Die Gasc slrbmen dann dureb 
die Kanśilc c unmittelbar in die Samnielkanale D, 
welchc an der Decke des Ofens in gleicber Entfernung 
von einander angeordnet sind und iiber die ganze Ofcn- 
gruppe binwegreichen. Diese Sammclkanale sind je 
nacb dcm Gasgebalt der Kobie fiir 5 bis 10 Oefen mit 
je einer Ueberschufsgasabfiihrung ausgeriistet. Lefztcre, 
eine Eigentiimlicbkeit der v. Bauerscben Oefen, baben 
bei der unmittel.baren Arbeit dic Aufgabe, das Ofengas, 
welches fiir dic Heizung der Ocień ubersebiissig ist, 
abzulciten, damit es zum Betriebc von Gasmotoren oder 
zum Ileizcn von Dampfkesseln yerwertet werden kann.

In jeder Ofenzwischenwand sind drei Reiben senk- 
rechter Kanale angeordnet, yon denen dic mittleren 
der Luftzufiibrung, dic aufsercn der Vcrbrcnnung der 
Gasc dienen. Aufserdem ist jede Zwiseben-und Bodcn- 
wand durch eine Mauer in zwei gleichformige und 
gleicbartig arbeitendc Lśingshalften gescliicden Jede 
Halftc ist in drei Abteilungen gcteilt Diese Teilung 
bezweckt eine vollkommene Miscbung von Gas und 
Luft, will die Wcge von Gaś und Luft abkurzen und 
die Ilitze gleiehmafsig verteilen. Die Ofcngase strbmen 
aus den Sammclkaniilen D durch enge, durch Scbiebe- 
plattcn in ihrer Weite nacb Wunsch zu bemessende 
Zufiihrungskahalc E in dic Verbrennungszuge F. Dic 
Verbrcnnungshil't tritt durch seitliebe und obere Luft- 
zufiibrungskanale L und K ein, strbmt zunaebst ab- 
warts in den Luftsammelkanal, in wclchem sie vor- 
gewarmt wird. In dćn einzelnen Abteilungen ist ibr 
Weg ein versehiedener. In der ersten (aufsercn) strbmt 
sie aus dem Luftsammelkanal in den in der Zwischen- 
wand angeordneten Luftzufiihrungskanalen aufwiirts und 
oben angekommen nacb beiden Seiten in die Gasziige 
und zwar an derselben Stelle, wo die Gasc aus dem 
Sammelkanal in diese eintreten. In der zweiten "Ab- 
teilung tritt die oben zugefiibrte Luft durch die Luft- 
zufiihrungskanale nach unten, strbmt bier in die Gas- 
ziigc ein und streieht dann mit den Gasen, diese voll- 
stiindig verbrennend, nach oben. In der dritten Ab- 
teilung tritt die Luft unten ein, streieht dureb die 
Luftzufiibrungskanale nach oben und tritt dort in die 
Gasziige uber, Das gesamte brennende Gasgemisch 
strbmt schliefslich durch die Kanale g und H und den
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Ilauptgaskanal J  zum Fiichs. Der Luftstrom verlauft 
bis zur Yercinigung mit tlen Gasen stcts dcm Gas- 
strom entgegcngesetzt und wird dadurch griindlich cr- 
wiirmt.

Soli der Betrieb mit Gcwinnung Yon Nebenprodukten 
erfolgen, so werden dic Schachto c gesclilosscn und die 
Abzugsoflnungon m geoffnet. Das von den ko-ndensierten 
Produkten befreite Hcizgas tritt alsdann durch dic Riick- 
fiilirungsrohrc R und T nach den Sammclkanalen D. 
Im iibrigen erfolgt dic Ileizung der Oefen in der eben 
bcschricbencn Weisc.

Bei der gemischten Arbeit wird die crste Betricbsart 
nacli einer gewissen Zeit von der zwciten abgeliist.

Die Oefen sind 9 — 12 m lahg, 2,2 m hoch und 
besitzen eine mittlcrc Wcite von 0,475 m. Im iibrigen 
kann auf die bereits erwahnte Yeroffentlicliung ver- 
wiesen werden.

In derselben Ausstollungsgruppe und in Gruppe I 
der Ilauptindustriclialle hat die Firma F r a n z B r u n c k ,  
Dortmund, neben einer Rcilic von Zeichnungen und 
Photographien von ihr nacli ihrem System errichteter 
Anlagen sowie von Fabrikationsproduklen auch cinige 
Modelle ausgestcllt und zwar ein Modeli der Kokerei- 
anlage mit Gowinnung der Nebonproduktc auf der der 
Gelscnkirchencr Bergwerksaktiengesellschaft gehorigon 
Zcche Minister Stein, welches sich weiter unten be- 
schrieben findet, ferner ein Modeli der nahezu fertig- 
gestellten Kokereianlngc mit Gcwinnuńg der Ńcben- 
produkte auf Schacht Go des Koniglich Preufsischen 
und Fiirstlich Schaumburg Lippeschen Gesamtbcrgamteś 
zu Obernkirchen .und . schliefslich 2 Modelle ihres 
Koksofens.

Das B r u n c k s c h e  K o k s  o fen sy s t e m hat in der 
verhaltnifsmiifsig kurzeń Zeit, welche scit sciner ersten 
Verwendung verflossen ist, eine nicht unbedeutende Ver- 
breitung gefunden. Seine urspriingliche Ausfiihrungsform, 
an dieser Stelle bereits eingehend bcschrieben, *) hat 
einige Vcrbesserungen crfahren, welche das Ausstellungs- 
modell aiifweist. Zur Erliiuterung derselben ist es 
zweckmiilsig, diese Ofenform unter Beriicksichtigung der 
Verbesserungen nochinals kurz darzustellen.

In jeder Ofenzwischeilwand sind zwei Reihcn senk- 
roehtor Heizkanalo angeordnet (Tafel 85 Fig. 7 und 8), 
getrennt durch eine durchgehcnde, feste Mittelwand. 
Die Mittelwand tragt die Deckenlast, sodafs die diinnen 
Ilcizwiinde Yollstiindig cntlastct sind. Dic oberen 
wagerechten Vcrbindungskanale der Heizkanalc liegęn 
unterhalb der Ofendecke. Der Sohlkanal ist durch Quer- 
wandc in v i e r  Teile geteilt. Die Ileizung erfolgt fiir 
jede Ofenhalfte getrennt durch je  eine Sohlen- und zwei 
Wandflammen. Die Luftvorwarmung, welche friihor nur 
in den Fundamentgewolben, und Kuhlkaniilen, unter den 
Sohlkaniilcn in mafsigen Grenzen erfolgte, hat eine

*) S. Gliickaiif 1894. S. 1201 ff.

wcitere Ausbildung crfahren. Diese besteht in der 
Einfiilirung cincs Doppelfuchses mit dazwischen liegendem 
Steingittcr, in wclchem die Verbrennungsluft durch 
Reluiperation vorgewarmt wird. Die Vorbrcnnungsluft 
wird durch VcntiIatorcn in dic Kiihlkanale unter den 
Fiichsen eingeblasen, steigt durch das feuerfeste Stein
gittcr zwischen den Fiichsen ompor und wird hier in 
hohem Mafse erwarmt. Hierdurch wird Ueberhitzungen 
des Maucrwerks der Fiichse vorgcbeugt und dic fiir dic 
Ofenheizung sonst verloren gehondc Warmc dem Ofen 
auf dem kiirzcsten Wege wieder zugeftihrt. Auf ihrem 
wcitcren Wegc streicht die Yorgewarmto Luft durch die 
iiber jedem Fuchsgewolbe angeordneten Kiihlkanale, der 
Stromrichtung der Abgase entgegen, in die aufsersten 
Abteilungen des Sohlkanals. Hier trifft sie rechtwinklig 
auf das Ileizgas der Sohlflammen, mischt sich mit ihm, 
flielst glcichmaGsig auf boidc Ofcnwandc vcrteilt durch 
dic scnkrechtcn Wandkaniile in dic Hohe uud vcreinigt 
sich hier mit den Heizgasen der Wandflammen. Auch 
die Wandflammen erhalten zur Yerbrennung Yorgcwarnifc 
Luft. Diese wird durch Abzwcigrohre einem innerhalb 
der Ofendecke liegenden Rohrennctze entnommen, durch 
welches eingcblasene Luft streicht und die nach oben 
abgegcbene Warme aufnimmt.

Die Vcrbrennungslult gelangt bereits Yorgewarmt 
zum Ofen. Hierzu wird die mit den heifsen Dcstillations- 
gasen den Oefen entzogene Warmc neuerdings nach 
einem Patcnte nutzbar gcmacht. Die kalte VerbrennungS' 
luft stromt namlich in besonders konstruierten Apparaten 
nach dcm Gegenstromprinzip den liei&en Destillations- 
gasen entgegen. Hierdurch werden die letzteren. abgc- 
kiihlt, dabei wird an Kiihlwasser gespart und gleicli- 
zcitig die Verbrennungsluft vorgcwarmt. Infolgedessen 
werden dic im iibrigen zur Luftvorwarmung dienenden 
Abgase weniger beansprucht und bleiben fiir dic Kcssel- 
hcizung geniigend hcifs.

Neuerdings erhalten ferner diese Oefen fiir die Ver- 
arbcitung gasarmerer Kohlen m e h r c r c  mit Stcingittcrn 
ausgeriistete Fiichse, um eine intensivere Luft,vorwiirmung 
zu erzielen.

Die Oefen besitzen eine Lange Yon 10,25 m, eine 
Hohe von 2 bis 2,25 m und eine mittlere W eite von 
43 bis 55 cm jc nach. dem Gasgehalte der zu ver- 
kokenden Kohlen. Uebrigcns wird auch hinsichtlich 
dieses Ofensystems auf die in dieser Zeitschrift ver- 
offentlichte Abhandlung verwicson.

In den letzten Jahren ist ein Koksofensystem 
erfunden und seit 1896 in dic Praxis eingofiihrt wo*rden, 
welches eine Y o l l ig o  Abanderung der bisher bekannten 
Ofenkonstruktionen bedeutet. Dieses System ist be- 
kanntlich das der Firma Dr. C. Otto & Co. in Dalil- 
hausen a. d. Ruhr patentierte System der K o k s o f e n  
mi t  U n t e r g a s f e u e r u n g .  Vier derartige Ofen, teils 
fertig und yollig armiert, teils im Bau begriffen, w'erden 
in dem besonders dazu errichteten Ausstellungsgebaude
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dieser Firma gezeigt und lasscn ilire Wirkungs weise 
ausgczeicbnet erkennen. Diese Oefen sclieinen sieli 
einer besonderen Vorliebe zu erfreuen. Sic sind ebenfalls 
in dieser Zeitsęlirift *) bereils eingebend besebrieben 
worden. Da ilire Konstruktion seitdem wcsontlichc 
Veranderungen niclit erfabren bat, wird hiermit auf 
diese Bescbreibungen yerwiesen.

In demselben Gebaude sind aufsordem von Dr. 
C. Otto & Co. ausgcstellt cine Ileihe von Ansicliten 
auśgefiihrter Anlagen, Produktionstabellen, Koks und 
aus den Kokereigasen gewonnene Produkte. In der 
Sammelausstellung des bergbauliehen Vereins(Mittclballe) 
fiibrt dieselbe Ausstellerin in Verbindung mit dem grofsen 
Modeli der Gesamtanlage der Zechc Shamrock 3II/IV 
ein Modeli der dortigen Anlage von 120 Koksiifen 
(System Otto-Hoffmann) vor, von denen 60 mit Gewinnung 
der Ncbcnprodakte arbeiten, sowie schliefslich die weiter 
unten bcschriebenen Pliine einer Anlage von lOOUnter- 
gasfeuerungs-Koksiifen, ebenfalls mit Gewinnung der 
Nebenproduktc.

l i r .  A p p a r a t e  z u r  G e w i n n u n g  d e r  N e b e n -  
p r o d u k t e.

'Wiihrend dii; Konstruktion der Koksiifen in den 
let/.ten Jahren erbcblich vcrvollkommnet ist, haben die 
Kondensationsapparate in dem gleichen Zeitraum 
w e s e n t  l i c h e  Verbesserungen nur in geringem Mafsc 
erfahren.

Es ist deshalb hier auch nur ein einziger derartiger 
Apparat zu erwahnen, welcher in der Gruppe VIII des 
Gcbiiudes des bergbauliclien Vercins von der Firma Dr. 
C. Otto & Co. ausgcstellt ist, und welcher einen gesetzlich 
geschiitzten Abtreibeapparat fiir ammoniakhaltigć Wasser 
darstellt. Dieser Apparat (Tafel 85 Fig. 9) reicht in 
der yorgefiihrten Griifse zur Verarbeitung von taglich 
6000 Liter Ammoniakwasscr aus. Das ihm aus einem 
Ilochbehiilter zufliefsende Ammoniakwasscr tritt im 
im teren Tcile der untersten Abteilung in eine ge- 
sclilosscne llcizschlange ein, erwiirmt sich dabei auf die 
Temperatur ller in diesem Teile des Apparates befindlichen 
abgetriebenen Wasser und steigt dann in die oberste 
Abteilung empor. Ilier lliefst es von einer Kammer zur 
anderen iiber die einzelnen Kammerplattcn nach unten. 
Die Platten sind vielfach von Rolirstutzcn durchbrochen, 
iiber welche Glocken mit Zackenriindern gestiilpt sind. 
Ilierbei wird das Ammoniakwasscr durch den yon unten 
entgegenstromenden Dampf ausgekoclit und gelangt von 
allen fliichtigen Ammoniakverbindungen befreit durch ein 
Ueberlaufrohr auf den Bodcn der untersten Abteilung. 
In diese Abteilung wird seitwiirts Kalkmilch eingepumpt, 
welche durch ein kleines, fein durchloehertes Dampfrolir 
in Bcwegimg und Mischung mit den Wassern gehalten 
wird. Durcli die Verniischung mit Kalkmilch wird das 
gebundene Ammoniak lici. Das mit Kalkmich ver-

*J S. Jahrgang 1899, S. 685 u. 977 fT.

misęhte Amnioiiiakwasser steigt in der untersten Abteilung 
hoch und lliefst in die mittlere Abteilung iiber, in dereń 
verschiedenenKammern das zersetzte Ammoniak ausgekoclit 
wird. Das von Ammoniak befreite, mit Kalle rermischte 
Wasser sammelt sieli ani Boden dieser Abteilung und 
lliefst aus ihr bestiindig durcli einen Halin und ein 
Abllufsrobr ab. Der zum Abtreibcn erforderliclie Dampf 
tritt unten in dic mittlere Abteilung ein, sfrcicht hier in 
jeder Kammer durch das entgegenfliefsendo, mit Kalk
milch vermischte Amnioiiiakwasser nach oben, tritt mit 
dem gasformigen Ammoniak vermischt durch die Rohr- 
stulzen in die oberste Abteilung iiber, stronit hier unter den 
Glockcnrandern durch die frisch cingetretenen Wasser 
bindurch, warmt diese iiber 100° C. an und cntfernt aus 
ihnen das freie Ammoniak. Die mit Ammoniak ge- 
sattigten Diimpfe treten schliefslich ani obersten Punkte 
des Apparates aus und werden zu den Sattigungskiisten 
geleitct.

Bei Gewinnung von vcrdichtclem Ammoniakwasscr 
oder Salmiakgeist wird der Apparat noch mit einer 
oberen Riickkiihlabtcilung ausgeriistet.

Ais Vorziige dieser Abtrcibevorrichtung sind be
sonders anzusehen eine weitgehende Ausnutzung der 
Warnic und infolgedessen ein geringer Dampfycrbrauch. 
Durch die in jeder Kammer angcbrachten Reinigungs- 
olTnungcn kann der Apparat jederzeit leiclit gercinigt 
und beobachtct werden. Verstopfungen durch Kalk- 
schlamm werden durch grofsc Querschnitte filier Gas- 
und Wasscrdurchgiingo und die aufserordentlich ein- 
faehe Gloękenanordnung vermiedcn.

Auf bemerkenswerte Eigenschaften der Apparate, 
welche inncrhalb der nachstehend bcschriebenen Anlagen 
zur Gewinnung von Nebenprodukten dienen, wird an 
jener Stelle birigewiesen.

V o l l s t a n d i g e  An l age n .
Dic Verbesserungen, welche sich bei Kokereianlagen 

mit Gewinnung yon Nebenprodukten besonders geltend 
machcn, bcirolTen die moglicliste Vercinfachung des Be- 
triebsganges und die moglichst giinstige Disposition der 
Anlagen. Von den im Modeli oder auch in Zeichnungen 
ausgestcllten derartigen Anlagen erscheinen nach dieser 
Richtung besonders der Erwiihnung wert:

1. Das Modeli der yon der Firma Franz Brunck 
erbauten Kokcreianlage auf Zcclie Minister Stein,

2. Die von der Firma Dr. C. Otto & Co. ausgc- 
hangte Zeiclinung von 100 Unterfeueriińgs-Koksofen 
mit Anlage zur Gewinnung von Nebenprodukten und 
schliefslich

3. Das von der Maschinen- und Armaturenfabrik, 
vorm. II. Breuer & Co., Hiichst a. Main, ausgcstellte 
Modeli ciner Koksofrnanlnge mit Ammoniakfabrik und 
Reinigungsanlage fiir Kraftgas.

Die erste Darstellung hat in Gruppe I  der Haupt- 
industriehalle, die beiden letzten haben in der Gruppe
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VIII der Sammclausstcllung des bergbaulichen Vereins 
ilircn Platz gefunden.

1. Dic allgeineinc Disposition einer Kokcrci- und 
Kondcnsationsanlage nebst Anunoniakfabrik nacliB r u n ck- 
schcm System ist aus ' dem Grundrifs (Tafel 86) und 
den Schnitten des ausgcstclltcn Modclls der Anlagc auf 
Minister- Stein zu ersehen.

Der Be.triebsgang ist folgender:- An die Vorlagen, 
wclcbc auf den Ocfcn gelagert sind und eine ununter- 
brochene Tecrspiilung, sowie eine Einricliturig fiir leichte 
Entfernung der Dickteeranśatzc besitzen, scbliefst sieli 
die Saugleitung an. Durch, diese Stromcu dic Gase in 
eine Reihc im Freien stchender, parallel gcschaltetcr 
Luftkiihler L, wclcbc sie auf ctwa 8 0 0 0. abkiihlen, 
und dann in zwei grof sc  Wasscrkiihler K, welche sic 
mit einer Austrittstemperatur von 20 bis 25 0 C. den 
im Mascliinenhause aufgestellten Gassaugcrn D zu- 
senden. Ais Gassauger dicnen grofsc Gcblasemaschinen. 
Diese zcichnen sich durch glcichmafsigcn rulrigcn Gang 
und geringe Reparaturbediirftigkeit vortcilliaft aus. Sic 
haltcn ferner durch die Verbundanordnung den bis 
zu 2000. mm Wassersaulc betragenden Gasdruck der 
Cylinder so glcichihafsig, dafs die Anordnung eines 
ais Druckausgleichcr wirkenden Gasbehiilters iibcrflussig 
ist. Vom Schwungrad der Gcblasemaschinen werden 
durch Riemeniibertragung die Ventilatorcn v angetrieben, 
welche die Verbrcnnungsluft zu den Oelen senden. Jede 
Geblasemaschine ist so grofs gewiihlt, dafs sic die gc- 
samte Gaserzeugung bewiiliigen kann. Die zweite Gc- 
blasemascliino nebst Ventilator bildet dic jederzeit 
betriebsfcrtige Reservc. Dasselbe gilt von den im 
Maschincnhause aufgestellten Wassęrpunipen, wclcbc den 
Kreislauf des Kiililwassers zwischen den Apparaten und 
dcm Kiihlgenist unterhalten. Nacii dcm Vcrlassen 
der Gobiiiscmascliinc wird den Gasen die ihnen durch 
die Komprcssion wieder erteilte Warnic durcli zwei 
Wasscrkiihler K entzogen. Darauf gelangen sie in einen 
Brunckschen Etagcnwascher W und in einen Ilorden- 
wascher N, in denen sic ihren Gehalt an Aminoniak 
fast Yollstandig an das ihnen enlgegenstromendc schwache 
Ammoniak- oder Klarwasser abgeben. Besonders be- 
merkenswert ist die Konstruktion der Brunckschen 
Etagenwascher. Sie bringen den Gasstrom moglichst 
lein verteilt mit der Waschfliissigkeit in viclfache Be- 
riihrung, wirken deshalb sehr kraftig und ersetzen in- 
folgedessen cinc Anzahl kleincrer, weniger intensiv 
wirkender Wascher.

Der aus den Gasen abgeschicdenc Teer und das 
schwache Ammoniakwasser sammeln sich in den Tief- 
behaltcrn TB und trennen sich dort nacli ilirem 
spezifischen Gewicht. Der Teer gelangt unmittelbar 
zum Versandc. Das schwache Ammoniakwasser wird 
durch Pumpen p iiber die Wascher gepumpt und, in 
diesen geniigend angcrciclicrt, zur Ammoniakfabrik be- 
fordert. Auch im Apparaten- und Pumpenhause sind

samtliche Teilc zur Reserve doppelt vorhandcn. Siimt- 
lichc Maschincn und Pumpen besitzen eigenen Antrieb.

Das die Kondensation verlasscndc Hcizgas wird in 
einem besonderen Apparatę durch den Abdampi' der 
Betricbsmaschinen und Pumpen der Kondensationsanlage 
vórgewarmt. Hicrdurch werden besonders auch die den 
Botricb bcliistigenden Naphthalinverstopfungen in den 
Rohrleitungen vermicdón. Das vorgewarmte Ileizgas 
gelangt schliefslich durch dic Gasdruckleitung zu den 
Koksoien.

Das von den Waschern ablaufende fertige Ammoniak
wasser wird den Feldmannschen Destillicrapparatcn A 
in der Ammoniakfabrik zugefiihrt. Die aus ihnen aus- 
strbmenden Ammoniakdiimpfe werden in die mit Schwefel- 
siiure gefiillten Sattigungskasten S gclcitct. Das sieli 
biidcndc schwefelsaure Ammoniak wird in den Tropl- 
kiisten YÓm grofsten Teile der Mutterlauge befreit, in 
der Centrifuge C getrocknet und bis zum Yersand auf 
das Salzlager SL gebracht.

Dic iibrigen Einrichtungcn dieser Anlage sind aus 
der Tafel 86 zu erkennen.

2. Der Betriebsgang der von der Firma Dr. C. Ot to
& Co. ausgcstclltcn Anlagc ist im wescntlichcn folgender 
(Taf. 87 ):

An die sich iiber dic ganze Lange jeder der beiden 
Ofcngruppen erstreckcndc Gassammelleitung scbliefst sich 
eine Gassaugleitung an, dic sich in der Mittc der beiden 
Ofcngruppen zu einer gemcinsamcn Lcilung vcreinigt. 
Dic Gassammclleitnngcn werden ununterbrochen mit 
Teer gespiilt, welcher mit den sich bildenden Kondcn- 
sationsprodukten durch die Gassaugleitung in dic Teer- 
Yorgrube Ii abflicfst.' Die Gase werden durch acht 
Luftkiihler C und darauf durcli sechs Wasscrkiihler 1) 
geleitct. Die in den Luftkiililern entstehenden Konden- 
sationsprodukte flicfsen in einen Schcidcapparat E. In 
diesem trennen sich Teer und Ammoniak vermoge ihrer 
ycrschiedcnen spezifischen Gewichtc und flicfsen in 
getrennte Abteilungcn des grofsen Erdbchalters F ab. 
Dic in den Wasscrkiihlern kondensierten Produkic werden 
in eine Sclieidcgrubc des Erdbchalters gelcitet, in der 
eine Trcnnung des Tccrs von Ammoniakwasser statt- 
findet. In diese Schcidegrube flicfsen auch durcli eine 
Ueberlaufleitung die sieli in der Tcervorgrube B an- 
sammclndcn Ammoniakwasser- und Teormengcn.

Aus den Wasserkiihlcrn D eilen dic Gase in drei 
roticrcnde Gassauger M, Yon denen zwei fiir den rcgcl- 
mafsigen Bctrieb geniigen, wiilirend der dritte in Reserve 
steht, und werden von ihnen durch Y icr  Tccrabscheider G 
gcdriickt. Letztere sind mit einer Anzahl von Quer- 
wanden verseben. Dic Gase .durchstreiclien diese 
schlangcnfbrmig von oben nach unten und setzen infolge 
der Stofswirkung an den QucrwiLndcn Ammoniakwasser 
und Teer ab. Um die letzten Spuren dieser Bestand- 
teilc zu entfernen, werden dic Gase durch zwei weitere 
Teerausscheider II gelcitet. Diese sind aufrecht stehende
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Cylinder, welclie mit je einem inneren Rołire verselien 
sind. Die Gasc werden mit Hiilfe von 80 am aufscren 
Cylinder angebracliten Gasdiisnn in den Apparat geleitet 
und stofsen gegen die Flachę des inneren Rohres. Da- 
durch scheidet sich der Teer vollst:indig ab.

Durch die Widerstande, welclie die Gase in den 
letzten Apparaten erfahren haben, sind sie wieder um 
melirore Grade erwarmt. Sie werden deshalb durch 
zwei den oben erwahnten gleiche Wasserkiihler J  ah- 
gckiihlt und darauf vier Ilordenwaschcrn K ubergeben. 
Das Beschickungswasscr dieser wird, bevor es ihnen 
zngefiihrt wird, durch Kiihler N auf eine moglichst 
niedrige Temperatur gebracht. Die jeden Wascher yer- 
lassende Fliissigkeit wird dem Erdbehalter L zugelcitet. 
Das oinem Wascher abfliefsende schwache Ammoniak
wasser wird stets wieder dem vorhergehenden Wascher 
durch Ricmenpumpen, welclie im Maschinenhausc neben 
den Gassaugern M aufgestellt sind, iibermittclt, bis es, 
dem Gasstrom entgegen, alle vier Wascher durchlaufen hat 
und aus dem ersten Wascher ais starkes Ammoniak
wasser in eine besondere Abteilung des Erdbehalters Ł 
gelangt. .Von hier wird es in einen im Gassaugeraum 
befindliehen Hochbehaltcr gepumpt, aus dem es zur 
weiteren Verarbeitung der Ammoniakfabrik zufliefst.

Die von einer gemeinsamen Welle aus betriebenen 
Pumpen erbalten ihren Antrieb von einem Gasmotor. 
Die zu dessen Speisuńg erforderlichen Gasc werden der 
Gasdruckleitung c entnommen und in den Gasreinigern O 
gereinigt.

Das die Hordenwascher K verlassende Gas wird 
durch eine Gasdruckleitung c, an welclie ein ais Drnck- 
rcgler wirkender Gasbchalter d angeschlossen ist, den 
Oefen ais Ileizgas zugefiihrt.

Das starkę Ammoniakwasser wird in der Ammoniak
fabrik drei Ottoschen Abtreibeapparaten P (s. oben) 
ubergeben, von denen zwei fiir den Betrieb ausreichen, 
wahrend der dritte ais Reserve dient. Das aus diesen 
Apparaten ablaufende, von Ammonink befreite und mit 
Kalk gemischtc Wasser fliefst durch eine Rohrleitung 
in Klłirteichc Q, aus denen es durch eine Dampf- 
pumpe, welclie nebst einer Reservepumpe in dcm 
Gebiiudc R untergebracht ist, auf eine in der Niihe 
befindliehe Halde gepumpt wird. Der zum Ab- 
treiben erforderliche Dampf wird den Abhitzodampf- 
kesseln T entnommen. Die ausgetriebenen Ammoniak- 
diimpfe werden. in die mit Scliwefelsaure gefiillten 
Siittigungskiisten W geleitet. Das scliwefelsaure Am- 
moniak wird auf die daneben befindliehen Abtropf- 
pfannen geschopft, in einer Centrifuge X  geschleudert 
und zum spateren Versand in .das Salzlager Y gcschafft. 
Will man kein schwefelsaures Salz herstellen, so werden 
die aus den Abtreibeapparaten entweichenden Ammoniak- 
diimpfe in Kiihler a geleitet, in denen sich konzentriertes 
Ammoniakwasser bildet, welches in Vorratsbehalter b 
abfliefst, aus denen es in Kesselwagen entleert wird.

Z sind Schwefelsaurebehalter, U ist Aufbewahrungsraum 
fiir Kalk, V eine Grube fiir Kalkmilch, S ein Kulil- 
geriist fiir die crwarmtpn W asser, c der Gcschaftsraum 
des Betriebsfiihrcrs, d das Laboratorium, e das Magazin, 
f Aufenthaltsraum fiir die Arbeiter, g Werkstatt und
li zwei Baderaume. -

3. Die Einrichtung des von der M a s c b in e n -  u n d  
A r m a t u r e n f a b r i k v o r in. II. B r e n e r  & Co .,  
H o c h s t  a. M., ausgestellten Modells ist aus Tafel 88 
zu erkennen. Der Betriebsgang dieser Ańlage ist im 
wesentlichen folgender: Die Gase der Koksofen gelangen 
durch die Hauptgasleitung a zur Kondensation. Vor 
dieser ist cinc gemauerte, mit Wasser gefiillte Teer- 
grube b vorgesehen, in welclie dic Ilauptleitung mit 
einem Abzweigrohre hincintauclit. Diese Grube nimmt 
allen Teer auf, welcher sich in der Lcitung nieder- 
scliliigt. Die fliissigen Bestandteile lliefsen aus der 
Grube durch eine Lcitung in die Grube fiir schwachcs 
Ammoniakwasser und Teer. In der Kondensation durch- 
stromen die Gase drci Luftkiihler und sechs Wasser- 
kiihler. Die sich in diesen Kiihlern ausscheidenden 
Mengen von Teer und Ammoniakwasser flielsen durch 
Rohrleitungen in die Teer- und Ammoniakwassergruben. 
Die Gase gelangen in einen Vorreinigcr, in dem der 
Gasstrom mit schwachem Ammoniakwasser berieselt 
wird. Hicrdurch wird ein Tcil des Ammoniaks ab- 
sorbiert und mit dem abfliefsendon Berieselungswasser 
in die Grube fiir schwachcs Ammoniakwasser geleitet. 
Aus dcm Vorrciniger wird das Gas durch zwei Gas- 
sauger, welclie jc mit einer Dampfmaschine unmittelbar 
gekuppclt sind, angesaugt, darauf durch einen Teer- 
wascher (Pelouze) und einen Sclilufskiihler gedriickt 
und in diesen Apparaten wieder abgekiihlt und von 
den letzten Tecrrcsten befreit. Diese lliefsen in die 
Teergrube, jenes durchstreicht nacheinander drei grofse 
cylindrische Hordenwascher. In letzteren durcblauft das 
Wasser, dem Gasstrom ontgegengesetzt, zuerst den ersten 
Apparat, gelangt dann in ein klcines Bassin und aus 
diesem in den zweiten Wascher. Das den zweiten 
Wascher vcrlassende Wasser wird in ein zweites Bassin 
gepumpt und liiuft aus diesem durch den letzten Wascher 
in dic Grube fiir starkes Ammoniakwasser.

Nach dem Vcrl;tssen der Hordenwascher wird der 
kleinere Teil des Gases, der ais Kraft- oder Leuclitgas 
verwandt werden soli, zuniichst in den Reinigern — 
viereckigen, schmiedeeisernen, in mehreren Etagen mit 
Sagespancn gefiillten Gefiifsen — gereinigt und dann 
in den Gasbehalter fiir Kraftgas geleitet, von wo es 
den verschiedenen Verbrauchsstcllen iiberlassen werden 
kann. Das von Zeit zu Zeit notigc R.cinigen der 
Siigespane erfolgt in dem iiber den Reinigern befind- 
lichen Regenerierraum.

Der grofste Teil des Gases wird in den Gasbehalter 
fiir Ofenheizgas gesandt. Nach dem Yerlassen desselben 
durchzieht es die drei am Anfang der Kondensation



12. Juli 1902. -  679 - Nr. 28.

aufgestellten Luftkiihler und wird hierbei vorgcwarmt, 
wahrend das von den Oefen kommende Gas gleichzeitig 
dadurch abgcktthlt wird. Aus den Luftkiihlern gelangt 
das licizgas durch die Leitung c unmittelbar zu den 
Oefen. — Die iibrigen Wesentlichen Einrichtungen der 
Kondensation sind aus der Tafel 88 zu ersehen.

Das starkę Ammoniakwasser wird aus der Grube 
fiir starkeś Ammoniakwasser in einen Ilochbehalter 
gepumpt und fliefst aus diescm den in der Am- 
moniakfabrik aufgestellten beiden Ammoniakdestillier- 
apparaten zu. Die Kammern dieser Apparatc zeichnen 
sich dadurch aus, dafs sie kreuzweisć versetzte Ueber- 
ląufkastehen fiir das Wasser besitzen und langliclie 
Oeffnungen anfweisen, welche mit unten gezackten Ilauben 
bedeckt sind, und unter welchen hindurch der Dampf 
nach oben dem Wasser entgegenstromt. Durch dic Ein- 
wirkung des Dampfes und der eingepumpten Kalkmilch 
wird das Ammoniak aus dem Wasser frei. Dic wenig

Raum beanspruchenden Breuerschen Ammoniakabtreibe- 
apparate besitzen Mannlocher, durch welche die Kalk- 
kolonnen von aufsen beąuem gercinigt werden konnen, 
oluie dafs ein Abbaucn der einzelnen Kolonncn er- 
forderlich ist. Die aus diesen Apparaten austretenden 
Ammoniakdampfc werden in zwei mit Schwefclsiiure 
gefiillte Sattigungskasten gcleitet. Das sich in ibnen 
bildende schwefelsaure Ammoniak wird schliefslich auf 
die zwischen beiden Kiisten aufgestellte Abtropfbuhne 
ausgcschlagen, durch eine Centrifuge getrocknet und 
in das Salzlager gebracht.

Wenn die zuletzt bescliriebenen drei Anlagen aucli 
im grofsen und ganzen dcnselben Betriebsgang auf- 
weisen, so zeigen sie doch, wie ein Vergleich ergiebt, 
im einzelnen wesentliche Verschiedenheiten, welche 
samtlich den Zweck vcrfolgen, die Gesamtanordnung 
moglichst giinstig und einfach zu gestalten und die 
Ofengase in moglichst ausgiebiger Weise zu verwerten.

M agnetische 
westliclic Abwcicliun 
Meridian botrug:

Technik.
Beobachtungen

der
zu

Majrnetnadel
Bochum. Die 

vom orllichen

1902 um 8 Uhr um 1 Ulir urn 8 Uhr um 2 Uhr
Yorm. naclnn. Torm. nach m.

Monat Tag £ ' Tag £ -  " *
Juni 1. 12 37,8 12 45,5 17. 12 36,2 12 42,5

2. 12 37,4 12 42,2 18. 12 35,9 12 44,8
3. 12 36,5 12 44,3 19. 12 36,4 12 43,9
4. 12 36,3 12 44,5 20. *12 36,6 12 46,1
5. 12 36,1 12 46,0 21. 12 35,2 12 45,4
6. 12 36.3 12 47,2 .22. 12 35,5 12 46,1
7. 12 36,5 12 46,6 23. 12 34,4 12 44,5
8. 12 34,7 12 44,8 24. 12 35,0 12 44,6
9. 12 37,2 12 46,0 25. 12 35,1 12 44,9

10. 12 36,9 12 44,7 26. 12 34,6 12 45,4
11. 12 36,8 12 45,4 27. 12 34,3 12 45.7
12. 12 35,6 12 44,9 28. 12 34,1 12 43,7
13. 12 38,0 12 43,0 2S. 12 34,0 12 45,5
14. 12 36,2 12 42,5 30. 12 36,2 12 43,1
15. 12 36,1 12 47,6
16. 12 37,4 12 43,7

Mittel 12 35,99 12 44,84

Mittel 12 & 40,41 z =  hora 0.
13,5

16

Magnetische B eobachtungen  zu  Nieder Herms- 
dorf, Reg.-Bez. Breslau. Die westliche Abweichung der 
Magnetnadel vom ortliohen Meridian betriig:

1902
um 6 Uhr um 2 Uhr um 8 Uhr 11 m 2 Uhr

vorm. nachm. vorm. nachm.
Monat Tag e Tag £

Juni 1. 8 4,6 8 10,4 17. $ 4,6 8 12,4
2. 8 3,6 8 8,9 18. 8 4,7 8 12,6
3! 8 5,4 8 9,3 19. 8 5,3 8 13,0
4. 8 3,4 8 13,4 20. 8 5,8 8 13,3
5. 8 2,8 8 12,0 21. 8 5,0 8 13,1
6. 8 3,3 8 14,6 22. 8 5,1 8 16,0
7. 8 4,0 8 11,9 23. 8 3,3 8 12,3
8. 8 1,7 8 13,0 24. 8 4,1 8 13,4
9. 8 4,8 8 13,3 25. 8 3,8 8 14,1

10. 8 4,3 8 12,0 26. 8 3,0 8 14,4
11. 8 5,9 8 12,9 27. 8 2,1 8 13,0 .
12. 8 3,3 8 11,5 28. 8 1,4 8 10,5
13. 8 5,3 8 11,6 29. 8 3,2 8 12,3
14. 8 3,3 8 9,8 30. 8 5,1 8 10,3
15. 8 4,8 8 14,4
16. 8 5,3 8 11,1

Mittel 8 4,08 8 12,36
Mittel 8® 8,22 ~ =  hora 0. 4. 5.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Englische K ohleneinfuhr in  H am burg .  Im Monai

Juni 1902 kamen heran von: 
Northumberland und 

Diirham 
Midlands 
Schottland 
Wales 
Koks ■.

127 608 t gegen 133 296 i in 1901 
43 200 t „ 35 909 t
74 093 t
12 372 t 

190 t

»
»
»
»

61 887 t 
16 635 t .

Westfalen
Amerika

257 463 t gegen 247 727 t in 1901 
160 778 t „ 142 930 t„  „

1 514 t t ,, ..
zusammen 419 755 t gegen 390 657 t in 1901.

Es kamen somit 29 098 t mchr heran ais in derselben 
Periode des Vorjahres. Die Gesamtzufuhren yon Grofs- 
britannien, Westfalen und Amerika bclrugen in den ersten 
secli8 Monaten des Jalires 1902 2 201 645 t gegen
2 081 121 t im gleichen Zeitraum des Yorjahres, mitlmi 
1902 120 524 t melir.

Der Geschiiflsgaiig in samtlichen Sorten war ziemlicii 
seUleppend, doeli kamen dem Geschiift die selir niedrigen 
Flufsfracliten zu Hilfe, die es ermSglichten, dafs grofse’ 
Qtiantitiiten IColile nach dem Inlande abgestofsen werden 
konnten.

See f r a c h t  en blieben andauernd gedriickt.
(Mitgeteilt von II. W. H e i d m a n n  in Hamburg.)
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Produktion des Bergwerks-, Hiitten- und Salinen-Betriebes. im bayerischen Staate

fur das Jahr 1901.

(Nach den Zusąmineiistellungen des Kgl. bayerischen Oberbergamts in MUnchen.)

Ergebnisse im Jalire 1900 Ergebnisse im Jahre 1901

P r o d u k t e
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I. U e r g b a u.
A. V o rb e ’b a l t e » e  Mi n e r  a li en.

1. Stein- und Pechkoh len ................................. 14 1 078836,671 12 609 218 6757 13 1 087 149,907 13 213 862 7118
2. Braunkohlen....................................................... 10 34170,705 136 001 194 7 24 439,500 94 171 159
3. E i s e n e r z e ...................... ...................... 34 178 441,150 799 970 772 36 158 820,000 727 557 842

3 — — 21 3 — — 17
4 — — 60 3 — — 36

6. A rsenikerze....................................................... 1 — — 10 — — — —
7. Gold- und Silbererze...................................... 1 — — S — — — —
8. Z innerze............................................................ — — — — — — — —

— — — — — — — —
10. A n tim o n e rz e ................................................. — — — — — — — —

1 — — 1 — — . — —
12. Schwefelkiese und Yitriolerze . . . . . 3 2 120,000 25 370 59 2 2 648,600 32 721 40
13. S teinsaiz............................................................ 1 1 298,208 26 249 133 1 1 318,520 24 837 100

Summo I A 72 I 294 866,734 13 596808 7995 65 i 274 376,527 14 093 148 8312

li. N ic h t  v o rb e  li a lt . M i n e r a 1 s u b s t a n z e n.
i .  G r a p h i t ...................................... ; . . . — 9 248,000 546 480 — — 4 434,850 231 742

— 47,000 4 700 — — — — —
3 Ocker- und F a r b e r d c ................................. — 11504,000 100 314 — — 84 929,000 409 540 —

58 795,000 273 097 __ — 35 450,000 116 561 —
5. Tlionerde, feuerfeste ....................................... — 187 500,800 1 854 756 — — 143 028,000 1 074 202 —
6. S p e c k s te in ....................................................... — 1 977,000 ■ 128 960 — — 2 291.000 167 430 —

— 7 456,000 . 42 274 — — 5 220,000 28 300 —
S. Sćjiwerspath....................................................... — 10 515,000 60 269 — — 8 711,000 71 605 —
9. F e l d s p a t h ....................................................... — 460,000 6 890 — 788,000 7 658 — ■

10. Dach- utid T a te l s c h ie f e r ............................ — 1 904,000 85 830 — — 1 024,000 48 482 —
11. C em entm crgel.................................................. — ISO 032,000 296 218 — — 76 663,000 255 728 —
12. S e l im i r g e l ....................................................... — 414,500 17 721 — . — 366,000 13 824 —

— 35 484,000 68 797 ■ — — 3 581,000 23 564 —
l i. lC a lk s te in e ....................................................... — 297 635,000 445 842 — — 356 239,000 753 945 —
15. S a n d s tc in e ....................................................... — 314 154,000 1 515 180 — — 355 850,000 1 299 104 __
16. W e tz s te in e ............................................ ..  . — 25,000 2 000 — — 10,000 2 000 —

— 397 062,000 1 022 242 — — 414 921,000 659 030 —
18. G r a n i t ............................................................ — 209 350,000 2 299 535 — — 168 573,000 1 974 831 —
19. Melaphyr ...................................... ....  . . — 313 928,000 941 784 — — 352 715,000 1 058145 —
20. Hodenbelegsteiiie . ............................ ..... — 16 268,000 307 592 — 1 550,000 30 500 —
21. I.ithogriłphiesteine............................................ — 16 030,000 1 312 400 — — 9 500,000 931 000 —
22. O u a rz s a n d ....................................................... — 42 671,200 80 185 - — 37 710,000 43 154 —

Summę 1 B — 2112 460,500 11 413 066 — — 2 063 553,850 9 200 345 —

II. S a l in e n .
K o c h s a lz .................................................................. 6 44 431,804 1 931187 227 6 41 217,191 1 837 333 241

III. na t ten .
1. Eisen und zwar: 

a) Gufseisen.
a) JRohoisen in Giingen und Masseln . 3 82 327,044 4 456 795 454 3 72 070,524 3 791 874 424
,<J) Gufswaren aus E r z e n ...................... 1 29,060 4 265 sub a a 1 75,685 10 171 sub a y
y) ., „ Iloheisen . . . . 80 89 692,365 18914416 6164 80 76 191,356 16 148 983 5569

b) Sclimiedeeisen.
n) S t a b e i s e u ............................................ 10 50 140,912 8 443 449 1271 10 29 977,503 4 103 375 1254
/?) E ise n d ra k t............................................ (1) 15 603,500 2 069 486 sub b y n i 12 661,235 1 669 223 subb y

3 121 064,441 15 467 880 1823 3 109 464,218 14 379 378 1815
Sumine 1' Eisen 97 358 857,332 49 356 291 9712 97 300 440,521 40 103 004 . 9062

2. Yitriol und P o t ć e , ......................................... 1 548,52S 137 673 47 1 590,202 150 452 44
3. G laubersalz ...................................................... 1 1 893,000 57 700 7 1 1 892,683 56 780 4
4. Schwefelsaure Tlionerde................................. — — — — r n _ _
5. Scliw eftslsaure......................................  ■. . 3 123 910,000 5 009 000 300 3 115 774,889 4 680 656 282

Summę III 102 485 208,850 54 560 664 10066 102 418 698,295 44 990 892 9392
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M u n z p r a g u n g .  Auf den deutschen Munzstiitten sind  
im Monnt J u n i  1902 gppriigt worden: 8 537 400 Jt. 
in Doppelkronen, 501810 in Filnfmarkstucken,
5 316 550 j L  in Zwoimarksluckcn, 139 117,40 *Jt. in 
Zehnpfennigsiijckeii,  136 290,70t>/£ in Fiinfpfennigftiicken und 
5410,66 JC . in Einpfennigstttcken. Die Gcsamtauspriigung 
an Reirhsmunzen, nach Abzug der wieder eingezogenen  
Stuoke, bezifferte sich Ende J u n i  dieses Jalires auf 
3 814 755 190 <JL in Goldmiinzen, 585893 278,10 JO. 
in Silbermunzen, 69 094 806,65 JL. in Ńickclmunzen und
15 755 122,84 JL  in Kupfermiinzen.

Yerkehrsiyesen.
W agengestellung im Ruhrkohlenreviere  fiir die 

/ i-ii vom 23 bis 30 Juni 1902 nach Wagon zu 10 t.

Datum

Es
vnrlangt

sind

gestem

Die Z uf u lir nach den 
Rheinhafcn betrug:

Monat Tag

im Essener 
und

iilberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk nach "Wagon 

zu 10 t

Juni 23. 14 514 14 514 ■
= '  \- 24. 15 901 15 901 Essen Huhrort 14140

25. 16 016 16 016 Duisburg 11 711
26. 15 552 15 552 llochfeld 1825
27. 15 589 15 589 Elberteid Uuhrort 155

n 28. 14 622 14 622 Duisburg 41
29 1 409 1 409 » llochfeld 36

)) 30. 13 380 13 380 '/ llsamni en 27 908
Essen Dortm.

/tisaminon: 106 983 106 983 Ilafen " 36
DurchsChnittl.: 15 283 f. and. Giitcr 17
Vt»rhaltniszatil : 16 288

Vom 1. bis 7. Juli 1902.

Datum

Es sind 

verlangt | gestellt

Die Zutuhr nach den 
Rheitiliafen betrug:

Monat Tas'

im Essener 
ynd

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk nach Wagen zu 1 0 1

Juli 1. 15 240 15 240 Essen Ruhrort 9 053
n 2. 15180 15180 Duisburg 6 204

3. 15 511 15 ń l l llochfeld 1554
4 15 709 15709 Elberfeld Ruhrort 52
5. 15 250 15 250 J) Duisburg 9
6. 1356 1356 llochfeld 18

» 7. 14 792 14 792

16 890
Zusammen 93 038 93 038 Essen Dortm.

Durch- Ha fen 46
schnittlich 15 506 fiirandere

Ver- Giiter 9
haltniszahl 16 288

Kolilen-, Koks- u n d  Brikettversand. Von den
Zechen, Kokereien und Brikettwerken des Ruhrbezirks sind 
vom 23. bis 30. Juni 1902 in 7 Arbeilstagen 106 983 
und auf den Arbeitstag durchschniUlich 15 283 Doppel- 
wagen zu 10 t mit Kohlen, Koks und Briketts beladen 
und auf der Eisenbahn versaudt worden gegen 89 562 
und auf den Arbeitstag 16 284 Doppelwagen in demselben 
Zeitraum des Vorjahres bei 5 */2 Arbeitstageu. Es wurden 
demnach vom 23. bis 30. Juni des Jahres 1902 auf 
den Arbeitstag 1001 D .-W . weniger und im ganzen 17 421 
D .- W .  oder 19,5 p€(. melir gefordert und zum Versand 
gebracht ais im gleiehen Zeitraum des Yorjahres.

Der Versand an Kohlen, Koks und Briketts stellte sich 
auf der Eisenbahn vom 16. bis 30. Juni 1902: 
im Ruhrbezirk auf 202 494 D.-W. gegen 192 233 i. V. 
im Saarbezirk auf 31 123 „ „ 26 835 „
in Oberschlesien auf 66 571 „ „ 65 108 „
und in den drei Bezirken
zusainmeu auf 300 188 D.-W. gegen 284 176 i. V 
und war demnach:
im Ruhrbezirk . . . . 10 261 D .-W . oder 5,3 pCt.

hbher,
im Saarbezirk . . . .  4 288 „ „ 16,0 „

hoher,
in Oberschlesien . . .  1 463 „ „ 2,2 „

Ii9her
und in den drei Bezirken

zusammen....................... 16 012 D.-W. oder 5,6 pCt.
hoher ais in derselben Zeit des Vorjahres.

lin ganzen Monat Juni des Jahres 1902 stellte sich 
derYersand an Kohlen, Koks und Briketts auf der Eisenbahn 
im Ruhrbezirk auf 397 741 D.-W. gegen 39 1 377 i. V., 
im Saarbezirk „ 60 153 „ „ 54 195 „
in Oberschlesien „ 132 876 „ „ 134 999 „
und in den drei Bezirken
zusammen auf . 590 770 D .-W . gegen 583 571 i. V.,
und war demnach:
im Ruhrbezirk . . . .  3 364 D .-W . oder 0,9 pC t,

hoher,
im Saarbezirk . . . .  5 958 „ „ 11,0

hoher,
in Oberschlesien . . .  2 123 „ „ 1,6 „

niedriger 1
und in den drei Bezirken

zusammen . . . .  7 199 D.-W. oder 1,2 pCt.
hoher ais in derselben Zeit des Yorjahres.

Die Gesamtforderung bezw. der Gesamtvei'sand an 
Kohlen, Koks' und Briketts in den ersten sechs Monaten 
des Jahres 1902 betrug :
im Ruhrbezirk 2 269 827 D.-W. gegen 2 377 426 i. V.,
im Saarbezirk 347 280 „ „ 344 657 „
in Oberschlesien 781 992 „ 861 897 ,,
und in den drei Bezirken

zusammen 3 399 099 D.-W. gegen 3 583 980 i. V. 
und war demnach:
im Ruhrbezirk . . 107 599 D .- W ,  oder 4,5 pCt.,

niedriger,
im Saarbezirk . . .  2 623 „ „ 0,8 „

hoher,
in Oberschlesien . . .  79 905 „ „ 9,3 „

niedriger 
und in den drei Bezirken

zusammen . . . .  184 881 D.-W. oder 5,1 pCt,
niedriger ais in derselben Zeit des Vorjahres.

Von den Zechen, Kokereien und Brikettwerken des 
Ruhrbezirks sind vom 1. bis 7. Juli 1902 in 6 Arbeits- 
tagen 93 038 und auf den Arbeitstag durchschnitt- 
lich 15 506 Doppelwagen zu 10 t mit Kohlen, Koks und 
Briketts beladen und auf der Eisenbahn versandt worden 
gegen 95 866 und auf den Arbeitstag 15 977 Doppel
wagen in demselben Zeitraum des Vorjahres bei gleichcr
Anzahl Arbeitstagen. Es wurden demnach vom 1. bis
7. Juli des Jahres 1902 auf den Arbeitstag 471 und
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im ganzen 2828’ D .-W . oder 3,0 pCt. weniger ge/ordert 
und zum Versamt gebracht ais im gleichen Zcitrauin des  
Vorjahrcs.

A m t l i c h e  T a r i f v e r i i n d e r u n g e n .  S ii d w c s  td o ii i s t  h -  
s c li  w e i z e  r i s c l i e r  G ti t er  v c  r k e li r. Die im VII. Naci:(rag 
zum Ausnalimetarif liir Steinkohlci) u. s. w. Sudwest-  
.deulscl.iland-Mitlel- und Weslscliweiz enthalteneiiSclinittfracht- 
siilze fur die Slalionen der Giirbethalbahn werden mil  
Wirkung vom 1. 7. 1902 um 10 bis 40 Cts. fiir 1000 kg  
eriniifsigt. Niihere Auskunft geben die  beleil.  W rwaltungen  
und unser Glilerlarifbureau. Karlsruhe, 24. 6. 1902. 
Nainens der beteil; V erw altungen: gr, Gen.-Dir. der bad. 
Stiiatseisenb.

Ni ed e rs o li 1 cs. S 1 e i n k o h I e n v e r k c h r n a c h  
S l a l i o n e n  der  I) i r. - B e z. B e r l i n  und S l e t1 i n 
(Gr uppe  III). Vom 1. 7. d. J. ab wird dic an der 
Strecke Bergen a. K.-I,auterbach gelcgcne Haltestelle Pastitz 
in den vorbezeichnelcii Verkehr einbezogen. Ucber die 
Hohc der Frachtsiitzc geben die beleil. Dienslstellen niihcrc 

.Auskunft. Breslau, 27. 6. 1902. Kgl. Kisenb.-Dir., im 
Namen der beteil. Verwaltungcn.

N i e d e r s c h l e s .  S t e i n k o h l e n v c r k e h r  n a c h  
S t a  l i  o n e  n d e r  D i r. - B ez .  • B r o m  b c rg,  D a n z i g  u n d  
K o ii i g s  b e r g  i. Pr. Vom 1. 7. d. J .  ab werden die  
Slalionen der Nebenbahn K onitz-Lippusch und dic Station 
Pom eiske der Teilstrecke Blilow-Pom eiske  des Dir.-Bez.  
Danzig in den yorbezcichnelen Verkehr einbezogen. Ueber  
dic  Hohc der Frachtsiitze geben d ic  beteil .  Dienslstellen  
niihere Auskunft. Breslau, 27. 6. 1902. Kgl. Kisenb.-Dir-,  
im Namen der beteil .  Verwaltungen,

Ulie i n. - w es tf. - n i e d c r l a n d i s c h e r  V e r k c h r. 
Ausnahmeiarif fiir Steinkohlen und Koks vom 1. 4. 1897. 
Dic in dem voin 15. d. Mts. ab gliltigen Nachtragc X zum 
Yorbezeiohneten Ausnahmetarife eiithaltenen eriniifsiglen 
Frachtsiitze des Aiisnahmetaiifs A fiir dic Station Amersfoort 
der holliindischcn Eisenbahn gelten mit Wiikung vom
1. 7. d. J .  ab auch im Verkelir nach der Station Amersfoort 
der niederliindisohen Centraleisenbahn. Essen, 24. 6. 1902. 
Kgl. Eisenb.-Dir., nainens der beteil. Vcrwaltungcn.

O e s t c r r.-u n g a r. - b a y  e r. G ii t e r t a r i f. Teil V,  
Heft 1, vom 1. 5. 1901. (Kohlenverkehr Oestcrr. Bayern.) 
Mit Gultigkeit vom 20. 7. 1. J .  gelangen fiir die Befordurung 
von Braun- und Steinkohlen in Ladungen von mindestens
10 000 kg von Hausham und Miesbach nach Golling 
direktc Fracłitsiitze zur EinfUhrung. Miinchen, 25. 6. 1902, 
Gen.-Dir, der k. b. Staatseisenbahnen.

Oberscliles. - os t c r r. - u nga r. K o h l e n  v e r k e l i  r. 
Tarifheft II. Vom 1. 7. d. J. ab werden dic Slalionen 
Jajce und Vares der bosnisch-hcrcegovinischen Slrfalsbahnen 
in den obenbezcichneten Verkehr einbezogen, Ueber dic 
Hohc der Fraclitsiiizc geben die beteil. Dienslstellen Aus
kunft. Kattowitz, 28. 6. 1902. Kgl. Kisenb.-Dir, nainens 
der beteil. Verwaltungen.

Hanso at  iscli - ostde u t sch e r G iiter v c rkeh r. Mit 
Gultigkeit vom 10. 7. d. J. ab werden im Uebergangs- 
verkehr zwischen den StalioniMi der Kleinbahn Kiisliil- 
NatzlafT und der Schlawer Kreisbahn einerseils und der 
Station Hamburg der LUbeck-Biichener Eisenbahn andererseits
u. a. Steinkohlen, Braunkolilen, Koks. Torf und Brikelts in 
Wagenladungen von mindestens 10 000 kg oder bei Fraclit-

zahlung fiir dieses Gewicht die Frachtsiitze der U eber-  
gangsstationen Koslin und Schlawe lim 2 Pf.  fUr 100 kg  
ermiifsigt. Vom gleichen T age  ab wird die ueben der 
staatlichen Um schlagsle llc  Breslau-Oderhafen ge legenc  Hafen-  
anlage der Sladt Breslau mit der Bezeichnung „Breslau  
Stadthafon" in dcmselben Umfage wio Breslau Oderhafen  
ais Tarifstalion in den hansealisch-ostdeutscheii Giiter-  
vcrkehr einbezogen. Die neue Tarifstalion dient nur dem  
Vcrkehr von Frachlgut in W agenladungen nach und von 
der Hafenbahn der Sladt Breslau Fahrzeuge und Spreng-  
stolTc sind ausgeschlossen. Dic Fracht wird zu den Siitzen 
fiir Breslau Oderhafen berechnct, ohne dafs daran d ic  
Bedingungen des Umschlages liir die  nach dem Hafen  
gehenden und von ihm austretenden W agenladungen  
gekniipft wird. Berlin, 30. 6. 1902. Kgl.  E isenb .-D ir . ,  
namens der beteil .  Yerwaltungen.

Ycreine und Versammlungeii.
VI. In te rn a t io n a le r  W ohnungskongrefs .  Der 

Internationale Wohnungskongrers, der vom 15. bis 19. Juni 
d, J. in DUsseldorf und damit zum ersten Mai auf 
dcutschem Boden tagte, erfrcute sich eines aufserordentlich 
starken Zuflusses von Teilnehmern aus allen Teilen des 
Reiches und des Auslandes, wozu nicht am wenigslcn der 
Umstand beigetragen haben dllrfte, dafs sich unmiltclbar an 
ihn ein Internationaler Arbeiterversicherungskongrefs schlofs. 
Bemerkcnswert war auch die grofse Zalil der amtlichen 
Deleęierten, unter dencn zum ersten Małe auf einem 
Intemationalen Wohnungskongrefs ein Vertreter des Deutschen 
Reiches zu verzeichnen war, ein erfreuliches Zeichen fiir 
das wachsende Interesse, das die Reichsregierung der fiir ein 
gesundes Volksleben so wichtigen Fragc der Regelung der 
Wohnungsverhaltnisse entgegenbringt. Das erste zur Ver- 
handlung stehendc Theina: „Die Abhiingigkeit der Wohnungs- 
mieten von Bodenpreis, Baukosten und Besteuerungff wurde von 
Herrn Professor Fuchs-Freiburg beliandelt und gab sich ais 
eine Woiterfiihrung der bereits auf der vorjalirigcn Tagung 
des Vereins fiir Sozialpolitik erorterten Frage, ob an den 
ErhohUngen der Mictspreise mehr die slcigende •Grundrcntc 
oder die gestiegenen Arbeilslohne und Materialprcise scliuld 
sind. Die Hauptursache der Wohnungsnot sieht der 
Referent in dem aufserordentlichen Anwachsen der stadtischen 
Bevolkcrung, dem gegeniiber sich die Dezentralisation der 
Wohnungsnachfrage durch Verbesserung der Verkehrsmittel 
ais unzureicliend erweise, wie auch das in Deutschland 
iibliche kapitalschwache Kleinunternelunerlum des Bau- 
gewerbes eine gesunde Bcfriedigung des Wohnungskonsums 
nicht zu gewiihren vermoge. Zu verkennen sei auch nicht 
der Einflufs des Bebauungsplanes. Bei den Erstellungs- 
kosten spielten die Baukosten (Malerialpreise und Lohne) nur 
eine nebensiichliche Rolle neben der Zunahmc der oflentlich- 
reclitlichen Belastung, der hypothekarischen Verschuldung 
und der Bauspekulation. Die Grundlage der letzteren bilde 
die bestehende Organisation des Realkredites, die im hochsten 
Mafse reformbediirflig sei. Aus dem zweilen in den Hiinden 
des Genpssenschaftsanwaltes Dr. Criiger liegenden Referatc 
„Die Selbsthilfe der Wohnungsbcdurftigen auf dein Gebiete 
des \Vo!inungswesens“ seicn einigc Zali len bctrcllend dic Ent- 
wicklung der Baiigenossenschaften in Deutschland wieder.-e- 
geben, Danach halle sich dic Zalil der reinen Baugenosscn- 
scliafteii bei uns von 16 iin Jalire 1871 auf 53 in 1876 ge-
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hoben, dann jedoch wieder stark vermindert (28 in 1888), im 
letzlen Jahrzelmt ist sie aber wieder aufserordentlich lebliaft 
gewachsen, und 1901 ziihlte man in Deutschland 466 Bau- 
genoesenschaften. Dieser Aufschwung erkliirt sich einmal 
neben wirtschaftlichen Konjunktureinflussen aus der Be- 
seitiguii!; der vor dem Gesetze von 1889 die genossen- 
schaftliche Beteiligung vielfacli beengenden, „unbeschriinkten 
Hafipfliclit ‘ und sodann aus der reiclien Darbietung billigen 
Leihkapilals aus den seitdem aufgesammelten Veimogens- 
bestiinden der Invaliden versicherungsan8talten. Ais dritter 
Hauptreferent behandelte Herr Landesral Dr. Liebrecht- 
Hannover dic Frage der FSrderung der Errichtung kleiner 
Wohnungen durch Staat, Gemeinde und iiffentliche Kijrper- 
schaflen, wobei er seinem Vortrage den leilenden Gedanken 
unterlegle, dars der Staat positive Mafsnalimen zum Bau 
kleinerer Wohnungen zu fordern habe, indem er die dazu 
erforderlichen Organe schaffe und ihnen die flnanziellen 
Mittel gewilhre, um da zu helfen, wo die Ililfe der zuniichst 
Beteiligten oder die Hilfe anderer nicht ausreiclie. Durch 
Schaffung eines RŚichswohnungsamtes werde man in dic
Lagę gelangen, den richtigen W eg hierzu zu finden.
A lle  drei Referate halten eine sehr lebhafte Dcbatte 
zur Folgo, auf die jedoch hier nicht eingegangen,
werden kann. — Der niichstc Internationale Wolinungs-
kongrefs soli 1905 in Liłttich slati finden. Ais ein erfreuliches 
Iihgebnis des diesjiLhrigen DUsseldorfer Kongresses darf es 
auch angesetien werden, dafs sich eine grofse Geneigtheit  
zur Einberufung eines Deutschen Wohnungskongresses gezeigt 
hat, der aller Voraussichl nach schon im niichsten Jahre 
zusammentreten wird. Dr. J.

H erbst-Versam m lung des „Iron and Steel In- 
stitu te“ in  Dusseldorf am 3. und 4. September 1902.
Die genanulen beiden Tnge sind der cigentlichen Ver- 
saminlung, Vortriigen und Diskussionen gewidmet. Am
4. September werden aufserdem nachmittags Ausfliige zur 
Ausstellung sowie in die unmittelbare Umgebung von 
DUsseldoif unternommen. Am 5. September sollen ver- 
schiedcne grofsere industrielle Wcrke in Essen, Dortmund, 
Ruhrort, Oberhausen und Duisburg bcsucht werden. Fur 
den folgenden Tag ist die Besichtigung di;r Schwebebahn 
in Elbcrfeld und der Kaiser Williclm-Brucke bei Mungsten 
in Aussicht genommen. Im Anschlufs an diese Ausfliige 
finden noch grofsere Exkursionen nach Ilsedc und Peine 
sowie in das Saarrevier statt.

Generalversammlungen. H e d w i g s h i i t t e ,  A n- 
t h r a z i t - , K o h l e n -  u n d  K o k s w e r k e J a m e s  
S t e v e n s o n ,  A . - G .  21. Juli  d. J . ,  vorm. 11 Uhr, in
den Geschiiftsriiumen der Gesellschaft zu  Stettin.

B r a u n k o h l e n - I n d u s t r i e  u n d  H a n d e l s -  
G e s e l l s c h a f t .  21. Juli  d. J . ,  mittags 12 Uhr, zu Berlin,  
Fram osischestr .  29.

Marktberichtc.
R u h rk o h len m ark t .  Es wurdon an Kohlen- und 

Kokswagen auf den Staatsbahnen taglicli, durchsclmitt- 
Iicli in Doppelwagen zu 10 t berechnet, gestellt:

1901 1902 Verhiiltniszal>l
1.— 15. Juni 16 172 16 271 16 293

1 6 . -8 0 .  „  16 698 15 601 16 288

Die durchschnittliche tiigliche Zufuhr an Kohlen und 
Koks /.n den Rheinhafen betrug in Doppelwagen zu 10 t in

Duis

1901

bnrg

1902

Kuhrort 

1901| 1902

IIocl

1901

lfHld

1902

Dieso drei 
Hafen zus.
1901 | 1902

1.— 7. Juni 
8 .-1 5 .  „ 

1 6 .-2 2 . „ 
2 3 .-3 0 . .

1449
1240
1345
1552

1030
1017
1146
1679

1515
1851
2069
2329

1476
1475
1266
2042

345
277
259
375

296
285
322
266

3309 2802 
3368 2777 
3673i 2734 
42561 3987

Insgesamt 5586 | 4872 7764 i 6259 1256 1169 14606112300

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im 
Juni am

2. 4. 9. 12. 16 21. 24. 28.
2 97. 2,76. 2,90 3,09. 3,03. 2,91. 2,87. 2,68.

Dic Forderung der Syndikatszechen hat im Juni 
mit 25 Arbeitstagen 3 978 596 t betragen. Da die Be- 
teiligungsziflcr sich auf 5 005 633 t belief, ergab sieli 
eine Minderforderung von 20.52 pCt. Im Monat Mai 
war dic Forderung gogen die Beteiligung um 18,17 pCt., 
im Juni 1901 um 8,33 pCt.. zuriickgebliebon. Arbeits- 
tiiglich wurden 159 144 t gogeniiber 163 550 t im Vor- 
monat gefordert. Im gleichen Monat des Vorjahres 
betrug die taglicho Forderung 173 636 t.

Wahrend die Marktlage in der crsten Iliilfte des 
Monats Juni ein gogen den vorhergehenden Monat 
wenig verandertes Bild boi, war leider in der zweiten 
Halfte eine Verringerung der Nachfrage nicht zu ver- 
k(innen, welche das Einlegen einer grofeeren Anzahl 
von Feierschichten fiir einen Teil der Zechen notwendig 
maehte. Die auf den industriellen Werkon vorgenommene
Inventur war dabei jedenfalls nicht ohne Einflufs. Dor
Bedarf der Ziegeleien gestaltete sich etwas giinstiger, 
ais man nach den allordings sehr geringen Erwartungen 
angonommen hatte. Der anhaltend gtinstige Wasser
stand des Rheines gestattete auch weiterhin eine lebhafte 
VerschilTung, sodafs dic Bestaude in den Lagern der 
Ruhrhafen etwas gesehwunden sind.

In dem regelmafsigen Abruf der G ą s k o  h i e n  ist 
kcine Veranderung zu verzeichnen.

G a s f l a m m k o h l e n  haben eine Verringerung der 
Nachfrage erfahren, welche in dor Ilauptsache auf die 
Aufbestellungen der Eisenwerke zuriickzufuhren ist.

Von F e t t k o b l e n  waren kleine Niisse gut gefragt, 
grobe Niisse dagegen wenig begelirt. Kokskohlen fanden 
weiterhin geniigenden Absatz.

Die schon seit lśingerer Zeit aufserordentlich un- 
giinstigen Absatzverhaltnisse der M a g e r k o h l e n  haben 
keine Besserung erfahren. Nur nach Anthrazitniissen 
seheint sich die Nachlrage etwas lebhafter zu gostalten.

Der K o k s a b s a t z  im Monat Juni hat rd. 528 800 t 
betragen gogen 538 700 t im Mai d. J .  und 539 000 t 
im Monat Juni 1901, es kann demnach leider immer 
noch keine Besserung festgestellt worden.

Die thatsachliche Erzeugungs - Einschriinkung der 
Syndikats-Mitglieder stellte sich im Juni auf rd. 27,5 pCt.
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der BeteilignngszifTem; dic Einschrankung im ersten 
Seinester bereclinet sieli auf durchschnittlich 32 pCt.

Die Verkaufe fiir das II. Seinester sind inzwischen 
abgeselilossen worden; dic Preise haben bekanntlieli 
keine Aendcrung erfahren, dagegen baben manchc Hoeli- 
ofenwerke, namentlich die Siegerlander, ibre Beziigc 
noeli weiter eingeschrankt, teils um ilire Lagcrbestiinde 
aufzuarbeiten, teiis aber auch, weil die Absatzvcrhiiltnisse 
sie zu einem nocli langsameren Betriebe genotigt haben. 
Erfreulicherwcise hat der Koksabsatz nach dem Minette- 
revier gegen die ersten Monate des Jahres sich einiger- 
mafsen gelioben.

Wahrend der Monate Juli und August diirften die 
entstehenden Ausfalle durcli stiirkeren Seeexport einiger- 
mafsen ausgeglichcn werden, da gerade in diesen Monaten 
sich dic iibcrseeischen YerscliifTungen schr zu hiiufen 
pflcgen, immerhin mufs fiir den Monat Juli yoraussicht- 
licli mit einer Einschrankung von 35 pCt. gerechnct 
werden.

Die Absatzverhaltnissc fiir Gicfsereikoks, Brechkoks 
und Siebkoks wcisen keinerlei Verandcrung auf; der 
Abruf bleibt, der Jahreszeit entsprpchend, nocli schleppend.

Der Gesamtabsatz an B r i k e t t s  im Juni betrug 
13S 230 t gegen 126 151 t im glcichen Monate des 
Vorjahres. Im 1. Ilalbjahr 1902 wurden 772 180 t 
gegen 768 740 t in der ersten Ilallte des vorigen Jahres 
abgesetzt.

S e h w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k .  In der Marktlagc 
fiir scliwefelsaures. Ammoniak ist im letzten Monat eine 
bemcrkbare Aendcrung nicht eingetreten. Wenn auch 
die englischen Noticrungen fiir prompte Lieferung, die 
bekanntlieli das nortnale Mąfs erheblich uberschritten 
liattcn, zur Abschwachung neigten, so blieben docli die 
Fordcrungen fiir spiitcrc Sichten (Oktober/MiirzJ, dic 
sich auf l i i .  15 s. bis 11 L. 17 s. 6 d. stcllen, hiervon 
unberiilirt.

Im Inlande sind die Absalzverhaltnisse fortgesetzt 
giinstig; der Verbrauch weist in den Monaten Januar/Mai 
eine Zunah.me von iiber 20 000 t gegcniibcr dcmjenigen 
des Yorjahres auf. Vorrate sind nicht vorhandcn, und 
dic im hiesigen Bczirk verfiigbaren Mengen sind bis 
Endc nachsten Jahres annahernd vcrkauft.

Te e r .  Die Abnahme des Teers erfolgte ebcnfalls 
regelmafsig und blieb auf der Hohe der Erzeugung, 
trotzdem der Marki; fiir Teerole eine leichte Vcrflauung 
erlitton hat. Fiir Teerpech bestcht nach wie vor eine 
lcbhafte Naclifrage; hicrdurcli wird die gute Verfassung 
des Tcermarktes auch aufrecht erbalten.

Benzo l .  In England blieb der Absatz fiir Benzol 
in der letzten Zeit mangelhaft und die dort bestchenden 
Vorriite konnten Abnehmer nicht finden. Ein weiteres 
Zurjickgcjien der Preise ist indessen nicht eingetreten, 
dic Noticrungen hielten sich mit 8 d. fiir 90 er 
Benzol und 7 d. fiir 5 0 er Benzol auf dcm Stand, den 
sie zu Anfang Juni cinnahmen.

»
»
»
»

»

Auf dem Festland bleibt dic Ahnalime des Benzols 
geregelt; dic erzeugten Mengen haben bislier schlank 
Unterkunft gefunden.

Essener Borse. Amtlicher Bericht vom 7. Juli 1902, 
aufgestellt von der Borsen-Kommissiori.

K o h I e n , K o k s  u n d  B r i k e t t s .  

Preisnotierungen iin Oberbenjamtsbezirke Dortmund.  
Sorte. Pro Tonno loco Werk

I. G n s -  u n d  K ia  iii nikoli l e  :
a) G a s lo r d t r k o l i l e ........................  11,00 — 12,50 <JL
b)  GasflammfSrderkohle . . . 9,75— 11,00
c) Klammforderkolile . . . .  9,25— 10,00
d) Stiickkolile..............................13,25 — 14,50
e) Halbgesiebte..............................12,50— 13,25
f) Nufskohle gew. Kom 1) _ 1 2 ,5 0 -1 3 ,5 0  .,

n » »
„ „ HI . 1 1 ,2 5 -1 2 ,0 0  „
„ „ IV . 9,75 — 10,75- ,,

g) Nufsgruskohle 0 —20/30 min 6,50— 8,00 „
„ 0 - 5 0 / 6 0  „ 8 ,00— 9,00 „

h) G ru sk o l i le ........................  4 ,50— 6,75 „
II. F e t t k o h l e :

a) Korderkohle . . . . .  9 ,0 0 — 9,75 „
b) Bestinelierte Kolile . . . 10,75 — 11,75 „
c) S tiickkolile .............................. 12,75 — 13,75 „
d) Nufskohle gew. Korn I) 12 7 5 __13 75

» n » BJ
„ „ III • 11,00— 12,00 „
„ „ IV . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „

e) K o k sk o h le ..............................9,50 — 10,00
III. M a g  e r e K o li 1 e :

a) K o r d e r k o h le ............................. 8 ,00— 9,00
b) Korderkohle, melierte . . . 10,00— 10,50
c) Forderkohle, aufgebesserte, je

nach dem Stiiekgehalt . 11,00 — 12,50
d) Stiickkolile............................. 13,00 — 14,50
e) Anthrazit Nufs Korn I . . 17,50 — 19,00

„ „ „ II . . 19,50— 23,00
f) F o rd e rg ru s ............................. 7,00— 8,00
g) Gruskolile unter 10 mm . . 5 ,00— 6,25

IV. Koks:
a) Hochofenkoks . . . .  15,00
b) G ie fse re ikoks ........................17,00 —18,00
c) Brechkoks I und II . . 18,00— 19,00 „

V. Br i ke t t s :
Briketts je nach Qualiliit. . . 11,00— 14,00

Marktlage fortgesetzt still. Niichsle Borsenversammlung 
tindel am Montag, den 14. Juli 1902, nachmittags 4 Uhr, 
im „Berliner Hofff Hotel Ilartmano, statt.

X A usland ischer  E isenm ark t.  Der s c h o t t i s c h e  
Rolieiseninarkt war in letzter Zeit ruhig aber stetig. In 
Warrants dauert eine gewisse Knapplieit fort, schottische 
sowie CleveIandsorten haben zuletzt die hochsteii Siitze des 
Jahres notiert. In schottischen Warrants wurde zu 54 s.
11 <2. enssa und zu 55 s. 3 d. iiber einen Monat gethiitigt, 
in Clevelandwarrants zu 49 s. 7 ‘/2 d. bis 49 s. 9 d. 
bez w. zu 49 s. 9 j/2 d. bis 49 s. I I 1/* d. Cumberland 
Hamatitwarrants blieben, wie in den Vorwochen, ziemlich. 
vernachlassigt und notieren 60 s. eassa. Die .gewolinlichen 
schottischen Koheisensorten behaupten sieli fest. Es sind 
filnf Hochofen mehr in Betrieb ais im Vorjahre und die
Erzeugung wird fast in ihrer Gesamtheit absorbiert. In

»
>!
»
V

»
»

»
»
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scliottischem Hiimatit hiilt eine stetige Naćlifrage an, uiiii 
man liefert zu 61 s. 6 d. bis 62  s. an die Śtahlwerki*. 
Auf dem Fcrligeisen- und Stahlmarkte verzeichnen die 
meisten Zweige eine gute Beschiiftigung, und man rechnet 
aucli liir die nachsten Woclien auf einen flotten Betrieb. 
Neue Auftriige in Schittbau starken die vertrauensvolle 
Stimmung. Besonders gesuclit waren in letzter Zeit Fein- 
bleche; im Weslen konnten die Notierungen um 2 s. 6 d. 
erlioht werden. Schiflsplatten beliaupten sich auf 5 L .
17. s. 6 d., Winkel auf 5 L .  10 s. Kesselbleche, sowie 
Stahlscliienen verzeichnen gesteigerte Naćlifrage, und aucli 
in Rohren liegen neue gute Ausfuhrauftriige vor.

Vom e n g l  is c l ie n  Eisenmarkte lauten die letzten Be- 
riclite aus Middlesbrough wiederuin giinstiger ai.s in den 
Vorwoohen, wenngleich der Gesc.liiiftsverkelir im ganzen 
nocli ais ruliig bezeichnet wird. Dies betrifft namentlich 
die vom Schiffbau abhiingigen Zweige, welclier 
wesentlicli flauer liegt ais in frliheren Jaliren. Giinstigen 
Einflufs liaben die Beriehte aus Amerika. Die ineisten 
Auftriige in Rolieisen gehen allcrdings nach Scliottland, 
docli kommt dies wiederuin dem Clevelanddistrikte durch 
eine verscliiirfte schottisclie Naćlifrage zu gute. Bezeiclinend 
ist aucli, dafs seit einiger Zeit fiir spihere Lieferung niclit 
mehr billiger angeboten wird wie fiir prompten Bedarf. 
In C l e v e l a n d r o l i e i s e n  herrsclil andauernd grofste Knapp- 
heitj Nr. 1 und Nr. 4 ist kaum in irgend welchen Mengen 
verftigbar, und wenn in Nr. 3 nicht mehr Abschliisse ge- 
thiitigt werden, so liegt dies mehr an den Produzenten 
ais an den Yerbrauchern. Fiir Juli und August liaben die 
ersteren ilire Erzeugung nahezu verselilosscn, sieli dariiber 
liinaus die Hiinde zu binden liegt niclit in i lirem Interesse. 
Die offentlichęh Warrantvorriite werden bald in Angriff 
genommen werden miissen, im Gegensatz zum Juni 
diirfte eine bedeutende Abnahme zu yerzeichnen sein. Die 
wenigen verfiigbaren Posten Nr. 3 werden zu 50 s. 3 d. f. o.b. 
fiir proinple Lieferung angeboten. Giefsereiroheisen Nr. 4 
beliaupiet Sich fest auf 49 S. 3 d., von Schottland wird 
eine uinfangreicliere Naćlifrage erwarlet, zumal der Abstand 
der dorligen Preise von denen des Clevelanddistriktes sieli 
wiederuin erweitert hat. Graues Puddelroheisen steht auf 
48  s. 6 d meliertes auf 48  s., weifses auf 47 s. 6 d. 
H i i i n a t i t r o l i  e i s e  n liegt noch imrner wesentlicli ungiinstiger 
ais alle anderen Ziyeige. Die Preise kom men seit einigen 
Monaten schon niclit vom Fleck, und gleichzeitig bleiben 
die Gestehurigskosten steigend. Die Flaue im Schiffbau 
wirkt hier namentlich fiir die Ostkiiste schiidigend. Gemischte 
Lose kommen hier nicht iiber 57  s. liinaus, und einiger- 
mafsen gute Auftriige sind vielleicht noch billiger unter- 
zubringen. —  Auf dem F e r t i g e i s e n -  u n d  S t a h l m a r k t e  
war in den letzten Woclien namentlich in Stahlscliienen 
zunehmende Regsamkeit zu verzeichnen, bereits jeizt liegen 
Auftriige so zahlreich vor, dafs sie bis Jahresschlufs einen 
regelmiifsigen Betrieb sichern. Schwcre Stahlscliienen werden 
daher niclit mehr unter 5 L . 10 s. abgegebcn. In Grob- 
blechen und Winkeln ist wenig Naćlifrage; eine Bcsserung 
ist nicht zu erwarten, so lange sich nicht im Schiffbau neues 
Leben entwickelt. Schiffsplatten in Stalli notieren unver- 
iindert 5 L .  15 5., Schiffswinkel in Stali! 5 L . 12 s. 6 d.; 
in Eisen stehen beide auf 6 L. 2 s. 6 d. Gewohnliches 
Stabeisen beliaupiet sich gut auf 6 L .  5 s.

In B e l g i  en  ist eine endgiltige Besserung nocli niclit 
.eingetreten, immerhin liifst sich das Geschiift im ganzen 
etwas besser an und die Arbeitsuienge ist ais befriedigend

zu verzeiclinen. N am enll ieh  l iegen in Triigern, Blechen  
und besonders in Stahlscliienen gute Auftriige vor. Aucli  
von Amerika sind in letzter Zeil  Bestellungen eingegaiigen.  
Der deutsche W ettbewerb hat sich g le ichze it ig  etwas 
weniger fiihlbar gemaclit. Von seiten der Staatsbalinen 
stehen anselm liche Auftriige in rollendem Materiał bevor.  
Die Notierungen zeigten zu Anfang Ju l i  gegen den V o i -  
monat wenig  Aenderung. Triiger notieren fiir Ausfuhr 
fest 120 bis 122 ,50  Frcs., Grobbleche in Thomasstahl  
145 bis 147 ,50  Frcs.; im iibrigen blieben die  frliheren 
Siilze,  doch ist zu bem erk en , dafs diese Preise niclit 
mehr led igl ich  noininell s in d ,  sondern tliatsiicltlich 
den Abschliissen zu grunde gelegt werden, und dafs die  
T endenz jetzt  eher zu  einer Ilausse liegt, denn zu einer  
Baisse.

In F r a n k  r e i  c l i  hat sich d ie  Beschiiftigung in den 
meisten Distrikten nur w enig  gebessert, und es wird mehr 
auf Grund der fruheren Auftriige gearbeitet. In Paris blieb  
der Markt stil i .  Die Preise lassen an Festigkeit  noch zu 
wiinschen librig; bei grofseren Auftragen werden Konzessionen  
bewilligt.  Iiandelseisen hiilt sich auf 16,50  Frcs., Triiger 
auf 17,50 Frcs. W esentlicli  fester ist der Markt im Nord-  
Departement. Die Produzenten beherrsćheu besser die  
Situation und verliaUen sich gegen Auftriige fiir spiitere 
Lieferung ablehnend. A ehn lich  aucli im Haute Marne, 
wo Iiandelseisen 17 Frcs. und selbst 17,50 Frcs. erzie lt.  
Im Meurthe-et-Moselledistrikte l iegen Auftriige zum Teil  
uberreichlich vor, weniger an der Loire, docli beliaupten  
sieli die  Preise.

Auf dem a m e r i k a n i s c h e n  Eisenmarkte ist der Ge- 
schiiftsyerkehr im ganzen still, da in den meisten Zweigen 
die Erzeugung fiir das laufende Jalir bereits verschlossen 
ist. Bedeutende Posten sind fiir 1903 gebucht worden, 
namentlich in Giefsereiroheisen, Scliienen und Baumaterial. 
In den iibrigen Roheiscnsorlen wurde zuletzt kaum gethiitigt. 
Die Erzeugung ist durcli den Kohlenstreik wesentlicli be- 
schriinkt. Niirdl. Giefsereiroheisen Nr. 1 und 2 notiert 
nominell 22 ,25  bis 22 ,75  Doli., graues Puddelroheisen 
20 ,50  bis 21 ,50  Doli., Siidl. Giefsereiroheisen Nr. 2 18 Doli. 
Die Einfuhr an Rolieisen und Fertigeisen nirnmt zu. Stalli 
ist aufserordentlich knapp, die Yerbraucher verhalten sich 
ablehnend gegen die jetzigen Notierungen. Stahlknuppel 
sind auf 35 bis 36 Doli. erlioht, Stahlscliienen blieben auf 
28  Doli. In Grobblechen sind Auftriige fiir prompten 
Bedarf scliwer unterzubringen und nur zu erhohten Preisen. 
Schiffsplatlen in Siali 1 notieren 1,85 bis l ,9 5 c e n l s .  Fein- 
bleclie bleiben vcrnachlassigt und dic Erzeugung iibersteigt 
den Bedarf. Driilite leiden andauernd unter Z uvie lerzeugung;  
man hat daran gedacht, den Betrieb auf zwei bis drei 
Woclien cinzustellen. Qualitiitsstabeisen behauptet sich fest 
auf 1,85 bis 1 ,90 cents. Triiger und Winkel in Stalli 
blieben auf 1,85 bis 1,95 cents.

M e t a l l m a r k t .  Die  Notierungen standen mit Ausnahme  
von Kupfer, das inattere Hallung zeigte,  durchw eg liolier 
ais in der vergangenen Woclie.

K u p f e r  sehr ruhig. (i. H. L .  52. 17. 6., bis L .  53. 2. 6., 
3 Mi. L. 53. 5. 0. bis L. 53 .  10. 0.

Z i n n  stetig. Straits L. 126. 15. 0. bis i .  127. 5. 0., 
3 Mt. L . 124. 10. 0. bis L. 125. 0. 0.

B l e i  stetig, Span. L. 11. 7. 6., Engl. L. 11. 12. 6.
Z i n k  fest. Gew, Marken L .  19. 2. 6., bes. L .  19. 7. 6.
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Notierungen auf dem. englischen Kolilou- und  
Frachtemnarkt. (BSrse zu Newcastle- upon - Tyne.) Die 
gute Nachfrage nach bester steam-Kohle hiell an; auch 
fiir die andereu Sorlen beginnt die Nachfrage besser zu 
werden. Kiir beste norihumbrisclie steain-Kohle wurde 
notiert l i s .  3 d. bis l i s .  6 d. f.o.b., fur zweite Sorten 
9 s. 6 d. bis 10 s., fur steam stnalls 5 s. bis 5 s 3 d. 
Gaskohle kosiete je  nacli Qualit;it 5 s. bis 5 s. 3 d. f.o.b.

Buiikerkohle S S. 1) d. bis 9 S, fiir ungesiebte Sorten. Der 
Kokshandel blieb fest. Ausfuhrkoks notierte 17 s. bis 
17 s. Gd. f.o.b., Hochofenkoks 15 s. 6 d. bis 15 s. 9 d.

Die Lage des Frachtenmarktes ist wenig veriindert. 
Die Preise zeigten weichende Tendenz. Tyne bis London
3 s. 1 ‘Z2 d Tyne bis Hamburg 3 s. 6 d. bis 3 s. 9 d., 
Tyne bis Kronstadt 3 S. 9 d bis 3 S. 10V2 d , Tyne bis 
Genua 5 s. bis 5 s. 3 d.

Marktnotizen uber JSTebenprodukte. (Auszug aus dera Daily Commercial Report, London.)

2. Juli 9. Ju li

L.
von

I d. L.
bis 
5. 1 d. L. |

von 
8. | d. L. \

bis 
*• 1 d.

— — i 1/?. -- — — — — 1 % -- _ _
Ammoniułnsnlfat (Beckton terras) p. t o n ...................... 12 5 — — — — 12 5 —■ — —
Benzol 90 pCt. p. g a l i o n ............................................ ..... — — S — — — — — 8 — —

— — ( -- — — — — 7 — — —
— — »V> -- — — _ s y 2 -- — —

Solvent-Naphtha 90 pCt. p. g a l i o n ................................. — — 9 V. -- — — — 97? — — —
— 1 9 V* -- — — 1 9 — 1 9 7?

1VR -- — l ‘/4 — — lVa — — 174
Anthracen A  40 pCt. u n i t .................................................. — — i ‘/ ? -- — l a/4 — — IV, — —
Anthracen B 30— 35 pCt. u n i t ...................... ..... — __

1 1 — —
Pech p. ton f.o.b...................................................................... — 50 _ — - — 50 — -- 52 6

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

K I.  l a .  Nr. 1 3 0 3 8 6 .  Z. 3222 . Vom 23 Atmust 1900. 
E i n r i c h t u n g  z u r  G e w i n n u n g  v o n  K o h l e n k l e i n  a u s  
t h o n h a l t i g e n  u n d  s c h l a m m i g e n  A b w a s s e r n  d e r  
K o h l e n w a s c h e n ,  Ricliard ZS.rner, Malstatt.

KI. 4 a .  Nr. 1 3 0 4 5 9 .  F. 1 5 2 1 9 .  Vom 11. Juli  1901. 
D ic h t ig k o i t s p r i i f e r  f i i r  G r u b e n s i c h e r h e i t s l a m p e n .  
Frieninnn & Wolf, Zwickau i. S.

KI.  5 b .  Nr. 130 489 . C. 8890 .  Vom 13. Mśirz 1900. 
G e s t e in s to f s b o h r m a B c h in e ,  b e i  w e l c h e r  d ie  B o h r -  
k r o n e  s i c h  i n  s t e t e r  U m d r e h u n g  b e f in d e t .  Fernand 
Castellan, Paris; V er tr . : C. Fehlert und G. Lonbier, Pat.- 
Anwiille, Berlin NW, 7

KI. 5 d .  Nr. 13 0 3 5 2 .  F. 13748 .  Vom 2 9 . Ja n u a r l9 0 1 .  
S e l b s t t h a t i g e r  S e h a c h tv e r s c h lu f s .  Alois Fiala, Bruch, 
Bołim,; Verlr,: Dr. B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Gorlitz.

K l . lO b ,  Nr. 1 3 0 4 6 0 .  T .7 1 8 5 .  Vom 2 1 . Oklobct-1900. 
V e r f a h r e n  z u r  H e r s f e l l u n g  v o n  B r i k e t t s .  Adolf Julius 
Tenow, Stockholm; Vertr.: Ottoinar R. Schulz und Franz 
Sehwentetley, Pat.-Anwiilte, Berlin W. 66.

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

KI. 4 a. Nr. 169 624. 22. Jannar 1902. K. 15 810. 
I n  S c h r a g s t e l l u n g  a n g e b r a c h t e r  M a g n e t s t i f t v e r -  
sc ł i lu f s  f i i r  G r u b e n l a m p e n .  F. Koche, Bochum, Linden- 
strafse 2.

K I.  5 b .  Nr, 169 771 . 19. August 1901. C. 3173. 
M i t  Z a ł m s t a n g e  u n d  W i n d e v o r r i c h t u n g  v e r s e h e n e  
B o h r s a u l e  f i i r  G e s t e in s b o h r -  u n d  S c h r a m m a s c h i n e n ,  
m i t  z w i s c h e n  B e f e s t i g u n g s s c h e l l e  u n d  B o h r s a u l e  
l i e g e n d e r  g e s c h l i t z t e r  A u s g le ic h s h i i l s e .  Ernst Bartsch. 
Heiligenwald, und Ludwig Christ, Kaiserslautern.

K I.  5 d .  Nr. 1 6 9 8 2 2  30. Jannar 1902. R. 10282 .
K l e m m b a n d v e r s c h l u f s  f i i r W e t t e r l u t t e n ,  b e i w e l c h e m  
d a s  K l e m m b a n d  d u r c h  e in e n  u m l e g b a r e n  K n e b e l ,  
d e r  d u r c h  e i n e n  U e b e r l e g r i e g e l  f e s t g e h a l t e n  w i r d ,  
a n g e z o g e n  w i r d .  Rheinische Metallwarenfabrik G. in. b. H 
Essen-Ruhr.

KI. 2 0  a. Nr. 169 710. 21. Januar 1902. L. 9375 .
F u f s r o l l e  f i i r  K e t t e n -  u n d  S e i l b a h n e n  m i t  L a g e r u n g
in  g e m e i n s a m e m  E a h m e n  u n d  m i t  d u r c h  F i l z r i n g e  
a b g e d i c h t e t e n  L a g e r s t e l l e n  Otto Lankhorst, Dussel
dorf, Wasserstrafse 1.

KI. 37 d .  Nr. 169 990. 3. Februar 1902. P. 6611 .
G i t t e r a r t i g e r  V e r s c h l u f s  f i i r  B e r g w e r k s l a m p e n -  
b u d e n ,  w e l c h e r  d a d u r c h  g e ó f f n e t  w i r d ,  d a f s  e in e  
S c h ie b e th i i r  so  w e i t  z u r i i c k g e s c h o b e n  w i r d ,  d a f s  
i h r e  S t r e b e n  d ie je n ig e n  d e s  G i t t e r s  d e c k e n .  Piepen- 
bring. & Co., Dortmund.

K I. 6 4 c .  Nr. 169 654. 3. Februar 1902. P. 6 6 17 .
B e n z i n a b f u l l v o r r i c h t u n g  f i i r  G r u b e n l a m p e n b u d e n .  
b e i  w e l c h e r  d i e  K o m p r e s s o r l e i t u n g  d e s  S o n d e r -  
k e s s e l s  m i t t e l s t  D r e i w e g h a h n  g l e i c h z e i t i g  a i s  E n t -  
l i i f t u n g a l e i t u n g  d i e n t .  Piepenbring & Co., Dortmund.

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

KI, l b .  Nr. 1 2 7 7 9 1 .  V e r f a h r e n  d e r  e l e k t r o -  
m a g n e t i s c h e n  A u f b e r e i t u n g  z u r  g l e i c h z e i t i g e n  
T r e n n u n g  m e h r e r e r  S to f ie  v o n  v e r s c h i e d e n e r  m a g -  
n e t i s c h e r  E r r e g b a r k e i t .  Mechernicher Bergwerks-Aktien- 
Verein in Mechernich. Vom 19 November 1898.

Die beiden cylindrischen Pole nach Patent 106 450  
(vergl. Bd. 21, S. 1) sind schriig uber einander angeordnet. 
Bei der Drehung der Pole entsleht eine seitliche Aus-
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bauchung der Kraftlinien (Fig. 1). Die Erzteilchen werden 
cntsprechend ilirer magnetischen Erregbarkeit von der

Fig. 2.
•oberen Walze versohieden lioch mitge/iihrt und fallen dann 
auf scliriig Iiber einander liegende geneigte Ebenen.

KI. 26 a. Nr. 127 550. Verfahren zur Erh.oh.ung 
des N utzw ertes von Verkokungsgas'en. Frederic 
William Charles Schniewind in New-York. Vom 
28. Juni 1900.

Das Verfahren benutzt die bekannte Mafsregel, die in 
den verschiedenen Stadien , des Verkokungsprozesses ge- 
wonnenen Gasarten gesondert aufzufangen. Die Erfindung 
besteht nun darin, dafs der leuchtstoffśirmeren zu Heiz- 
zwecken geeignelen Gasfraktion die darin enthaltenen Leucht- 
stoffe enlzogen und der leuchtsloffreicheren Fraktion zu- 
geflihrt. Es werden also die gesamlen Leuchtstofte der 
entwickelten Gase in einem Bruchteile der gesamlen Gas- 
menge konzentriert.

KI. 35 a. Nr. 127 751. Fangvorrich.tung fiir 
E orderschalen . Max Posor in Rosdzin-Schoppinitz, O.-S. 
Vom 13. Dezember 1900.

Yon der Lanfrolle i werden Zahnriider f, g, li in 
Drehung versetzt. Das Zahnrad li walzt sich an dem auf

der Achse c der Fanghebel festen Zahnrad k ab. Im Fali 
des Seilbruchs werden dalier die Fanghebel e zwangliiufig 
7,um EingrifT in die Fiilirungen gebracht.

Subuiissionen.
19. J u l i  d. J. M a r i n e - D i r e k t i o n  in Amsterdam.  

Lieferung von 550 000 kg Steinkohlen und 7000 lii 
Sclimiedekohlen.

23. J u l i  d. J., nachm. 1 Uhr. R e k t o r  d e r  
Un i v ersi  tii t , K e k u l e  von S t r a d o n i t z ,  B e r l i n .  
Lieferung des Brennmaterials fiir das Jahr 1. Oklober 
1902/03.

6. A ugust d. J. Kgl.  Di r e k t i o n  fiir di e  Ver -  
■wal tung d e r  d i r e k t e n  S t e u e r n  i n B e r l i n .  
Lieferung .des erforderlichen Brennmaterials fiir die Zeit 
^oin 1. September cr. bis 31. August 1903.

20 .  A u g u s t  d.  J .  O b e r  l a  n d e s g e r i  cli t s - P r i i s i d e  n t,
O b e r - S t a a t s a n  w a l t ,  K i e ł .  Lieferung des Bedarfs des 
Oberlandesgerichts an Feuerungsmaterial fiir die Heizperiode 
1902/03.

Zeitscliriftenschau.
(Wegen der Tltel-Abkiirzungen yergl. Nr. 1.)

M ineralogie. Geologie.
Die Go l d s e i f e n  des Op p a g e b i e t e s  in Oes t e r -  

r e i c h i s c h - Sc l i  Ies ien.  Yon Lowag. B. H. Ztg. 4. Juni. 
S. 329/33.

Ge o l o g i s c h e  Ve r h a l t n i s s e  der  E r d i i l z o n e n  in 
Rumiinien.  Von Mrazek. Oest. Z. 5. Juli. S. 348/51. 
Beschreibung der einzelnen Vorkommen, die der oberen 
Kreide und dem Terliiir angehoren.

The c o p p e r  r eg ion  of N o r t h e r n  Cal i forni a .  
Von Diller. Eng. Min. J . 21. Juni. S. 857/8. 1 Textabb. 
Das Yorkommen von Kupfer, Gold und sulfidischen Erzen 
in dem genarinten Gebiet.

T he g e o l o g i c a l  r e l a t i o n s  and  t he  a g e  of tlie 
St. J o s e p h  and  Potos i  l i me s t o n e s  of Missour i .  
Von Nason. Eng. Min. J . 21. Juni. S. 861.

Bohem i a mi n i n g  d i s t r i c t  of W e s t e r n  Oregoń.  
Von Kimball. Eng. Min. J . 28. Juni. S. 889/91, 3 Textfig.

The l i t h o g r a p h i c  s tone d e p o s i t s  of E a s t e r n  
Ke n t uc ky .  Von Ulrich. Eng. Min, J. 28. Juni. 
S. 895/6. 1 Abb.

Bergbauteohnik (einschl. Aufbereitung etc.).
Les ho u i l l b r e s  ii l ’ex p o s i t i o n  de 1900. La 

revue noire. 6. Juli. S. 262/5. 7 Abb. Fabrikate der
Maschinenfabrik Fournier et Cornu. Prefsluftforderhaspel 
verschiedener Anordnung, Dampfabteufpumpe, Bohrmaschinen, 
„Eclipse", Bohrwagen mit Bohrlafette und Prefsluftreservoir.

La t r ac t i on  d l e c t r i ą u e  dans  les  mines.  La 
rcvue noire. 6. Juli. Ś. 261/2. 2 Abb. Beschreibung
der Baldwin-Westinghouse-Lokomotive, welche in Amerika 
bereits in 50 Gruben Verwendung gefunden hat und 
neuerdings auch in den Gruben von Neuves*Maisons (Oep. 
Meurthc et Moselle) in Verwendung genommołi wurde.

Se l bs t t ha t i ge  We i c h  e fiir Gru be n ba h n en. Von 
Hollein. Oest. Z. 5. Juli, S. 347/8. Diese in Karwin in 
Gebrauch stehende Weiche ermoglicht den Uebergang der 
FSrderwagen von einem auf raehrere Schienenstriingc ohne 
besondere Weichenstellung.

T he  a p p l i c a t i o n  of c o a l - c u t t i n g  m a c h i n e s  to 
deep mi ning .  Von Garforth. Coli. G. 4. Juli. S. 17/8.
4 Abb.

Les lanipes de sf t retć il benzine .  Von Leroyer. 
Compt. Mens.. St. fil. Juniheft. S. 164/8. Benzin-Siclier- 
heitslampen sind 1898 auf den Gruben von Lens und
1900 auf denjenigen von Liśvin (Nord-Frankreich) ein- 
gefiihrt worden und haben sich gut bewiihrt,

Maschinen-, D am pfkesselw esen, Elektrotechnik.
In d u s t r i e - ,  Gewerbe -  und Kuns t a  u s s t e l l ung zu 

Dus s e l do r f  1902. Bergb. 2. Juli. S. 1/2. Die von der 
Firma Friedr. Pelzer, Dorlmund, ausgestellten VentiIatoren.

Die Be t r i ebs mas c h i ne n  auf  der  Di i s se l dor fe r  
Auss t e l l ung .  Dingl. P. J. 5. Juli. S. 426/32. (Sclilufs.)
6 Abb.
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D i e  H e b e z e u g e  a u f  d e r  D U s s e l d o r f e r  A u s -  
s t e l l u n g .  Von Hanfstengel.  Dingl. P . J .  5. Juli .  S. 432/5. 
(F o r ls . )  8  Abb. (Forts. fo lg t )

D i e  E l a s t i z i t i i t  d e r  a n  v e r s c l i  i e d e n  e n  S t e l l e n  
e i n e r  H a u t  e n t n o in in e n e  n T r e i b r i e m e n .  Z. D. Ing. 
Ó. Juli. S. 98Ó/9. 16 Abb. Der dem Ruekenmittelstiick  
enlnommene Riemen zcigt die. grofste Federung, der aus 
dem Baucliteil geschnittpne die kleinste.

Unter suc l iungeń  am Gasmotor.  Von Meyer. 
Z. D. Ing. 5. Juli. S. 996/1002. 9 Abb. Forts. Versuche 
uber Wiirmeverbraucli bei Verwendung von Leuclit- und 
Kraftgas und Wiirmeverluste an dasKiUilwasser. (Forts. foigt.)

Ne u e r u n g en  an F e d e r m a n o m e t e r n ,  I n d i Jk a - 
t oren und V e n t i l e n  von Drey er,  R o  se nkr  an z & Cie, 
Von Rosenkranz. Z. D. Ing. 5. Juli. S. 1003/6, 26 Abb. 
Federmanometer zuin Messen des Dampfdruckes, Indikatoren 
mit kalt bleibender Feder, Aulliśingung des Indikatorkolbens 
mit Kugelgelenk, Indikatoren mit eingesetztein Cylinder, 

.Mitneliraereinrichtungen, Universalklemmen von A. Bauer.
G e f ii lt r 1 i c h e S c li ad e n an W a s s e r r i i h r e n -  

k e s s e l n .  Von Ernst. Z. d. D. V. G. Wien. Juni. S. 75/76. 
Bei der Wahl von Rohrenkcsscln ist es. vor allen Dingen 
angebracht, die Wasserverhiiltnisse zu bcrUcksichtigen, 
da bei sclilechtem Speisewasser und nicht geniigender 
Reinigung der Rohrenkessel den vielgerUhmten Wert der 
Iisplosionssicherheit verliert. Ist kein weiclies und olfreies 
Wasser zur Speisung vorhanden, so ist eine ofiere Reinigung 
des Kessels erforderlich. Eine besondere Aufmerksamkeit 
ist auf den Zustand der unteren Rolirreilie zu verwenden, 
da die Gefahr, welche der Weiterbetrieb ausgebeulter Rolire 
mit sich bringen kann, nicht zu ubersehen ist.

K o n s e r v i e r u n g a u fs e r B e t r i e b s t e h e n d e r  
D a m p f k e s s e l .  Von MUnster. Z. d. D. V . G. W ien .  
Juni.  S. 80/82. Anfiilming von Schulzanslrichen fiir die  
K esselwandungen, sow ie  geeigneter Melhoden fiir die Kon-  
servierung liingere Zeit  aufser Beirieb befmdlicher Kessel

H e i z v e r s u c h a n e i n e m  M o r r i n - C1 i m ax D a ni p f- 
k e s s e l .  Z. d. D. V. G. Wien. Juni. S. 78/80. 3 Abb. 
Anfiihrung von Versuchsergebnissen und der Vorteile dieses 
Systems nnderen gegenuber.

Das e l e k t r i s c h e  B o g e n l i c h t .  Von Bermbach, 
J. Gasbel. 5. Juni. S. 492/4. 2 Abb.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie, 
Physik .

R e f e r a t e z u r  H l l t l e n k u n d e  und  Br e n n -  
m a t e ri al  I eh r e. B. H. Ztg. 4. Juli, S. 336/9. Notizen 
uber dic Otloschen Koksofen, bleiweifs- und Zinkweifseinfuhr 
in Norwegen, bleihaltige Broncen, Gold, Cyankaliumlaugung 
unter ŚauerstolTzufuhrung und elektrische Fullung bei der 
Cyankaliumlaugung und Silberverluste beim Rosten silber- 
lialtiger Zinkblenden.

T h e  ne w p l a n t  of tli e A m e r i c a n  s me l t i n g  
and r e f i n i n g  c o m p a n y  a t M u r r a y ,  Utah.  Eng. Min. J. 
2S. Juni. S. 891. Besehreibung einer mit den neuesten 
Anlagen ausgestatteten Silberhutte.

D er V e n t i I a t o r im S c l i w e f e l s i i u r e b e t r i e b e ,  
e i n  B c i t r a g  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  S c h w e f e l -  
s ii u re f a b r i k a t i o n. Z. f. ang. Cli. 8. Juli S. 672/4.
1 Abb.

B e i t r i i g e  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  G r u b e n -  
w e t  t e r .  Von Schreiber. Z. f. ang. Cli. 8, J u l i .  S.  674/7.
3 Abb. VervolIstiindigung des Schondorff-Brockinannschen  
Apparates, um neben Methan und Kohlensiiure auch andere  
Bestandteile  der Grubengase, w ie  Sauerstoff etc.  messen zu  
kSnnen.

Z u r  T h e o r i e  d e s  B c s s e m e r v e r f a l i r e n s .  Von  
Fister. Z. d. Ing. 6. J uli .  S.  1006/8.

T r o p e n a s  b e s s  e me r  p r o c e s s  f o r  s t n l g j  u t g o d s . - Ł .  
A r a e r i k a .  Von Johansson. Jernkont.  A nnal.  bihang 6 .

S t r u k  t u r f 8 r ii n d r i n g a r i o f v e r h e 11 a d t s t a l  v i d 
a  t e ru p p h c t  t ni  u g. Von Goransson. Jernkont.  A n n a l .  
Heft 3. Untersuchungen uber die  Struktunreriinderungen,  
w elche  ein uberhitzter Stalli beim Wiedererwiirmen erleidet.

O m  b e s t i i m n i n  g af f o s f o r  u t i  j a m  o c h  j i i r n-  
m a l m .  Von Jak. Petren. Jernkont.  Annal.  Heft 3. 
Die yolumetrischen Bestimmungsinethoden von Phosphor  
in Eisen und E ise n e rz en ; a. A lkali-M ethodc  von T hilo ,  
nach welchcr die Molybdiinsaure im A m m onium phosphor-  
m olybdat durch Neutralis ierung mit A lkalihydrai  oder  
Ammoniak bestimmt wird, b. Permanganat-M ethode nacli 
Pisani, bei welchcr die  Molybdiinsaure mittelst Titrieren mit  
Kaliumpermanganat nacli vorausgegangener Reduktion mit 
Zink, Chlor- oder Schwefelsi iure bestimmt wird, c. M elhode  
von Eggertz,  nach welchcr das Ammoniumpliosphormolybdat  
nach vorhergegangener Trocknung bei 100— 120° direkt 
gewogen wird, d. M ethode von F inkener, bei we lcher  das  
M olybdat nach^orheriger  Losung in Ammoniak gewogen wird.

V olksw irtschaft und Statistik.
D a s  B e r g -  u n d  II i i t t c  n w e s e n  i n  B o s n i e n  u n d '  

d e r  H e r z e g o w i n a  i m  J a l i r e  1901. Oest. Z. 5. J ul i .  
S.  351/3.

Personalien.
Dem W iik lie lien  Geheimen Rat K r u p p  zu Essen ist  

der Konigliche Kronen-Orden erster Klasse verlielien worden.

Zuscliriften an (lic Rcdaldion.*)
In meinem Ausstellungsbericht in Nummer 23 des 

„Gliickaiif", in welchem  u. a. auch d ie  Tiefbohrung  
besprochen wurdc, l iabe ich das von der Zeche Rheinpreufsen  
ausgestellte  Modeli  eines Sclilagbohrwerks (Nordflugcl der 
K ollektiv 'A usstel lung  des Bergbauvereins) unter „Schacht-  
abteufen" beliandelt und dabei die  V erw endung dieses- 
Apparates fiir T iefbohruńgen, die  bereits den Gegenstand  
einer ausfUlirlichen Besehreibung im vorigen Jahrgang dieser  
Zeitschrift (S ,  753 ff.) gebildet hat, ais bekannt voraus-  
gesetzt.  Die Ausstellerin legt jedoch W ert  auf d ie  noch-  
m alige  Hervorhebung der Thatsache, dafs das in R ede  
stehende Schlagbolirwerk auch fur Tiefbolirungen benulzt  
wird, w ie  auf der A ussle llung durch ein zw eites ,  auf  der  
anderen Seite des Apparates stehendes M odeli  e ines Bolir- 
turms angedeutet wird. Herbst.

*) Fiir die A rtikel nnter dieser Rubrik ubernimmt die Redaktion  
keine Yerantwortung.



Tafel 81.
.Gluckauf", Berg- und Huttenmannische Wochenschrift 1902.

Forilerrinno „System Marcus

Walzwerk

Fig. 6—7. Setzmascliine.Fig. 4 —5. Selbstthalige Aufgab<>vorrichiung fiir Pochwerkc
Druck von O. D. Bacdeker In Essen,



„ G l O C K A U F ”, Berg- und Huttenmannlsc he  Wochenschr i f t ,  1902.

Tafel 82.

Patent Nass-Kugelmilhle Nass-Kug-elmlihle (System Heberle-Sala) Stossrundherd (Patent Bartsch)

Fig. 3. Fig. 4.

Schiittelherd (Patent Ferraris).



„GL O C K A U F " ,  Berg- und H iitten m a n n i s c h e Wo ch e na ch ri ft, 1902.
Tafel 83.

Erz-Aufbereitung der Maschinenbau-Anstalt „Humboldt'4 Kalk.

Fig. 2. Grundriss.



„ G L O C K A U  F “, Berg- und Hut tenmannische  Woohenschr l f t ,  1902. Tafel 84

Fig. 1. Schnitt a— b.

Kohlen-Separation, -W asche und Brikettfabrik der Maschinenfabrik 

Schiichtermann und Krem er, Dortmund.

Fig. 2. Grundriss.



„Gliickauf", Berg- und Huttenmannische Wochenschrift 1902. Tafel 85,

rrmTnrnTJ l f u A

Fig. 2. Kohlen-Trockrn- und Mongapparat,

P 3 Ł =irOŁ=

Fig. 5—6. Koksofen „System von Bauer"

W B M
Fig. 1.

Entwassorungpapparat fiir gewasclienc Fein 
kohlen und Kohlenscli laminę.

Fig. 3 — 4. itoksbrocKer

•minii
i i n u n i i t  i

Fis:. 7.
Fig. 7— 8. Koksofen „System Brunck“,

Fig. 8. Fig. 9. Abtreiboapparat fiir aminoniakhaltige Wasser.

PRUCK YON 0 . 0. B-CDEKCR IN E38EN.



„GliickaufBerg-uJIittŁprimimmscTir- Yrocicoschrilł,, ![)()■'.

i ara ten - u.

Pumpenhaus Maschinenhau
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„GłiŁckailf ̂  Ber5-ii,HultenraaTini5che Woćłienschrift, 1902.
Tafel 87.

o a a a s  S e i i H w  v w y k ^  W \ V  a t i ć ^ u c h i /  aa/. C o ., Q < \A ( f tc \A A A o n / .

I-ith JtnsZ-T. F.WŁrt* .DarcTŁCtaułi.



„ G li ic k a u f  " B e rg  -i uKutleniuiiiini scłu* Ifo ch cn sc lirifl, 1902.
Tafel 88.

Lith Anot t  F."Wrt* .Darmstadt.
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