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Xoucrunircii in der Venvcmlung (lor Kloktrizitiit beim Fordoriiuiseliiiiciilietriohe.
II. Dio Fordermascliinensysteme mit direkt gekuppelten Motoren.

Yon Bergassessor Baum in Essen.

Bei :Fór||rmaschihen von kleineren nnd mittleren 
/Abmossungen, wio bei der im vorigen iieft dieser Zeit-
schrift beschriebenen der Zeche Germania, stofit der 
elektrisclie Ant-rieb nur auf geringe Schwierigkeiten. 
Die starkę Differenz .zwischen den Tourenzahlen des 
Elektromotors und des Forderapparates liiBt sich durch 
Yorgelege uberbracken. Die Energieverl uste, welche 
die AYiderstandsregulierung der Motoren beim Anfaliren 
oder bei langsamer Fahrt Yerursacht. fallen bei dem 
■ YcrhilltnismaGig geringen Gęsamtenergioverbrąuch nicht 
so selir ins Gewicht. Anders stelit dii> Sache bei 
-groBen Fórdermaschinen, wo zur Yermeidungumstand- 
licher, kostspieliger und kraftverzehrender Kugplungen 
eine unmittelbare Yerbindung mit dem 'Elektromotor 
erforderlieh ist und das Abdrosselit der elektrischen 
Energie zur Verminderung der Fahrgeschwindigkeit 
■die Wirtscliaftiichkeit des Betriebes herabsetzen 
wiirde. Nachdem die Elektrizitat aus dem Kampfe 

<der Kraftubertragungssysteme um den Wasserhaltungs- 
-antrieb ais Siegerin heiTorgegangen ist, wendet sich 
•die fieberhafte Tatigkeit ihrer Junger dem I‘%der- 
rmaschinengebiete zu. In .iibmturzender Hast ist in

dem letzten Jahre ein Fordermaschuiensystem dem 
anderen gefolgt; was heute noch ais rollkommen 
gepriesen wird, ist morgen durch eine neue Idee flber- 
trumpft.

Abgesehen von den neuesten Erscheinungen haben 
die yerschiedensten Systeme in dieser Zeitsehrift eine 
so eingehende Betrachtung gefunden, daB bei dem nach- 
stehenden Yergleich nur die Hauptmerkmale derselben 
•angefiihrt zu werden brauchen.

Nachdem es gelungen ist, Elektromotoren mit 
niederen Tourenzahlen zu bauen, verblęibt ais Hindenmgs- 
grund fiir ihre Yerwendung zum Forderbetriebe nur 
mehr der Mangel einer wirtschaftlichen liegulierung.

Bei Gleichstrommotoren sind die Geschwindigkeits- 
veriinderungen durch folgende Metho|ęn zu m ieleń:

I. Durch Yeriinderung der Spannungeji vor dem 
Eintritt des Stromes in den Motor. Sie kann erfolgen:

1. Durcli Yorschaltung von Widerstanden.
2. Durch Bugelung des Feldinagnetstromes der 

Primardynamo bei Xebenschlufimaschinen. Das 
Anlassen bezw. Stillstellen. Langsam- oder 
■Schnellfahren des Motors wird bewirkt durch
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Anderung der Magneterregung der Primar- 
dynamo, und zwar ist der hierbei erforderliche 
NebenschluGregulator bei der Fordermaschine 
selbst angebracht, sodaB von dieser Stello aus 
der gesamte Betrieb der Forderanlage geregelt 
werden kann.

3. Durch Yerteilung der Spannung auf melirere, 
hintereinander geschaltete Motoren (Serien- 
parallelschaltung). Jedem derselben fallt bei 
der langsamen Fahrt ein Bruchteil der Spannung 
zu. Zur Erreićhung der vollen Tourenzahl 
werden die Motoren nebeneinander geschaltet, 
wodurch sio die ganze Spannung des Strom- 
ki-eises erhalten. Da diese dem StraBenbalm- 
betriebe entnommene Methode nur geringe 
Spannungsabstufungen zulafit, wird sie gewphn- 
lich in Yerbindung mit irgend einer anderon 
Regulierung yerwandt.

4. Durch Yorschaltung eines Motorgenerators 
(AnlaBaggregates) vor den FOrdermotor. Der 
Motor des wgeschalteten Aggregates wird wie 
der Fordermotor yon der Primiiraulage aus 
mit Strom versorgt. Er treibt eine Dynamo 
an, dereń Anker im Motorstromkreis liegt. 
Wahrend der langsamen Fahrt arbeitet die 
letztere dem fiir den Fordermotor bestimmteu 
Teile des Primarstromes entgegen und hebt 
dadurch den Strom desselben teilweise auf. 
Zur Wirkung kommt also nur die Differenz 
beider Strome. Zwecks Steigerung der Fahr- 
geschwindigkeit wird dio Spannung des Gegen- 
stroms zunaćhst durch NebenschluBregulierung 
bis auf 0 lierabgesetzt. Dalią wird er durch 
Umschaltung dem Primarstrom gleichgerichtet; 
darauf werden beide Strome hintereinander ge
schaltet und durch den Motor geleitet, wobei 
die Spannung des ehemaligen Gegenstroms fort- 
wahrend eine Steigerung bis zur Hóhe der 
Primarstromspannung erfahrt. Es wird also 
durch diese Schaltman5ver zunaćhst die 
Spannungsdifferenz der beiden Strome zu gunsten 
des Fordermotorstromes yerandert; nach der 
Umschaltung tritt an Stelle der Subtrahierung 
eine Summieruug der beiden Strome, die soweit 
geht, daB der Fordermotor zur Yollfahrt die 
doppelte Spannung des Primarstromes erhalten 
kann.

5. Durch die Ziifulirung wechselnd hoher Spannung 
aus gruppenweise geschalteten Akkumulator- 
batterieu. Bei dem Yorhamlensein yon 4 gleich- 
artigen Batteriegruppen kann beispielsweise eine 
Spannung von 500 Volt so unterteilt werden, 
daB die Batterie 125, 250, 450 und 500 Yolt 
liefern kann, woraus sich fur den Motor 4 Ge- 
schwińdigkeitsstufen ergeben. Zum Vergleich 
mit dieser Methode sei eine gefiillte Śteigrohr- |

leitung angefiihrt, der bei Anzapfung an Punkten 
verschiedener Holie liydraulische Energie von 
beliebiger Atmospharenspannung entnommen 
werden kann.

U. Durcli Yeranderung der Spannung im Motor 
selbst: bei NebenschluBmotoren durch Regulierung der 
Feldmagneterregung.

Wahrend also fiir die Geschwindigkeitsyeranderung 
von Gleichstrommotoren eine Reilie yon Methoden zur 
Verfugung stelien, welche bei den yerschiodenen Forder- 
systemen einzeln oder in Kombinationen zur Ver- 
wendung kommen, bietet der Drehstrombetrieb eine 
weit geiingere Auswahl der Reguliermittel. Dadurch 
erkiart sieli die Erscheinuug, daB fast alle neueren 
Fordersysteme mit Gleichstrom arbeiten, selbst wenn 
derselbe aus einer bereits vorhandenen Drehsti'omzentrale 
erst durch Umformung beschalft werden muB.

Drehstrommotoreu lassen sich nur nach folgenden 
Methoden regulieren:

I. Durch Einschaltung von Widerstanden in die 
Wickltingen des imilaufenden Teiles.

11. Durch melirere neueroReguliermethoden (Kaskaden- 
schaltung, Polzahlver;tnderung), welche noch im 
Yersuchsstadium stehen.

Nachdem yorstehend eine Ubersicht der yerschieijeneii 
iMetlioden zur Geschwindigkeitsregulierung der Elektro- 
motoren gegeben ist, kann auf die Yerwendung dieser 
Schaltungen bei den einzelnen Fordermaschinonsystemen 
eingegangen werden.

1. Fórdormotoron m it reiner W iderstandsregulierung.
Nach diesem System, welches sich von allen ange- 

fuhrten allein fur Gleich- und Drehstrom eignet, arbeitet 
eino groCere Anzahl von Fordermaschinen kleinerer oder 
mittlerer Abmessungen, u. a. auf Zeche Germania1) 
und dem Medingschaclit der Koniglichen Berginspektion 
Gnmd. An GroBmotoranlagen steht die neuerdings in 
Betrieb gesetzte Fordermaschine der Zeche PreuGon II2) 
einzig da.

Metallwiderstande wurden bei den erheblichenEnergie- 
mengen, die beim Anfahiren und bei langsamer Fahrt 
abgedi-osselt werden miissen, selir gi-oBe Abmessimgen 
annehmen und holie Kosten yerursachen. Deshalb zieht 
man Fliissigkeitswiderstande vor, welche sich beim Dreh- 
stoombetriebe auf Zeche PreuBen 1T sehr gut bewahren. 
Gleichstrom yerursacht infolge seiner starken elektro
lytischen Wirkung so starkę Knallgasbildung, daB
Esplosionen eintreten konnen.
2. Fordorsystem mit Nebenschlufsrogulicrung der 

Primarmasehine.
Diese Methode3) wurde zuerst yon der Allgemeinen 

Elektrizitatsgesellschaft bei der Fordermaschine der 
Grube Hollertszug im Siegerland und neuerdings

]) Gliickauf 1903 Seite 97 ff.
2) Gliickauf 1902 Seite 700 ff.
3) Gliickauf 1902 Seite 700 f.
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yon derselben Firma boi den FOrdermasebinen der 
Arnimschen Steinkohlenbergwerke bei Zwickau aus- 
gefiibrt. Um die Magneterregung der Prim&rdynamo 
dem Fordermascbinisten in die Hand zu geben, muB 
naturlich eine Yerbindungsleitung zwischen der Primar- 
und der Sekundarstation liergestellt werden.

DieBelastungsschwankungen desFordermotors mussen 
liier durcli den Antriebsmotor (Dampfmaschine u. s. w.) 
der Primardynamo ausgeglicben werden. Es lag deshalb 
■der Gedanke nahe, dem System zum Żwecke des Kraft-

ausgleichs eine gewisse Elastiżitat durch Zwischen- 
schaltung eines regulierbaren AnlaCaggregates (Motor- 
dynamo) zu geben. Diese Anordnung machte zugleich 
die unter 1 4  (Seite 122) beschriebene Schaltung zur 
Subtrahienmg und Summierung der Spannungen mog- 
lich. So entstand ein drittes System:
3. Fordermotore m it G-oschwindigkeitsreguliorung 

durch. Anlafsmaschinen, 
welchel von der Union1) und von Schuckert2) adoptiert 
wurde.

D iej von der letzteren Firma in ihrer Spezial- 
ausstellung in Dusseldorf vorgofulirte Fordermaschine 
zeigte die aufierordentliche Regulierfahigkeit dieses 
■Systems, welcbes ein bis auf den Zcntimeter genaues

Fahren ermoglichte. Siemens & Halske3) wollen, diese 
modifizieren, daB die AnlafimaschineAnordnung so

') Gluckauf 1902 Seite 175 ff.
2) Gluckauf 1902 Seito 786 ff.
3) Gluckauf 1902 Seite 307.
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nach' der Anfahrperiode stroniłoś- und dio gesainte 
Energie diifkt dem Netz.eiithoinraen wird.
4. Pordermotoreil m it Goscliwindigkeitsregulicrung 
durch stufenweiso Zuschaltung untertciltcr Akkumu-

latoronbatterien.
In Verbimlung mit der SeriehparallelścHaltung (S. 122! 

13) ist diese Methode boi der auf der Dusśeldorfer 
Ausstellung rorgefuhrten und fiir die Zeche Zollom 
bestimmten Fordermaschine von Siemens und Halske1) 
zur Verwendung gelangt. Zur Milderung der tlber- 
gange bei der Einschaltung der einzelnen Batteriegruppen 
wurde auBerdem die Widefstaiidsregulierung hinzu- 
gezogen. Die Akkumulatoren vermitteln einerseits die 
Abstufimgen der Geschwindigkeit und dienen anderer- 
seits ais PułFerbattcrie dem Ausgleich der Belastungs- 
schwankungen. Fur den letzteren Zweck wurden 
Akkumulatoren zuerst bei der Fordermaschine des 
Kalibergwerkes Thiederhall5) in Bemitzung genommen 
Da bei einseitiger Stufenschaltung der Batterie
gruppen dieselben ungleichmiiBig zur Stromabnahme 
lierangezogen wurden, ist ein Yerfpschen der Gruppen 
in Bezug auf die Reihenfolge der Einsclialtung not- 
wendig. Dasselbe wird mit U fil fe den Zellenschaltern 
naehgebildeter Yorrichtungen so ausgefuhrt. daB eiumal 
die linken und das andero .Mai die recliten Batterie- 
gmppen zuerst zur Wirkung kommen.

Ein anderes Yerfaliren zum Zwocke der gleicli- 
mafiigen Ausnutzung der Batteriegruppen besteht in 
der Verwendung yon Ausgleichsmaschinen (Fig. 1) und 
ist der Firma Schuekert durch deutscheS Reichspatent 
geseliutzt.

Bei dieser Schaltung ist ein Umschaltapparat fur 
die Batteriegruppen nicht erforderlich. Der Ausgleich 
M it den direkt gekujppelten, schnelllaufpden Maschinen 
zu, welche mit den Batteriegruppen parajlel und unter 
sich hintereinander geschaltet sind.

Erscheinungen der jiiugsten Zeit sind die beiden 
nachfolgenden Systeme.

5. Das System dor Elektrizitatsaktiengesellschaft
Helios.

Die yon dieser Firma zum Patent angemeldete An- 
latkorrichtung fiir Fordermaschinen will bei dem Betrieb 
densolben allmfiHich oder plotzlich auftretende Energie- 
schwankungen durch eine Kombination eines Motor- 
generators und einer Akkumulatorenbatterie von der 
Zentrale fernhalten.

Der Moforgenerator besteht. wie Figur 2 erkennen 
liifit, aus einem ausschalt- und reguliorbaren Dreh- 
strom motor m und zwei auf der verlangerten Achse 
desselben sitzenden GleićhstromnebenschluBmaschinen 
d und Z. Wahrend der Pausen zwischen den einzelnen 
Fiirderz.ugen wird der Batterie durch Z Energie zu-

'I Gluekauf 1002 Seite -177 ff. und .Seite (517 ffi
5) GliU-kauf 1000 Seite 100 ff.

gefiihrt; wahrend1 des Treibens gibt1 sie die Ladung: 
durch die Maschine d. diese unterstiitzend, an den 
FOrdermotor f ab.

Durch diese Anordnung wii'd zweierlei erreieht, ein- 
mai,. daB fiir den Forderzug-eine groBere Kraft zur Yer- 
fugung' steht* ais sie das Aiilasseniggregat allein liefern

kann und zweitens, daB das letztere auch beim Stillstand 
der Fordermaschine annahernd so stark belastet ist wie 
wahrend des Treibens.

Dieser Kraftaitsgleicli wird durch die nachstehend 
beschriebene Schaltung erreicht:

Die .Magneto der Maschinen d und Z werden wie
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die mit einer besonderen Hiifswicklung verselienen des 
Hauptstroinmotors. f  durch die Akkumulatorenbatterie 
oder eine besondere Sfromquelle mit konstanter 
Spannungerregt. In die Erregerstromkreise sind Regulier- 
widerstiinde eingeschaltet. Die fur die Regelung der 
Feldstiirke von Z und d bestimmten Widerstande r 
und S werden durch !den Steuerhebel mitbedient. 
Mit Hiilfe des Widerstandes r kann die Maschinen- 
spannung so eingestellt werden, daB Z wahrend 
bestimmter Phasen des Forderzuges leer oder von der 
Batterie mit Strom versorgt ais Motor lauft.

Yon zwei gleichnamigen (in der Fig. den — ) Polen 
der Maschinen d und Z sind Leitungen zu dem Haupt- 
stromumsclialter U gefuhrt, welcher eine Verbindung 
derselben mit der einen oder anderen Ankerklemme des 
Fordermotors f ennoglicht. Die beiden anderen gleich
namigen (in der Figur die + )  Pole yon d und Z sind 
direkt miteinander verbunden. Die Batterie ist zu Z 
parallel geschaltet.

Der Arbeitsvorgang ist folgender:
Deckt sich die Stellung des Steuerhebels mit der 

punktierten Vertikallinie a, so ist der mit demselben 
gekuppelto Hauptstromumschalter U ausgeschaltet, 
die Widerstande r uud S sind kurzgeschlossen, und die 
Maschine Z gibt die der Stellung des NebenschluB- 
regulators entsprechende Spannung an die Batterie ab. 
wahrend d voll erregt und mit anniihernd gleicher 
Spannung leer lauft; der Fordermotor f steht still, der 
Antriebsmotor m ist durch die Aufladung der Batterie 
und die Leerlaufsarbeit von d belastet.

Bei der Bewegung des Steuerhebels nach rechts wird 
zuniichst der Hauptstrom-Umschalter eingelegt und da- 
durcli dem Fordermotor f  ein Strom zugefilhrt, welcher 
von der Spannungsdifferenz der Dynamos d und Z und 
dem Widerstand des Stromkreises abhiingt.

Bei weiterer Rechtsdrelmng des Steuerhebels wird 
die Spannung von d und Z immer ungleicher; der 
Fordermotor erhiilt einen der waclisenden] Spannungs- 
differenz entsprechenden, genugend krilftigen Anlaufs- 
strom.

In der Steuerhebelstellung b ist die Spannung von Z 
soweit gefallen, daB sie der der Batterie gleichkommt 
und die Ladung der letzteren aufliort. Da die Spannung 
von d bei dieser Lage des Steuerhebels gleich o ist,

U m form eraggregat 
Drelistroin-Motor Schwungrad.

nimmt der Fordermotor eine der Batterieintensitiit ent
sprechende Geschwindigkeit an.

Wird der Steuerhebel der rechten Endstellung ge- 
nahert, so M it die Spannung der Maschine Z so weit, daB 
dieselbe in der Steuerhebellage c, mit der Batterie parallel 
geschaltet, keinen Strom mehr liefert und unbelastet 
lauft oder ais von der Batterie gęspeister Motor den 
Antriebsmotor m unterstutzt. Gleichzeitig wird die 
Polaritiit der Maschine d durch einen im Errreger- 
stromkreis eingeschalteten Umschalter so geiindert, daB 
diese fortan ais Generator in Serie mit der Maschine Z 
bezw. der Batterie arbeitet. Wahrend dieser Zeit 
erhiilt der Fordermotor eine zunehmende Spannung, 
welche gleich der Summę aus der Spannung der 
Batterie und der Maschine d ist.

Bei der Drehung des Steuerhebels aus der Null- 
stellung a nach der anderen Richtung b, und c, wird 
durch den Hauptstromschalter die Stromrichtung im 
Anker des Fordermotors f  geiindert, sodaB dieser unter 
denselben vorsteiiend beschriebenen Vorgiingen die andere 
Drehrichtung annimmt.

Der Hauptstromiuusclialter kann natiirlich auch unab- 
hiingig von dem Steuerapparate angeordnet und fiir sieli 
bedient werden; dann ist der Steuerhebel, unabhiingig 
von der Bewegungsrichtung des Fordermotors, nur nach 
einer Seite zu bewegen.

6. Fordereinrichtimg m it Kraftausgleich durch 
Schwungmassen nach dem System des Obor- 
ingenieurs Ilgner, Donnersmarckhiitte, Obersehlesien.

Ilgner speichert die Kraft zum Ausgleich der 
Belastungsschwankungen des oder der Fordermotoren 
nicht in einer Akkumulatorenbatterie, sondern in einem 
mechanischen Kraftausgleicher, gewaltigen Scliwung- 
massen, auf, welche bei geringerer Belastung den 
KraftiiberschuB aufnehmen und bei erli5hter Be- 
anspruchung in einer anderen Betriebsphase die auf- 
genommene Energie wieder an das Fordersystem zuriick- 
geben, also nivellierend auf die Spitzen der Leistungs- 
kurve wirken.

Die Idee, Schwungmassen zum Kraftausgleich fur 
schwankend belastende Elektromotoren heranzuziehen, 
ist nicht neu. Unter anderen hat die Firma Schuckert 
mit Schwungmassen Tersehene Uinformeraggregate, wie 
die in Fig. 3 skizzierte, der Dgnerschen sehr ahnliche

Fordermaschine
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Ausfuhrung zeigt, schon vor geraumer Zeit bei GJeich- 
strombahnen venvandt, welche von Drehstromzentralen 
aus betrieben wurden. Dasselbe Prinzip liegt aucli 
einem Patent zu Grunde, welches der Union-Elektrizitats- 
Gesellschaft unter Nr. 129553 erteilt wurde. Docli 
gebulirt Ilgner unbestritten das Yerdienst, durch 
geschickte Kombination mechanischer und elektrischer 
liegulieryorrichtungen ein Fordermaschinensystem ge-

I schaften zu haben, bei dem die Belastungsscliwankungen 
in holiem MaGe ausgeglichen werden.

Die Anerkennung, welche die Ilgnersche Anordnung 
bei den groGen Elektrizit&ts-Gesellschaften gefunden hat, 
wird wolil am besten durch die Tatsache illustriert, 
daG dio Firmen, Siemens & Halsko, Schuckert, Union 
und neuerdings auch Helios, Lizenz fiir dio Ausfuhrung 
derselben erworben haben. Die Fordereinrichtung setzt

•. 4.

Die Gesamtanordnung einer fiir Fernantrieb be- 
stimmten Ilgner-Forderanlage mit Primiirstation ver- 
anschaulicht die Figur 5.

Der Forderbetrieb wird bei dem Beginn der Schicht 
dadurch vorbereitet, daG der Antriebsmotor H (siehe 
Schaltungsschema Fig. 4) angelassen und dadurch das 
Schwungrad S und die zimiiclist leer laufendo D}rnamo D 
auf eine Tourenzahl gebracht werden, welche die Leer- 
lauftourenzahl von H yermindert um die Reibungs- 
arbeit des Schwungrades und der Maschine D erreicht. 
Mit der Einschaltung der Erregerdynamo E sind die 
Vorbereitungen zum Forderbetrieb beendet.

Durch die Bewegung des Anlasserhebels A nach 
der einen oder anderen Seite der Mittelstellung wird 
die Magneterregung fiir die Hulfsdynamo D einge
schaltet, die letztere zur Abgabe eines nach ver- 
schiedener Richtung flieGenden Stromes befiihigt und 
dadurch die Umsteuerung des Fórdermotors lierbei- 
gefiihrt. Diese Anordnimg, welche in ahnlicher Weise 
ja auch bei den Systemen von Schuckert, Union und 
Helios zur Yerwendung kommt, bietet bei der Ilgner- 
Maschine den besonderen Vorteil, daG der Fordermotor, 
wTenn die elektromotorisclie Kraft der Dynamo vom 
Mafechinisten unter die elektromotorische Gegenkraft des 
Motors ermaGigt ra d , ais Generator arbeitet und durch

sich, wie das Schąltungsschema Fig. 4 zeigt, aus 
folgenden Teilen zusammen:

1. Dem von einer Dreh- (Fig. 4) oder Gleichsti-om- 
Zentrale mit Energie versorgten und von der 
FOrderanlage unabluingigen Antriebsmotor H.

2. Dem auf der Welle des Antriebsmotors sitzenden 
Schwungrad S.

3. Dem von der Schwungradwelle durch ein Riemen- 
vorgelege betatigten Zentiifugalregulator C, 
welcher die Bestimmung hat, mit Hiilfe des im 
Stromkreise von H liegenden Regulierwider- 
standes R die Umdrehungsgeschwindigkeit des 
Antriebsmotors zu regeln.

4. Der Gleichstrommaschine (Hulfsdynamo) D mit 
der Magnetwicklung M3, welche ais Umformer- 
maschine den Fordermotor mit Strom yersorgt.

5. Der En-egermaschine E mit der Jfagnet- 
wicklung Mj, welche die Energie fur die Neben- 
schluGerregung der Magnetwickhmgen M2 des 
Fijrdermotors F und M3 der Hulfsdynamo D 
liefert. Die Anker der beiden letzteren Maschinen 
sind auf der Yerlangerung der gemeinsamen Welle 
von Antnebsmotor und Schwungrad aufgesetzt.

6 . Dem von dem Maschinisten bedienten Anlasser- 
und Umsteuerapparat A.
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die zum Motor gewordene Dynamo D Energie an die 
Kraft aufspeichernden Sehwungmassen abgibt. Dadurch

wird zugleieh die Massenbeschleunigung der Forder
maschine aufgezehrt und diese gebremst.

Wenn nun die Hilfsdynamo D an den Fórdermotor 
elektrische Energie liefert und dazu mechanische Kraft 
braucht, so kann ihr der Hilfsmotor H dieselbe nicht 
oline weiteres liefern, denn dazu muBte dieser Motor 
seiner Bluart nach erst in seiner Umdrehungszahl sinken.

Daran hindern ihn aber die Sehwungmassen; die 
mechanische Kraft wird zunachst von diesen geliefert, 
wahrend der Motor H sieli nur allmahlich belastet.

Ist nun dieser Motor bis zu einer gewissen Hohe 
belastet und zwar einer Hohe, welche dem Durcli- 
schnittsverbrauch der Forderung unter Eińrechnung der 
Forderpausen entspricht, so beginnt der Regulator R 
zu wirken und pafit die jeweilige Tourenzahl des 
Motors, unter Aufrechterhaltung der gleichen Leistung 
desselben, der Tourenzahl der Sehwungmassen an, in
dem mit Hilfe des Centrifugalregulatora kleine Wider- 
stiinde eingeschaltet werden.

Braucht die Dynamo D keine mechanische Kraft 
mehr, so treibt der Motor die Sehwungmassen an, und 
zwar bis die Wiederausschaltung der Widerstiinde 
erfolgt ist mit gleich hoher Leistung.

Alsdann wurde die Kraftabgabe des Motors H und 
damit die Stromentnahme allmahlich sinken.

Nun wird aber die Anordnung so getroffen, dafi zu 
dem Zeitpunkt, zu welchem der Regulierwiderstand R 
ausgeschaltet ist, ein neuer Forderzug beginnt.

So ergibt sich also eine fortdauernd gleichmafiig 
hohe Stromlieferung der Stromer/eugerstelle an den 
Motor H, wenn auch der Fordermotor der jeweils er- 
forderlichen Leistung entsprechend in Anspruch ge- 
nommen wird. Eine plOtzliche Stromunterbrechung — 
etwa durch KurzschluB in der Zentrale — wurde die 
Fordermaschine nicht direkt betreffen, da der Motor- 
generator derselben mit der Kraft der Sehwungmassen 
eine kurze Zeit lang weiter lauft.

E ine K o m b in a tio n  von m ech a n isch em  und 
e le k tr is c h e m  K r a f ta u s g le ic h  schliigt B a ld u s* )  
vor. (Fig. 6 .)

a  A n l a G m o t o r  

b  S c h w u n g r a d

c  A n l a B d y n a m o  m i t  F r e m d e r r e g u n g  

d  F o r d e r m o t o r  

e  N e b e n s c h l u C d y n a m o  

f  A k k u m u l a t o r e n b a t t e r i e

* )  E .  T .  1 .  1 9 0 3  S .  4 7  f f .



Wie die Figur zeigt, soli bei. dieser Anordmmg 
auf die Motorgenerator- und Schwungradwelle nocli der 
Anker einer NebenschluBmaschine e gesetzt werden, 
welche bei geringer Belastung der Batterie Energie

Nr. 6.

zufuhrt. Bei starkerer Beanspruchung liefert die 
Batterie dieselbe wieder an die Mąschine e zuruck, 
welche nun ais 7,weiter Motor den Antriebsmotor a 
unterstutzt. (Forte, folgt.)
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Yon der magnetisclien Warto zu Boehuni.
Yon Berggewerkscbaftsmarksclieidor L e u z  in Bochum.

Nachdem seit dem Jahre 189G der Magnetograph 
der Westfalischen Berggewerkschaftskasse in Betrieb 
gewesen ist, konnten mit Hilfe desselben in Verbiiulung 
mit den Apparaten fur die absoluten Bestimmungen die 
stundlichen Deklinationswerte, von ganz kurzeń Unter- 
brechungen abgesehen, fur jedes der verflossenen Jahre, 
wissenschaftlich geordnet, in dieser Zeitschrift ver- 
offentlicht werden. Nach den gewonnenen Ergebnissen 
fallen die Deklinations-Maxima meist auf die Zeit 2 Uhr 
(M. E. Z.) nachmittags, die Minima auf 8—9 Uhr 
Yormittags, letztere im Winter auf die vor Mitter- 
nacht- liegenden Stunden. Ais mittlere Jahresab- 
nahme von 1896 bis 1902 wurden rund 4,5 Minuten 
gefunden.

Ais besondere Ersclieinungen sind die durch die 
elektrisehen StraBenbahnen hervorgerufeneu Storungen 
zu erwahnen, welche die wahrend der Betriebszeit ge
wonnenen Angaben auf etwa 0,2 Bogenminuten unsicher 
machen. Der Abstand des Deklinatoriums von der 
nachsten Linie betragt 800 m.

An einigen Tagen konnten wahrend der Buhezeit des 
Halinbetriebes die Einwirkungęn von Nahgewittern auf 
den Magnet nachgewiesen werden, wobei sieli fand, daB 
dieselben auBcrordentlich geringe vereinzelte Storungen 
von etwa 0,1 Bogenminuten hervorriefen. Wahrend nach 
Eschenhagen derartige Einwirkungea bei in ebener Gegend 
liegenden Deklinatorien iiberhaupt nicht nachgewiesen

lnlgeligem Ge-werden konnten, wurden dieselben in 
lande auch in Potsdam und anderwarts beobachtet. 
Jedenfalls sind die alteren Angaben hieruber in der 
Literatur iiber Markscheidekunst ubertrieben und 
legendenhaft und scheinen sich nur auf Vermutungen 
zu stutzen.

Heute bringen wir untenstehend eine Tabelle iiber 
die Aenderung der Amplitudę, worunter wir die Differenz 
zwischen der groBten und kleinsten Abweichung der 
monatlichen Mittelwerte verstehen. Die Tabelle laBt 
in der Spalte ..Mittel" eine gewisse GesetzmaBigkeit 
in der Abnalime der Amplitudę erkennen. Wenn wir 
die alteren aus den um 8  und 1 Uhr erhaltenen Ab- 
lesuugen der Unifilare zu Hilfe nehmen, so erreichte 
die Amplitudę in Uebereinstimmung mit anderen erd- 
magnetischen Stationen im Jahre 1893 den Hoclist- 
betrag, welcher in Bochum 9,7 Minuten bet.rug. Somit 
wurden wir uns, da das Maximum mit der Hiiufigkeit 
der Sonnenflecke zusammenfallt und diese Erscheinung 
eine lljiihrige Periode liat, einem Minimum genaliert 
haben, dem in den allernachsten Jahren wieder ein 
Marimum folgen wird. Dann werden wir voraussichtlich, 
was fiir die praktische Markscheidekunst von Bedeutung 
sein wird, gegenuber den im allgemeinen groGen Regel- 
mafiigkeiten in den letzten Jahren wieder mit groBeren 
Storungen und lebhafteren Kurvenbildern zu rechnen 
haben.

Ubersicht iiber die Anderung der Amplitudę.

Januar 

' *)
Februar Marz

'
April

/

Mai

'

Juni
'

Juli 
t  '

August

'

September
i

Oktober November
,

Dezember Mittel

(1893)
1890
1897
1898
1899
1900
1901
1902

6,54
4,58
4,51
3,81
4,80
3,16
3,53

7,92
4,88
4,57
4,98
4,68
4,05
4,25

9,72
8,90
7,15
7,06
7.02
7.02 
0,68

11,55
10,49
8,77
9,45
8,44
8,87
7,69

9,84
9,52
9,73
8,75
8,42
8,30
7.24

9,53
9,22
9,69
9,32
9,20
8,04
8,85

10,50
9,08
9,03
8,20
8,66
8,21
8,35

9,97
9,71
9,02
9,22
9,09
8,15
9,37

8,81
8,01
8,30
8,07
0,88
7.32
7,18

6.84 
6,12
6.85 
6,27 
6,09 
0,00 
6,96

5,27
4,64
5,00
4,42
3,34
3,53
4,11

4,46
4,4-2
4,16
3,95
3,08
2,75
2,77

(9,7) 
8,42 
7,46 
7,24 
6,96 
6,64 
6,34 
0,41

*) ' Bogenminuten.
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Die Kiiaj)])schaftsyereinc (les Iłr
Wahrend des Jahres 1901 waren, wie im Yorjahre, 

in PreuBen 73 Knappschaftsveroine in Wirksamkeit. 
Sie umfaBten 1903 (2026) Berg-, Hutten- und Salz- 
werke. 3 Braunkohlenbergwerke, 6  Steinsalzbergwerke 
und 9 Steinbruclie waren mehr und 8  Stoinkohlenberg- 
werke, 8 6  Eisenerzbergwerke, 43 sonstige Erzbergwerkc 
und 4 Eisenhiitten waren weniger beteiligt ais in 1900.

Die Anzalil der auf den Vereinswerken durch
schnittlich beschiiftigt gewesenen K n a p p s c h a fts m it -  
g lie d e r  belief sich auf 343092 (329218) standige und 
270039 (246655) unstandige, zusammen 613131 
(575873) Mann. Die Meistberechtigten haben mithin 
um 13874 oder 4,21 pCt., die Minderberechtigten um 
23384 Mitglieder oder 9,48 pCt. zugenommen. Die 
Gesamtzahl war um 37 258 oder 6,47 pCt. gro Ber ais 
im Jahre 1900.

Der B e s ta n d  an Yereinsmitgliedern zu Anfang des 
Jahres belief sich unter EinschluB der Beurlaubten auf 
347274 standige und 266273 unstandige, zusammen 
613547 Mitglieder. Am Jahresschlusse waren vor- 
handen 364837 standige und 271885 unstandige, zu
sammen 636 722 Mitglieder. Hiernach ist die Zalil der 
standigen Mitglieder um 17563 oder 5,06 pCt., die der 
unstandigen um 5612 oder 2 , 1 1  pCt. und die Gesamt
zahl um 23175 oder 3,78 pCt. gestiegen. Der G e- 
sa m t-Z u g a n g  belief sich bei den standigen Mit- 
gliedern (einschlieBlich der aus dem Yerhaltnis der 
Unstandigen in das der Standigen ubergetretenen Knapp- 
schaftsmitglieder) auf 54871 (54124) Mann.

I n v a lid e n  waren am Anfange des Jahres 57605 und 
zwar: 55461 Ganzinvaliden und 2144 Hąlbinvaliden 
vorhanden. Zu den Ganzinvaliden kamen 7418 Mann 
und zwar 7193 neue fnvaliden und 225 Mann, welche 
bereits Halbinłaliden waren; zu den Halbinvaliden kamen 
382 Mann und zwar 334 neue Tnvaliden und 48 Mann, 
welche bisher Ganzinvaliden waren. Unter den neuen 
Inyaliden befinden sich 8  Mann, die voriibergehend In- 
validengeld bezogen, und 10 Mitglieder des Kuappschafts- 
vereins Nassau, die bisher einer Krankenkasse nicht 
angehort haben. Dagegen schieden ans: durch Tod 
3383 Ganz- und 40 Halbinvaliden, durch Reaktmerung 
und Wechsel der Inyaliditat 656 Ganz- und 311 Halb-

eu lsischeii Staates im  Jahre 1001.
inyaliden. Am Jahresschlusse yerblieben demnach 
58940 Ganz-und 2175 Halbinvaliden, zusammen 61115.

Das durchschnittliche Lebensalter beim Eintritt der 
Ganzinyaliditat stellte sich im Jahre 1901 auf 48,1 Jahre 
gegęnuber 48,9 Jahron in 1900 und 49,2 Jahren im 
Durchschnitt der letzten 10 Yorjahre. Es wurde namlich 
erreicht ein Durchschnittsalter:

im Jahre 1891 von 49,3 Jahren,
„ „ 1892 „ 50,0 „
,, „ 1893 „ 49,9 „
<) v 1894 ,, 48,3 „

„ 1895 49,1
,, 1896 ., 49,2 .,

„ v 1897 „ 49,3 „
„ „ 1898 „ 49,4
,  ,, 1899 „ 48,5 ,,
„ 1900 „ 48,9 „

Von den iiberhaupt oder hauptsaclilich Steinkohlen- 
bergwerke umfassenden Knappschaftsyereinen weisen der 
Fiirstlich Plesser und der lbbenburener Knappschafts- 
yerein das hochste Lebensalter fur den Eintritt der 
Ganzinyaliditat mit 55 Lebensjahren nach, wahrend der 
Allgemeine Knappschafteverein dieselbe schon bei einem 
durchsclmittlichen Lebensalter yon 45 Jahren aus- 
sprechen muBte. Beim Braunkohlenbergbau wurde, wie 
im Vorjahre, das liOchste Lebensalter von den Mitgliedern 
des Saalkireiser Knappschaftsyereins, namlich 56,1 Jahre, 
das niedrigste yon denjenigen des Bruhler Knappschafts
yereins, 45,6 Jahre, erreicht. Beim Erzbergbau war es 
der Musener Knappschaftsverein, in welchem die Grenz- 
inyaliditat am spatesten, und zwar bei 59 Jahren, ein- 
trat, wogegen im Briloner und Holzappeler Knappsehaffcs- 
yerein die volle Erwerbsfahigkeit nur bis zu einem 
Lebensalter von 47 Jahren anhielt. — Yereine, welche 
weniger ais 1 0  Mitglieder .inyalidisierten, sind hierbei 
nicht berucksichtigt.

Das Durchschnittsalter beim Eintritt der Halb- 
inyaliditat betrug 48,6 (49,2) Jahre.

U n te r s tu tz u n g s b e r e c h t ig te ,  einschlieBlich der 
Personen, welche reichsgesetzliche Unfall- oder Inyaliden- 
Renten beziehen, Waren yorhanden:

am Jahresanfange: 57 605 Inyaliden, 50 107 Witwen, 42 130 Waisen, zusammen 149 842 Personen,
Jahresschlusse: 61 115 51 774 43 508 156 397

mithin Zunalime: 3 510 Inyaliden, 
=  6,09 pCt.

1 667 Witwen, 
=  3,33 pCt.

1 378 Waisen, zusammen 
=  3,27 pCt.

6  555 Personen, 
=  4,37 pCt.

Auf 1000 im JahresdUrchschnitte yorhandene standige 
Mitglieder kamen daher Unterstutzungsberechtigte:

Ganzinyaliden
Halbinyaliden

am Jahreaanfange
. 168,46]

6,51 174,97

am Jahresschlusse
171,791 Ig  

6 ,3 4 1 >

am Jahresaufange am Jałiresschlusso
Witwen . . . .  152,20 150,90
Vaterlose Waisen . 118,40 j 117,341

Vater- und mutter- > 127,97 > 126,81
lose Waisen . . 9 ,57 ' 9,47)
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Von den Unterstutzungsberechtigten bezogen 
Unfallrenten aus der Kasse der botreffenden Berufs- 
genossenschaft 9186 Invaliden oder 15,03 pCt.,
5486 Witwen oder 10,60 pCt. und
oder 32,86 
18,52 pCt.

pCt., zusammen 28970
14298 Waiseh 
Personen oder

S c b u lg e ld  oder K in d e r g e ld  wurde seitens der
1901
581

1900
592

1899
570

1898
529

1897
544

Knappschaftsvereine im Jahre 1901 fiir 1220 vaterlose 
und 47 594 nicht vaterlose Kinder gezahlt.

Im Laufe des Jahres wurden krank 356030 (340873) 
beitragende Mitglieder, das sind auf je 1Ó00 der im 
Jahresmittel vorhandenen standigen und unstandigen 
Mitglieder 581 Erkrankte. In den letzten 10 Jahren 
erkrankten von 1000 Knappschaftsmitgliedern:

1896 1895 1894 1893 1892
583541 565 547 535

Zu obigen 356030 Erkrankten sind noch 13992 
kranke Mitglieder hinzuzurechnen, welche ais solche aus 
dem Jahre 1900 in das Jahr 1901 iibergingen; die 
Gesamtzahl der Kranken betragt daher370022 (354461), 
das sind 15561 Kranke oder 4,39 pCt. mehr ais im 
Yorjahre.

Yon der Gesamtzahl erhielten Krankenlolin 317 350 
oder 85,77 pCt. auf 5194937 Tage, das sind auf einem 
Kranken 16,4 Tage gegen 15,8 Tage im Jahre 1900 
und 15,9 Tage im Jahre 1899.

Das s c h u ld e n fr e ie  Vermógen der Knappschafts- 
vereine belief sich am Schlusse des Jahres 1901 auf 
103990774 JL gegen 92762050 JL. am Jahresanfąnge; 
dasselbe ist mithin um 11228724 JC oder 12,10 pCt. 
gestiegen. Die Aktiva betrugen am Jahressclilusse 
104054544 JL., die Passiva 63770 JL\ am Jahres
anfange hatten dieselben 92876468 JL und 114418 JL 
betragen. '

In den Vorjahren war eine Vermehrung des Ver- 
mogens eingetreten, wie folgt:

1900 
12,49 pCt.

1899 
9,38 pCt.

1898 1897 1896 1895
8,36 pCt. 6,97 pCt. 7,84 pCt. 7,21 pCt.

1894 
7,93 pCt.

1893 1892
7,97 pCt. 11,33 pCt.

Die e ta tsm a G ig e n  Einnahmen beliefen sich auf 
53110556 (48677048) JL, das sind 4433508 JL oder 
9,11 pCt. mehr ais im Jahre 1900, in welchem sie 

Die Einnahmen bestanden in:
Laufenden Beitragen der Arbeiter m i t .............................................  27 080 156 JL

„ „ „ Werkseigentumer m i t ..............................  22 472 435 „
Eintrittsgeldern, Beitragsnachzahlungen, Strafgeldern u. s. w. mit 277 132 „
Kapitalzinsen m it ...................................................................................... 2 996 740 „
Nutzungen des Immobiliarvermogens m i t ........................................  39 821 „
Sonstigen Einnahmen mit . ...............................................................  244 272

gegen das Vorjahr 1899 um 6505632 JL oder 15,43 pCt. 
gestiegen waren.

50,99 pCt. 
42,31 

0,52 
5,64 
0,08 
0,46

Die A u sg a b en  siimtlicher Knappschaftsvereine be
liefen sich auf 42912542 (39737510) JL, das sind 
3175032 JL oder 7,99 pCt. mehr ais im Jahre 1900. 
LaGt man die Ausgaben fiir den Ankauf von Immobilien 
und Inventarien mit 477993 JL auGer Betracht, so 
iibersteigt die verbleibende Ausgabe von 42434549 JL 
die entsprechende Ausgabe desVorjahres um 3292 763 JL 

Dio Abgleichung zwischen der etatsmlfeigen Ein-

Zusammen 53 110 556 JL =  100,00 pCt.

nahme und der Ausgabe ergibt einen baren UberschuG 
von 10198014 JL Zieht man aber auch hier die aufier- 
ordentlichen Ausgaben fiir Immobiliar-Erwerbungen usw. 
ab, so betragt der UberschuG 10 676007 (9535262) JL 

Das sc h u ld e n fr e ie  V erm o g en  betrug auf je eins 
der standigen Mitglieder (ohne die beurlaubten) am 
Schlusse des Jahres 297,74 (278,06) J L ; es ist mithin 
um 19,68 JL- oder 7,08 (7,74) pCt. gestiegen.

Die direkte Yerwertung der Ctielitgase zur Eiiergicerzótigung.*)
Von Ingenieur T h  i mm.

Hierzu Tafel 6.
Der moderno ProzeG zur G-ewinmmg des Eoheisens im 

Hochofen beansprucht den grOGten Teil der gaiizen Kohlen-

*) Nach 2 Veroffentlichungen von I-I. Hubert, Utilisation 
directo des gaz de haut-fourneau pour la production de la force 
inotrice, Liittieh 1000, und No te sur quelques progres recents 
des moteurs a gaz de haut-fourneau, Liittieh 1902.

produktion fiir sich. Da nun der Bedarf an Eiseii mit dem 
Fortschntt der Kultur sclmoll wachst, sieli z. B. im letzten 
Jahrzehut um 60 pCt. vermehrt hat, so steigt aucli der 
Yerbrauch an dem kostbaren Brennmaterial auGerordentlich 
schnell. Auf 1 t gewonnenes Roheisen kommen etwa 0,8 
bis 1 ,2  t Koks, was einen Yerbrauch von mehr ais
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50 Millionen Toiinen Koks pro Jahr auf der Erde bodeutet, 
dio zur Erzeugung, noch nicht zur woiteren Yerarbeitung. 
des Roheiseus gedient haben. Yon den Erzeugungskosten 
bilden die Brennmatorialkosten je nach don Gegenden 15 pCt. 
bis 45 pCt. Diese bedeutsameu Żabien machen die Be- 
strebungen erklarlich, don Yerbrauch an Kohlen nach Mog- 
lichkeit horabziidrficken. Einersćits hat man versucht, dio 
Hochofen groGer zu bauon, Temperatur und Pressnrig des 
Windes zu erhohen, um so die Wannę besser auszunutzen, 
und ist dadureb auch zu guten Resultaten, z. B. boi einem 
Hochofen, dor ca. 600 t Eisen pro Tag erzeugte, auf
0,77 t Koks pro Tonne Eohoisen*) gekommen. Anderer- 
seits gelang es, die Gichtgase, dio noch bis vor wonigen 
Jahrzelinten durch ihr Yerbrennen auf dem Ofen ein sehous- 
wertes, aber verschwenderisches Scliauspiel gewahrten, zur 
Yorwarmung des Windes und zur Heiznng der Dampfkossel 
fur dio Geblasemascliinen nutzbar zu machen.

Erst in neuester Zeit, seit etwa 8  Jahron, bat man 
gelernt, eine weitere, schon friiher ąngeregto Yerwendung 
der Gichtgase in die Praxis einzufnhren, das ist dic direkte 
Yerbrennung des Gases im Mo.tor.

Die tlberlegenheit dos Gasmotors uber die mit Giclit- 
gasen geheizte Dampfanlage ergibt sich aus der theorotischen 
Erwagung, daG, wenn dio Gaso auf dem Eosto auch mit 
1200° Yerbrennen, d as. Temperaturgefiille des arbeit- 
abgebeuden Mediums selbst bei modernsten IleiOdampf- 
maschinen 300°— 40° =  260° botragt, wahrend der 
Explosionsmotor selbst bei Annahme einer sehr hohen 
Austrittstemperatur iiber ein solches von 1200°— 500° 
=  700° verfugt. Und wenn nun auch bei der Dampf- 
mascliine ein rationellerer Arbeitsvorgang infolge der An- 
naherung an die adiabatische Zustandsanderung des Dampfes 
stattfindot, so wird er doch mehr ais aufgowogen durch die 
Yerluste, die der Warmeubergang von den Heizgasen zum 
Dampf durch die Kesselwandung notwendig mit sich bringt.

Der Explosions- oder Verbrennungsmotor selbst ist erst 
ein Kind der Neuzeit; trotzdem sind sogar in seiner Yer
wendung fiir Hochofengase bereits so bedeutende Eesultato 
erzielt worden, daG diese Aufgabe ais gelost zu botrachten 
ist. Die Geschichtc des Motors beginnt mit dom Lenoir- 
Motor (1860), der noch ohno Kompression, im Zweitakt 
aber einfach wirkend arbeitete, indem er in einem Kolben- 
hube das Gas- und Luftgeinisch ansaugte, dann yerbrannte 
und expandieron-lieG, wahrend der Kuckgang des Kolbens 
nur dem Auspuff diente. Nach ihm folgte 1876 mit einem 
woit geringeren Yerbrauch an Leuchtgas dio atmospliarischo 
Gasmaschine von Otto und Langen, dereń unregelmaGiger 
und geniuscliYoller Gang sie trotzdem nicht hinderto, im 
Kleingeworbe eine gewisso Bedeutung zu gewinnen. Dann 
aber erschicn ais endgiiltige Losung 1878 der Otto-Motor 
mit dem nouen Prinzip des Yiertaktes und einfach wirkend. 
Die 4 Kolbenhilbe verrichten nacheinander: 1. das An- 
saugen des Explosivgemisches, 2. das Yerdichten dessolben,
3. die Zflndung, Yerbrennung und Espansion und 4. den 
AusstoG der Yerbrennungsriickstande.

Diese Maschine, dio gleich in groGer Vollkommenheit 
auf dem Markte erschicn, hat, obwolil ihr Gasverbrauch 
otwas hoher war ais bei der atmospharischen Maschine, 
durch die Yollondung ihrer Konstruktion, durch ilire Be- 
triebssicherheit, ihr immerhin noch .sparsames Arbeiten 
auOerordentlicho Yerbreitung gefunden.

*) Kersten, les Haut-fonnicaux de Duquesne; Eevue Universelle 
des mines. Mai 1899.

Das Weson des Yiertaktes besteht darin, daG auf jedo 
zwei te TJmdreliung der Welle ein Kraftimpuls kommt, und 
daC auGerdem der Kompressionsliub zu der Nutzarboit noch 
eino bedoutendo Widerstaudsarbeit hinzuffigt. Dąs hat zur 
Folgę, daG,

1. um Gleicliformigkeit des Ganges zu erzielen, yerhaltnls- 
uuiGig schwere Schwungmassen notig sind,

2. um gewisso Leistungen zu erzielen, dio Kraftimpulse 
YerhaltnismaCig stark sein mussen, sodaG die Zylinder- 
und Triebwerksabmessungen und die Zahl der Um- 
drehungen pro Minuto rerhaltnismaGig bedeutend 
werden.

Diese Umstande, in Yerbindung mit dem hohen Preise 
des bisher oinzigen Brennmaterials, des Leuchtgases, schieuen 
don Motor auf kleine Ausfiihrungen fur das Kleingewerbe 
zu beschranken, und darin hat er seine alte Eivalin, dio 
Dampfmaschine, vollig aus dem Feldo gesclilagen. Jedoch 
ein 50 pferdiger Otto-Motor erschien 1881 auf der Elek- 
trizitats - Ausstellung in Murichen noch ais oiiie. Merk- 
wiirdigkeit.

Inzwischen machto Dugald Clerck ohne wesentlicheu 
Erfolg einen Versucli mit einem Zweitaktmotor, der dio 
Komprossion in einem besonderen Zylinder besorgte, dann 
1883 Griffln einen Versuch mit einem Sechstaktmotor, der 
zur Reinigung und Abkiihlung des Zylinders jo einen Luft- 
sauge- und AusstoGhub.einschob.

Auf der Weltausstellung "in' Paris 1889 erschienen 
2 lOO-PS.-Motoren, ein vierzylindriger yon Otto und ein 
einzylindriger, der sogenannte Simplex-Motor, von den 
Ingenienren Ed. Delamare-Deboutteville und Malatidin, der 
eine mit Leuchtgas, der andere mit Gas von goringerem 
Ileizwert gespeist. Der Simplox-Motor wurdo dainals all- 
gemein noch ais ein technischer Fehlgriff angesehen. Doch 
eiuige Jahre spiiter bauten die beiden Konstrakteure einen 
einzylindrigen Motor von 300 indizierton und 220 Nutz- 
pferdestiirken, der fur jede Nutzpferdekraftstunde- 500 Gramm 
Kohle Yerbrauchte. Der Zyliuderdurchmesser hatto 870 mm, 
der Kolbenhub 1,0 m. Die Maschine lief mit 100 Um- 
drehungen in der Jlinute.

An dieser Maschine wnrde erkannt, daG der Weg, auf 
dom der GroGgasmotor mit der Dampfmaschine' in Wott- 
tiewerb treten kann,- in der Verbrennung geringwertiger 
Gase liegt, und der Gedanke, die Gichtgase dazu zu 
benutzen, nalim greifbare Gestalt an. 1895 nahm dio 
Socio'te de Cockerill ein Patent auf dieso Yerwertung der 
Gichtgase und lieG noch in demselben Jahre an einem 
achtpferdigen Motor Versucho machen, die fiir die Pferde- 
kraftstunde einen Yerbrauch yon 5,3 cbm Gas mit einem 
Heizwert von durchschnittlich 997 Kai. pro cbm ergaben. 
1898 setzte sie diese Versucho an einem 200-PS-Motor 
fort und stellte bei einem 24stflndigen Dauerversuch einen 
Yerbrauch von 3,329 cbm fest, wobei der Heizwert des 
Gases mit 981 Kai. gemessen wurde.

Damit waren dio Hauptbedenkon gegen den Gichtgas- 
motor widerlegt, obwolil dieselben anfangs ein groGos 
Gewicht zu haben schieuen. Im wesentlichen handelte es 
sieli dabei um folgendes:

1. Man sah in dem geringen Heizwert ein Hindemis 
fur die sichere Zundung und richtigo Verbrennung 
insbesondere bei groGen Maschinen. Dem ist man dadurch 
begegnet, daG man im Laufe der Entwickelung die Ver- 
dichtung; des Gemisches Yon den 5 Atm. des ersten Otto- 
Motors bis 13 Atmospliaren gesteigert hat. Genane Analysen
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der Gichtgaso haben dargetan, daC man auf einen Brenn- 
wert zu rlchnen hat, dor zwischen 850 und 1200 Kai. 
schwankt, und die Yersuche habóii ergeben, daG noch an 
der un teren Grćlize, wo das Vorbrennon in dcii Kessel- 
feuenmgon schon schwierig wird, die Kompression gonflgende 
Sichorhójf fur Ziindung und vollkon?mone Yerbrennung 
bietot. Herr Job. Kórting teilte am 14. Oktober 1902 
im ,,Vorein fiir Eisenbahnkunde“ zu Berlin mit, daG seine 
Firma Gebr. Kórting fiir dii* Mansfolder Gewerkschaft
2 Maschinen goliefert hat, dio mit einem Gase noch gut 
arbeit.cn, desson Heizwort nur 629 Kai. ist. (Glasers 
Annalen Bd. 51. 11 Heft.)

Die Bcfiirchtung, daG das geringwertigere Gas zu 
grttfioren Zyliuderabmessnngen fuhren miisso, hat sieli aus 
dem Grunde nicht ais stichhaltig erwieson, weil um so 
weniger Luft zur Yollstandigen Yerbrennung notig wird 
jo armer das Gas ist. Leuchtgas braucht, um z u ver-
brennen, sein 6 faches Volumen Luft, das Giclitgas nur 
et.wa das 0,8fache, sodaw im bronnbaren Gemisch einmal 
7», das andere Mai 5/ 9 seines Volumens in nutzlicliem 
Gas besteht. Die Mongen an nutzlicliem Gase in gleichen 
Men gen bronnbarer Mischungen verlialten sich mitliin wie
1 : 3,89, ihre Heizwerte aber ungefahr wie 5,25 : 1, so- 
daG, gleiche Ausnutzung vorausgesetzt, der gloicho Motor 
mit Gichtgas gespeist nur 74 pCt. von der Loistung mit 
Leuchtgas liofern wurde; d. h. man muGte, um gleiche 
Loistungeu zu erzielen, Zylinderdurclimesser nnd Kolbenliub 
mit 1,11 multiplizieren. Da aber dio Erfalirung gezeigt 
bat, daG bei Gichtgas die Warmeausnutzung besser ist, 
so ist bei gloichem Motor mit Gichtgasbetrieb eine Loistung 
von etwa 84 pCt. zu erwarten und auch von Professor
E. Moyer-Charlottonburg an • einem 60pferdigen Motor am 
24. und 25. Oktober 1898 an den HochSfen Yon Diffordange 
beobachtet worden, ais er den Giclitgasmotor mit Leuchtgas 
betrieb.

2. Dom zweiten Einwurf, daG die Schwankungen in
Zusammensotzung und Pressiing der von der Gicht 
kommendon Gase den Gang des Motors boeintrachtigen 
oder gar zum Stillstand bringen kónnten, begegnet man 
jetzt damit, daG man fur Htitten mit nur einem Hochofen
fiir den Notfall einen Generator aufstollt; bei melireren
Hochofen, das haben die Yersuche jetzt zur Goniige erwieson, 
haben kunstlieh lierboigefulirte uud selbst auGerordentlieho 
Schwanknngen keinen schadlichen EinfluG.

3. Die Schwierigkeit des Iugangsetzens der grofion 
Motoren hat man auf konstruktivem Wagę iib'orwunden. 
Bei dem ersten 600 PS-Motor der Societe Cockerill wird 
ein Triebwerk oiugeschaltet. das durch Zahnradcr auf die 
Motorwelle wirkt. den Saughub des Kolbens herbeifuhrt 
und den Zylinder mit einem Gemisch von Benzindampf und 
Luft fiillt. Dann laGt man durch eine Umsteucrung des 
Triobwerkes den Kolben zuriickgehen und das Gemisch 
gerade bis zu einer zur Ziindung genugenden Yerdichtung 
zusammendrOcken und schaltet dann den Ztindstrom ein. 
Die Esplosion geniigt, um 2  IJmdrehungen der Hauptwelle 
und somit oine zweite starkere Kompression und Esplosion 
herbeizufuhren, welche ihrerseits nun den Fortgang der 
Maschine sichert, indem sie dem Schwungrad die notwendige 
Beschleunigung gibt. Dann kann die Kompression auf 
den richtigen Grad eingestellt werden, nachdem sie fur 
das Anlassen beschrankt war. Es mussen nun noch 
gewisse Sicherheitsvorriehtungen Yorhanden sein, die einem 
unzeitigen Ziinden Yorbengen.

4. Das gcwichtigste Bedenken gegen das Gichtgas im 
Motor gab der von den Gason niitgerissono Staub. Lttrmann 
hat mitgeteilt, daG mituiiter 20 30 000 kg Staub sich in
24 Stundon in don Roinigungskammorn absotzen, und daG 
im gereinigten Gase sich im cbm noch 6 — 10 gr Staub 
yorlinden. Aber auch hierubor haben Erfalirung und 
Erfindiyigsgeist der lngóiiieuro hinweggoholfon. Zuerst 
bauto man verschiedono Boinignngsapparato, z. 13. fur don 
orwalmten 8 PS.-Motor einen Apparat, der fiir Pfordekraft 
und Stundc 30 Liter Wassor brauchte uud den Zylinder 
docli nicht rein liielt. Jotzt hat man dio AuslaG-Ventile 
so angeordnet, daG dor Motor sich selbst reinigt, und man 
hat einige Motoro bereits Jahre lang im Betrieb, obite 
daG aus der Yerschmutzung infolge des Staubes eino 
Botriobsstorung sieli ergeben hat, obwohl man das Gas 
aus derselben Leitung nimmt, dio von den Hochofen zur 
Kesselheizung fiihrt.

Mit diesen Erfahnmgon ging man fast gleichzeitig in 
Doutschland, Belgion nnd England an dio Einfuhrung der 
Gichtgasmotoren in die Pnixis der Iliittonwerke.

Das HSrder Huttenwerk gab einen 600 - PS.-5Iotor 
nach dom Typ von Oecholhauser in Auftrag, die Friedens- 
hiitte je einen 200 und 300 - PS.-Otto-Motor und in 
England wurde ein tausendpferdiger Motor nach dom System 
Thwaite gebaut. Es war von groGer Wichtigkeit fiir die 
Weiterentwicklung des Giclitgasmotors, daG inzwischen dio 
Geblasemaschinen infolge neuer Yentil- und Klappon- 
konstruktionen in ihren Tourenzahlen bis auf 100 in der’ 
Minuto beschlounigt werden konnten. Dadurch wurde es 
moglich. daG die Societe Cockerill ihren ersten 600 PS.- 
Motor direkt mit dem Kompressor kuppelte und so die 
erste Gasgoblasomaschine schuf. Mit dieser Maschine, die 
Endo 1899 an den Hochofen von Seraing in Betrieb gesetzt 
wurde, erzielte man bei sorgfaltigen Prufungen, die im 
Marz 1900 Yorgenommen Wurden, bei durchschnittlich 
94 Umdrelmngen und 89 pCt. Zundnngen (d. h. 11 pCt. 
Aussetzern) eino Nutzleistung von 575 PS. boi voller 
Belastung ohno Aussetzer eine Leistung von 670 PS. nnd 
im ersten Falle einen Yerbraucli Yon 3,495, im zweiten 
von 3,156 cbm Gas auf die Pferdekraftstunde. (Heizwort 
984,4 Kai. bei 0° Cols. und 760 mm Quecksilbersaule.) 
Dieser Motor arbeitet im Viertakt und einfach wirkend 
und hat folgende Dimensionen: Zylinderdurclimesser 1300 mm, 
Kolbenhub 1,4 m, das Hubvolumen betragt also 1.85 cbm. 
Ein Yersuch, der dahin angestellt warde, daG durch 
Drosselung der Windloitung der normalo Widerstand um 
44 pCt. Yermohrt wurde, ergab eine Vermindcrung der 
Tourenzahl von 94 auf 62. Dio Nutzarbeit liiolt sich 
trotzdem auf 577 PS. Die Tourenschwankung infolgo Yon 
Aussetzern hiolt sich innerhalb 3 pCt.; dafur besaG aber 
die Maschine auch ein Schwungrad, das bei einem Durcli- 
messer von 5 m ein Gowicht vou 33 t hatte. Ein Motor 
dieses Typs auf der Pariser Woltausstellung brachte dor 
Societe Cockerill einen Grand Pris.

Dio anderen Typen der GroGgasmotoren sind die 
erwahnten der Gasmotorenfabrik Deutz. der Oechelbanser- 
Motor, gebaut yoii der Berlin-Anhaltischen Maschinen- 
fabrik in Dcąlau und der der Gebruder Kórting in Kórtings- 
dorf. Die Deutzer Fabrik hat bislang an dem Grundsatz 
festgehalten. ibre Maschinen nach dem Typ des bewahrten 
Otto-Motors im Yiortakt und einfach wirkend zu bauen 
und dabei in einem Zylinder keine grOGero Leistung ais 
250 PS. zu Yoreinen. Wenn sie dadurch auch in der Lage
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ist, jede gewiinschte Gleichformigkoit, wio sie insjjćsondero 
fur don Antrieb von Dreli- und Wechsclstromdynamós zur 
Kraftfernleitung und Belouchtung notwendig ist, zu erziolen, 
so wird doch eino Anhigo fur dio Lcistungen von 1000— 2000  
PS., wie sie dio lłiittenwerko liaufig verlangen, sehr 
komplizicrt.

Diese Erkenntnis hat ;zu neuen Yorsuclien gofiihrt, 
den Zweitakt oder wonigstoiis den doppelt wirkenden 
Zylindor einzufuhren. Das ersto ist im Oeelielhauser-Motor 
verwirklieht. (Pig. 1.) Dorsolbo besitzt oinen larigen 
Zylindor, in dem sieli zwoi Kolbon in ontgegengesetztor 
Ilichtung bowegen; den oino arbeitet direlct auf dio mittolsto

K Kolben imlArbeitszylinder. S AuslaBschlitze. GP Gaspumpe. LP Lnftpmnpe. I'] EinstelWorrichtmig fiir den Zunder.
B Storung fur das Anlassen mit PreCluft.

Kropfung der droimal gekropften Kurbolwelle. Der andere 
Kolben tragt oin (Juorliaupt, von dem zwei lange Pleuel- 
stangen auf den Seiten des Zylinders nach den beidon 
aiifiereti Kropfungen der Kurbolwelle gelien. Steheii die 
beiden Kolben iu dor innersten Stollung, so liaben sie 
zwisclien sich das Explosivgemiscli kompriraiert; die nun 
folgendo Zundutig treibt sie anseinander und die Expansion 
wahrt so lange, bis der oino Kolben eine Reilie von 
Schlitzon freilegt, durch die nun dor Ausputf erfolgt. 
Gleich darauf legt der andere Kolbon auch eino Reilie von

Schlitzon froi, durch dio ein Stroni komprimierter Luft ein- 
tritt und dio verbraunten Gase vollends austreibt. Danii 
legt derselbe Kolben noch eine zweito Reiho von Scblitzen 
froi, durch die komprimiortes Gas eintritt. bis die Kolben 
auf dom IiOckgange samtliche Offmmgen schlieCen und 
das- Gomisch von Gas und Luft nun wieder kornprimieren. 
Die Maschine bedarf also zweier Pumpen fiir Gas und 
Luft, ist aber sonst, insbesondere durch den Umstand, 
daC sio keino Yentile besitzt, anCorordontlich einfach. 
Ihre Yerbreitung geht trotzdem nur langsam vor sich,

Laiigsschnitt durch den Zylinder.
Fig. 1.

Cjiierschiiitt durch das Emlalłyentil.
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Die Kolnischc Maschinenbau-Aktiengesellschaft liatte eine 
Gasgeblasemaschino dieses Typs fur eine Leistung yon 785 PS. 
in Dusseldorf ausgestellt.

Der neue Kortingmotor yereinigt den Zweitakt mit der 
Doppclwirkung; bei ihm fallen nur die AuslaGventilo weg 
und sind durch eine in der Mitte des Zylinders ange- 
brachte Schlitzreihe ersetzt. Die EinlaGvontile sitzeu auf 
beiden Seiten des Zylinders. Zwei konzentrisclio Óffnungen, 
dio durch ein und denselben Yentilteller' abgeschlossen 
sind, ftthren, dio innere das Gas, dio SuGore die Luft zu. 
Das Yentil flffnet sich nach unten und wird durch eino 
Feder geschlossen. Dio AuslaGsclilitze legt der Kolben, 
der beinaho so lang ist, wie dio Hiilfte seines Hubes, 
kurz vor Kubendo frei und verbindet sio auf diese Weise 
abwochselnd mit beiden Enden des Zylinders. Dio Gas- 
und Luftverdichtungspumpen sind parallel dem Zylinder 
angeordnot.

Das EinlaOventil óffnet sich, gleich naclidem der 
Kolben dio AuslaGsclilitze freigelegt hat und der Auspnff 
begonnen hat. Die Pumpen, dereń Kolben dem Motor- 
kolben YoreUt, werden mittels Schieber so gesteuert, dało 
zuerst Luft allein in den Zylinder gedriickt wird und dio 
Yerbreimungsruckstiinde daraus yertroibt. Dann tiitt in 
dem gewiinschten Yerhaltnis Gas in den Zylinder ein, 
um das Explosivegomisch zu bilden. Der Konstruktour hat 
darauf gereclmet, daG, um Gasverlust zu yermeiden, sich 
zwischen dem ointretendon Gas und den Austrittsschlitzen 
ein Luftkisson bildet. SchlieCt nun der Kolben beim 
Riickgang diese Schlitze ab, dann erreichen dio Pumpen- 
kolben ihren toten Punkt, das EinlaCveutil sclilieJRt sich 
und die Ladung wird komprimiert bis zum Ende des Hubes. 
Unmittelbar daliach wird dio Zundung durch eloktrischen 
Funken bowirkt.

Der Regulator arbeitet in der Weise, daG er je nach 
der von der Maschine geforderten Leistung die Mengo des 
eintretenden Gases roguliert. Zu diesem Zwecke beeinfluGt 
er ein Yentil, welches nun einen mehr oder minder groGen 
Teil des yon der Pumpe angesaugton Gasyolumens wieder 
aus dem Pumpenzylinder heraustreten liiCt, ehe die Druck- 
steigerung in der Pumpe beginnt. Dadurch wird naturlich 
das zur Reinigung yorausgeschickte Luftvolumen im Motor- 
zylinder grOGer und die Miscliung schwacher, sodaG von 
Zeit zu Zeit die Zundung reguliert werden muG.

Dieser KOrting-Motor ist der andero Hauptvertreter des 
Zweitaktprinzips bei den GroGgasmaschinen, und wie Herr 
Joh. Kórting in dem bereits angezogeuen Yortrag mitteilt, 
sind, obwohl erst aufangs dieses Jalires dio ersten Maschinen 
in den praktisclien Betrieb kamen, bereits im Inland und 
Ausland Anlagen yon zusammen 60 000 Pferdestarken nach 
diesem System teils im Bau begriffen, toils bereits fertig 
gestellt, die grSGten darunter mit Leistungen von 2000 PS. 
Im Betriebe hat sich gezeigt, daG infolge des Ausblasens 
der Yerbrennungsruckstande durch die Schlitze der Zylinder 
sich in vorziiglicher Weise selbst reinigt.

Dio Firma Soest & Cie., die zuletzt den Bau von Hoch- 
ofengasmotoren aufgenommen hat, hatte in Dusseldorf einen 
350 PS.-Motor nach dem Yiertaktprinzip ausgestellt. Die 
Anordnung zeigte 2 horizontal neboiieinander liegende 
Zylinder, die mit unter 180° yersetzten Kurbeln auf eine 
Welle arbeiten, die zwischen den Zylindern das Schwung- 
rad tragt. Dio Tourenzahl ist 140 in der Minuto, die 
Zylinderdurchmesser botragen 650 mm, der Kolbeuhub
0,85 m, dor Kompressionsonddruck erreicht 13 Atm.

Beim Vorgloich zwischen dom Prinzip der Deutzer Fabrik, 
niclit iiber 250 PS. in einem Zylinder zu vereinigon, und 
dem der Societe Cockerill handelt es sich in der Haupt- 
sache um zwei Erwaguugen. Einerseits wird eino Regel- 
maCigkeit und GleichfOrmigkeit dos Ganges, wio sio dio 
Elektrotechnik von ihren Antriebsmascliinen verlangt, mit 
einem einzylindrigon Motor nie zu erreichen sein, auderor- 
seits aber ist dor Hauptabnelimer fiir dio GroGgasmascliiuo 
in allerorster Linie dio metallurgisclie GroGindustrio und 
diese braucht Leistungen, die oft tiber 1000 PS. liinaus- 
golien, 2500, ja sogar 5000 PS. erreichen. Da stellt sich 
die Notwendigkeit groGor Einheiten doch zu sehr in den 
Yordorgrund, und deshalb hat die Societe' Cockerill der Aus- 
bildung der groGen Maschinen bosonderen Wert beigelegt 
und im Rahmon dieser Anordnung sinnreiche Vorrichtungen 
zur Erzielnng groGter GleichfOrmigkeit getroflfen.

Dazu gehort zunachst dio Tandem-Anordnung zweier 
Zylinder, dio auf jede Umdreliung der Welle eine Explosion 
gibt, wahrend dio Parallellage der Z)rlinder mit Kurbel- 
yersetzung unter 180° bei einer Umdreliung 2 Krafthiibo 
und bei der nachsten zwei Leerliubo hat. LaGt man nun 
fiir Leistungen iiber 2500 PS. je 2 Tandemzylinder unter 
180° Kurbelvorsetzung auf dieselbe Welle arbeiten, so erhalt 
man fiir jeden Hnb 1, fur jede Weilenumdrehung 2 Kraft- 
hiibe, und die GleichfOrmigkeit kommt dem einer guten 
Dampfmaschine gleich, ohne daG die Sehwungmassen groGor 
zu sein brauchen. In Kladno (Bohmen) steht eino so an- 
geordneto YierzyUndermaschine Delamaro - Cockerillschen 
Systems, gebant von Breitfeld, Danek & Co. in Prag, von 
600 PS., die mit zwoi Prazisionsdampfmascliinen parallel 
gekuppelt ist zum Antriebe eines* Dreiphasenwechselstrom- 
dynamos mit 25 Perioden. Sie arbeitet in Bezug auf Gleich- 
fórmigkeit und leichtes Anspringen zufriedenstellender ais 
die Dampfmaschinen, allerdings mit einem 25 t schweren 
Schwungrade aus GnGstahl, das bei 162 Touren eine Kranz- 
geschwindigkeit yon 42 m erreicht.

GroGe Bedeutung fur dio GleichfOrmigkeit des Ganges 
hat ferner die Wahl der Steuerungsorgane. Die Ókonomie 
im Gasverbrauch yerlangt eino holie Verdichtung des Go- 
misclies, die in den nouesten Maschinen bis auf 13 Atm. 
gesteigert ist, dereń Grenze aber nur in dor Entziindungs- 
temperatur liegt, die durch die Erwarmung bei der Yer- 
dichtung nicht erreicht werden darf, wenn nicht zu friih- 
zeitige Zundungen den Gang der Maschino stOron, vielleicht 
sogar die Maschine besclutdigen sollen. Eine guto Steuerung 
bei Gasmaschinen hat zwei Bedingungen zu erfiillen; es 
muR: 1. die Zuśammensetznng des Gemisches móglichst 
unverandert, stets-aber so sein, daG eine schnelle Zundung 
gesichert ist, und 2. soli auch die Yerdichtung des Gemisches 
im Interesse der Okonomie móglichst hoch sein und móglichst 
die gleiche bleiben.

Diesen Bedingungen geniigt am einfachsten dio Regu- 
lierung mittels Aussetzer, bei welcher der Jlotor so gebant 
sein muG, daG er bei regelmaGiger, in jedem yierten Hubo 
stattfindenden Esplosion eine Arbeit grOGer ais seine normale 
leistet. Es geniigt dann bei geringerer Belastung einfach, 
eine oder mehrere Zundungen auszulassen. Das geschielit 
auf 3 Arten:

1. Man steuert das EinlaGyentil durch einen Nocken, 
den der Regulator auf der Steuerwelle yerschiebt, so- 
daG es bei zu groGer Geschwindigkeit der Maschine 
nicht óffnet.
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2. Dor Hebel, der das EinlaGventil offnet, liat einen 
beweglichen Stutzpunkt, den dor Regulator Yorschiobt, 
sodaB der Yentilliub zwischen Nuli und seinem 
Masimum schwanken kann.

‘3. Das EinlaGvontil ist selbsttiitig und der Regulator 
hiilt bei zu groGer Gescliwindigkeit des Motors das 
AuslaBventil wahrend. des Saugehuhs offen, sodaG 
der Kolben nur dio eben ausgestoGenen Riickstiindo 
wieder ansaugt.

Diese. ,,Aussctzerrogulieriing“ hat oine sehr groGe 
Ungleichformigkeit zur Folgę; ferner aber auch den nur bei 
der dritten LSsung Yormicdenen Obelstand, daG wahrend des 
Anssetzers der Zylinder sich stark abkiihlt, was beim 
nachsten Hub eine zu langsame Zitndung und śogar wieder 
Aussetzer zur Folgo haben kann.

Auf einer hohcren Stufo steht dio Regulierung, welche 
jo nach der Leistung, dio vom Motor verlangt wird, dio 
Gasmischung starker oder schwacher macht. Sie wird da
durch bewirkt, daG der Regulator das GaseinstrOmung.s- 
ventil steuert, d. h. friiher oder spiiter schlieGt. Jo weniger 
Gas eingelassen wird, umsomehr Luft tritt in den Zylinder, 
und dio Explosivmisehnng wird um so schwacher, je gęringer 
dio Leisung dos Motors wird. Rei unbedeutenden Schwan- 
kungen in der Leistung ist diese Methode annehmbar, bei 
groGern bringt sio dio Gefahr mit. sieli, daG das Gemisch 
uberhaupt nicht mehr ziindet, man also wieder mit Aus- 
setzern arbeitet, die auGerdem noch mit G asw lust ver- 
bunden sind.

Das Bestrebon, Gas- und Luftgemisch stets im fiir die 
Yerbrennung gfinstigsten Verlialtnis zu halten, hat der 
Charon-Motor auf folgende Weise Yerfolgt: Der Saugolmb 
fiillt den Zylinder mit einer stets gloichmiiGigen Ladnng 
von Gas und Luft; wenn nim die Maschino zu sclmcll 
lauft, laGt bei Beginn des Kompressionshubes der Regulator 
das EinlaGventil noch geOffnet, sodaG ein Teil der Ladnng 
in einen Zwischenbehalter zuriickgedruckt wird, bis das 
Ventil schlieGt, und dann erst gelit mit der im Zylinder 
verbliebenen Sfeńge des Gemisches der ArbeitsprozeG Yor 
sich. Das im Zwischenhehalter beflndlicho Gemisch nimmt 
dann am nachsten Arheitsprozesso teil. Der Motor arbeitet 
also mit antomatisch regulierbarer Fulluhg, aber zugleich 
wird die Hohe der Verdięhtung nngleiclimaCig. Ist durch 
einen kleinen Koinpressionsrauin dafiir gosorgt, daG die, 
Verdichtung stets zur sichern Zundung geniigend groG ist, 
so kommt noch der Vorteil hinzu, daG bei kleinen 
Fiiliungen die Espansion der verbrannten Gase eine aus- 
giebigoro, dor Wirkungsgrad somit ein besserer wird.

Den AbschluG auf diesem Entwickelungsgąnge der 
Steuenmgen bildet YOrlaufig die Erfindung des Ingenieurs 
Letombe, dio ihm auf der Ansstellung zu Briissei dio 
hiicliste Anerkennung einbrachte. Um Yorziindungon zu 
Yermeiden, dąrf dio Komprcssion nicht bis zur Selbst- 
ontzundung gebracht werden. Je hóher aber dieKompression, 
um so hóher dio Ausnutzung des Gases, nm so hOher der 
Wirkungsgrad. Bei einem schwerer entzundbaren, also 
arineren Gemisch liegt der YerdichtUngsgrad, bei dem 
Selbstziindung eintritt, viel hóher, ais bei einem reichem 
Expjgsivgemisch. Diese TatSachen Yerwendet die Steuenmg 
Letombe in ausgezeichneter Weise. Sie hat hinter den Gas- 
und LnfteintrittsYcntilcn, die beide Yom Regulator beeinfluGt 
werden, noch ein drittes Yontil, welches die Einstrómung 
nach dem Zylinder nm so friihor abschlieGt, je reicher das 
Gemisch ist, je langer das GasYentil offen gewesen ist.

Daraus folgt, - daG die im Zylinder beflndlicho Mengo des 
Gemisches, also aucli der Grad der Kompression um so 
kloiner ist, je reicher das Gemisch ist, je leichter es zundot. 
Dio Diagramme haben gezeigt, daG dabei der durch dio 
Explosion erreichte Druck bei den verschiedenen Ziindungen 
fast immer derselbe bleibt,' sodaG auch dio Espansionslinio 
denselben Yerlalif nimmt, Wahrend die Schwankungen in 
der Arbeitsflaclie dos Diagramms durch die Lage dor 
Kompressionslinie bedingt sind. Da man durch dioso 
Steuerung nicht mehr an die Yolle Zylindorfullung ais Regel 
gebunden ist, kann man dio Expansion der Gase bis zu 
geringerer Endspannung und niedrigerer Temperatur weiter 
fuhfen, was einerseits den Wirkungsgrad erhOht, andererseits 
auf naturliche Weise den -Zylinder sow'eit abkiihlt, daG 
dadurch der liauptsachlichsto Einwand gegen den doppe.lt- 
wirkenden Zylinder hinfallig wird. Letombe hatte 1900  
in der Pariser Ansstellung einen derartig gesteuerten 
Motor, der aus einem doppelt wirkonden Zylinder bestand 
und statt des Kreuzkopfes, der dabei zur Fuhrung der 
Kolbenstange notig wird, einen einfach wirkenden Zylinder 
hatte. So erhielt er auf 2 Umdrehnngen der Welle drni 
Krafthube. Die Sociotd Cockerill und die Firma Kórting 
haben auf dies zu Grunde liegonde Prinzip ihre Steuenmgen 
aufgebaut und sind dann, die letztere Firma ausschlieGlich, 
zur Doppolwirkung der Zylinder iibergegangen.

An einem der ersten Motoren, die das Letombesche 
Prinzip der „Yeranderlichen Ladung" zum Ansdruck brach ten, 
der aber noch nicht daraufhin gebant war, eine besonders 
genaue Gleichformigkeit des Ganges zu erzielen, hat die 
Societo. Cockerill eingolionde Yersuche machen lassen, dio 
am 5., 7. und 14. November und 2. Dezember 1901 statt- 
fanden. Geleitet hat diese Versuche Herr H. Hubert, 
ingenieur en chef, directeur des mines, chargó de cours a 
rUniversitć de Liege, untor Assistenż von Herrn JI. N. Franęois 
fils, ingenieur en chef du service dos essais. Die Gas- 
analyseri inachte Herr Professor Witz.

Der Motor war fur eine Leistung von 200 PS. bestimmt, 
hatte einen Zylinder von 850 mm Durchmesser und 1,0 m 
Kolbenliub und sollte rund 100 Umdrehnngen in der 
Minutę machen. Wiihrond der ersten 3 Yersucbstage 
wurde er von einem Luft-Regulator, Erfindung des erwahnten 
Ingenieurs Delamare, am letzten Tage vóh einem Zentrifugal- 
regulator bedient. Das„ Schwnngrad wog bei 4 m Durcb- 
messer 15 t.

AuGer dem Gasyerbrąuch und den Wirkungggraden 
sollten dieso Yersuche auch iiber die Gleichfurmigkeit des 
Ganges unter verschiedenen Umstanden Rechenschaft geben. 
Deshalb wurde die an einer Bandbremse gemessene jBe- 
lastung zwischen Nuli und dem praktisch erreichbaren 
5Iaximum derart variiert, daG Yersuche bei Leerlauf, bei 
1/ 4, V2, uud der ganzen Belastung gemacht und nach 
jodom Yersuche plStzliche Ent- und Belastungen Yorgenommen 
wurden.

Die vom Hochofen kommenden Gaso waren vorlialtnis- 
maGig arm, wie ans der die Resnltate enthaltenden bei- 
gefiigten Tabelle zu ersehen ist. Der Motor konnte direkt 
aus der Hauptgasfuhmng gespeist werden, wahrend der 
Yersuche, aber wurde er von einem Gasometer von etwa 
300 cbm Inhalt bedient. Die Tourenzahlen wurden an 
einem Zalilor aufgenommen, den die Śtenerwęlle in Bewregung 
sotzte, Den Yerbrauch an Kiihlwasser stellte ein Wasser- 
messer fest, dossen Angaben7alle 5 Jlinnten aufgezeichnet 
wurden. Die Wassertempenltur bei Ein- und Austritt,
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D a t u i u

5. Nov. 

7. Nov. ■

14. N o v . .

2. Ucz. -

Gas- uiid Lufiterajjeratur beim Eintritt, die Temperatur 
der Abgaso wurden registriert.

Um die indizierte Arbeit so gonau ais moglich zu 
bestimmen, wurden bei jodem Yersuch besondere Diagrammo 
mit scliwaehen Indikatorfedern aufgeuoinmen, dio nur den 
Yerlauf der Sauge- und Ausstofilinie und don untoren Teil 
der Kompressionslinie zeigen, wahrend der weitere Hub 
des Indikators durch oino Begreuzung verhimiert 
war, um dio Feder vor der Einwirkring dor Explosion zu 
soliiitzen. Im ubrigen wurden mit einem Croslmndikator 
in der Minutę ein Blatt, das jedesmal etwa 3 Diagrammo 
cnthielt, aufgenommon. Dasselbe gub Auskuuft uber Yerlauf 
der Explosion und Espansion, wahrend dio Linion fiir 
Sauge- und AusstoOhub wegen des geringen Untorschiedes 
zusammenfallen. Trotz der Regulierung mit ,,voranderliclier 
Ladung" sind bei Łeerlauf und Viertelbelastung Aussotzer 
festgestollt worden, bei hOhorer Bolastung nicht mehr, statt 
desśen zeigen sieli Diagrammo mit langsainer Vorbreiinung. 
Dio Umclrehuiigsgoschwindigkeit wurde mittels des Tachy- 
meters von Horno wahrend der ganzen Dauor der Vorsuelio 
aufgezeichnet. Zu gleicher Zeit nahm ein Thompson-

indikatór automatisch fortschreitend Diagrammo auf, sodaB 
man die Rinwirkung des Rogulators und den Zusammenhang 
zwisclien Geschwindigkeit und indizierter Arbeitsleistung 
gonau verfplgen kann. AuBerdem werden durch den 
Tachygraphen die Geschwindigkeitsschwankungon innerhalb 
des Yiertaktes bomerkbar, wie aus der Wiedergabe einiger 
Aufzeichnungen des Indikators und Tachygraphen auf Taf. 6 
zu CTselien ist.

Die eittzolhon Versuohe haben 20— 35 Minuten ge- 
dauort; jedocli ist jedesmal sorgfaltig darauf geachtet 
worden, daC bei Beginn des Versuchs der Behamiugs- 
zustand yollstaiidig erreicht war. Die GroCo des Gasomoters 
ergab die Grenzo fiir dio Dauer dor Yersuche.

Die boigefiigte Tabelle gibt nun dio Versuclisresultato, 
und der Vorversuch vom 5. Novombor zeigt darin, daB der 
Motor im stande ist, fast 250 Nutzpforde zu entwickoln, 
allein auf Kosten des mechanischen Wirkungsgrades, der 
nur 79,1 pCt. betragt, wahrend er bei normaler Leistung 
von 210— 220 PS. weit dariiber hinausgeht. Wenn auch 
dio Zalil von 90 pCt. etwas zu giinstig erscheint, was 
yielloicht daran liegt, daB dio Indikatorfedern sich doch

Nutz- 
leistung 
in PS.

Mittlpro 
Touren- 

zahl 
indor Min.

Verbrauch 
an Gas 

pro Stande 
in ebm 
bezogen 

auf ()° und

Verbranch 
pro PS.-St. 

in
760 mm ; cbm Gas 
Qucck- 

silbersitule

Wiirine- 
wert des 
Gases in 
Kalorien

Mittlerer 
Warni e- 
wert in 

Kalorien

Zalil der 
pro PS.-St.

ver- 
brauchten 
Kalorien

Voll-
staudiger 

tlierm. 
Wirkungs- 

grad 
in pCt.

Mittlerer 
indizierter 
Druck im 
Viertakt- 
diagramm 
in kg/qni

Indizierte 
Leistung 

in PS.

Mecban. 
Wirkungs- 

grad 
in pCt.

Verbrauch!
an Gas lur 
indizierte 
PS.-St.

cbm

Yerbrauch 
an 

Kalorien 
fur indiz. 

PS.-St.

1
1
2
3
4
5 I
6 : 
i
2 :
3 I

?l 
2 i
3 i
4 !
5 i
6 I

248,06
Łeerlauf

61,05
123,72
175.31 
198,82 
221,05

Łeerlauf
57,32

112.35 
170,16 
211,77

Łeerlauf
54,47

112,66
160.35 
215,10
215.31

111,7
101.35 
103.20
08,56
08,00
08,60
08,60

105.0
106.35 
100,62
100.37 
08,18

101.37 
101.33
100.00 
100,00
00,64
00,74

883,81
310,45
410,150
400,804
575,070
720,750
745,10
324,100
423,302
458.160
627,000
702,552
434.053
508,582
573,003
653,810
743,241
736,005

3,563

6,023
4,040
3,280
3,670
3,371

7,386
4,078
3,600
3,318

0,338
5,094
3,856
3,455
3,418

060,5
1031.5
1052
1007.5
1014
1021.5 
082 
006 
850 
883 
075 
025 
808 
001 
860 
070 
928

1017

010,2

913,67

nicht sclmell genug dem Weclisel des Druckes anpaCten 
und dio indizierte Arbeit etwas zu hoch angaben, so zeigt 
sich doch bei allen Versuchen dio energische Tendenz des 
Anwachsens des Wirkungsgrades mit der Bolastung, 
er kommt stets nahezu auf dieselbe llohe. Die Leerlaufs- 
resultato sind mit Yorsicht aufztinehmen, weil die Bremse 
nicht ganz entfernt, sondern nur entlastet war, mithin 
doch noch etwas Reibung zu uberwindeu war.

Mit friilieren YersuchMi vom Juli 1898 verglichen 
zeigen die Resultate, daC der Yerbrauch an Gas unter 
gleichen Utnstaudon innerhalb derselben Greuzen geblieben 
ist. Bei einer Leistung von 181 PS. hatte der Motor 
damals 3,329 cbm Gas auf Pferd und Stunde verbraucht. 
Der Versuch an einem 600 PS.-JIotor im Marz 1900 
hatte einen Yerbrauch von 3,495 cbm, der sich bei Er- 
hohung dor Leistung auf 670 PS. bis auf 3,156 cbm 
emiedrigte und der sogar unter 3 cbm herunterging, ais

7036
4106
3333
3730
3426

6789
3748
3392
3030

8532
4654
3524
3157
3123

9.03
15.5
19.0
17.0
18.5

0,4
17.0
18.7
20.8

7.4 
13,7
18.0 
20,1 
20,3

22 250 
3 605 
3 072
6 744 
0 650

18 185
19 736 
3 500 
8 020

12148 
16 484
10 055 

1515
7 050

11 876
47 

10 413 
19 138

313,38
46.07 
01,10

154,56
211,35
226,78
245,37

47,41
107,54
152,14
208,63
235,01

57.7 
101,50 
151,10 
204,87 
241,21 
246,80

70.1

70.2 
80,0 
82,0 
87,6 
00,0

53.3
73.8
81.5 
00,0

53.6 
74,5
82.8 
80,2 
87,2

2,820
6,034
4,868
3,234
2,721
3,218
3.037 
6,840
3.037 
3,011 
3,010 
2,078 
7,538 
5,006 
3,708 
3,101
3.081
2.081

6722
5021
3402
2741
3263
3002
6717
3567
2550
2737
2004
6073
1405
3456
2744
2080
2766

an Stelle der Bremse die Geblasemaschino die Arbeit ab- 
nahm und die gesamte Leistung bis uber 700 Nutzpferde 
gesteigert wurde.

Dasselbo Bild bieten die thermischen Wirkungsgrade. 
1898: 19,5 pCt., d. h. einen Anfwand von 3265 Kai. fur 
die Pferdekraftstunde. 1901: 18,5 pCt., 19,7 pCt., 19,0 pCt. 
und 20 pCt., im Mittel also 19,3 pCt. und 3433, 3235, 
3351 und 3172, also im Durchschnitt 3298 Kalorien fiir 
Pferd und Stunde.

Die Resultate, dio uuter ganz verschiedenon Umstandon 
und zu verschiedenen Zeiten erhalten sind, stimmen mithin 
soweit uberein, daB sie ais gultig fiir den Hochofengasmotor 
anzunehlnen sind.

Die Gleichtermigkeitsversucho liaben gezoigt, daG dio 
Geschwindigkeitsschwankungen innerhalb des Viertaktes 
(ersichtlich aus den Diagrammen der Taf. 6) im allge- 
meinen 3— 4 pCt. bei geringer Belastung, 5 — 6 pCt. bei
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den hoheren Belastungen betrug; doch wurden bei den riur 
bei selir geringor Belastung vorkommendon Aussotzorn Ab- 
weichungen von der normalen Tourenzahl bis zn 12 pCt. 
beobachtet. Wenn innerhalb 15— 20 Sokunden dio Be
lastung von Nuli bis auf 200 PS. oder uingekolirt ge- 
bracht wurde, dann trat eine Ab- oder Zunahme der 
TJmdrehungszahl von 4 — 7 pCt. ein, jedoch so, da fi die 
Abweichung von der normalen' Tourenzahl nach oben und 
unten zusammen nie mehr ais 10 pCt. betrug. Da dieser 
Motor ebeu einzylindrig war und gar nicht mit Riicksicht 
auf Erziolung groGerer Gleichfiirmigkeit gebaut war, so ist 
schon nach diesen Erfahrungen klar, was ja dio Yersuche 
in Kladno auch bestiitigt haben, daG mit 2 Zylindem in 
TandemanOrdnung oder gar mit jo 2 Tandem-Zylindern unter 
180 0 Knrbelversetzung sieli eiue allen Ansprilchen geniigende 
GleichfOrmigkeit erzielen laBt.

Zum Schlufi noch eine Gegonuberstellung. Der 
liiedrigste boobachtete Aufwand an Kalorien in den besten 
Hocliofengasmotoren ist mit 2327, der der besten Dampf
maschine (Berger Andre', dreifaehe Expansion) mit liocli- 
uberhitztem Dampf (11,4 Atm. und 9 9 °  Ueberhitzung) 
mit 3340 Kalorien fiir dio Pferdekraftstnnde gehalteu worden. 
Wiire nun der zu dieser Dampfmaschine gehorigo Kessel 
mit Hochofengasen geheizt worden und hiitto einen Wirkungs- 
grad vou 75pCt., also in einem sehr giinstigen Falle, 
gehabt, so hiitte das Stundenpferd 4452 Kalorien gebraucht.. 
Dio direkto Verwendung der Hochofengase im Motor erzielt 
also dieselbe Leistung mit einem Aufwand yon wenig melir 
ais der Halfte des Gases, und daraus erwiichst der 
metallurgischen Industrie ein groGer linanzieller Fortschritt, 
dor wiederum dem Hocliofengasmotor eine groGe Zukunft 
sichert.

Technik.
M agnotischo B cobachtungon  zu  B ochum . Die

westliche Abweichung dor Magnetnadel vom órtliclien 
Moridiau betrug:

um 8 Uhr um 2 Ulu um 8 Uhr um 2 Uhr
1903 vorm. nachm. vorm. nachm.

Jlonat Tag £ s Tag a - e
Januar 1. 12 37,1 12 38,8 17. 12 37,8 12 40,5

2. 12 30,4 12 38,4 18. 12 38,2 12 40,5
3. 12 36,3 12 39,0 19. 12 37,5 12 41,1
4. 12 37,-4 12 39,5 20. 12 37,8 12 39,3
5. 12 37,0 12 40,2 21. 12 37,0 12 40,7
0. 12 37,5 12 38,7 22. 12 30,0 12 40,7
7. 12 30,3 12 39,6 23. 12 37,3 12 40,3
8. 12 36,8 12 39,5 24. 12 37,1 12 40,1
9. 12 30,3 12 39,1 25. 12 37,0 12 40,0

10. 12 36,9 12 40,0 20. 12 37,3 12 40,4
11. 12 37,1 12 39,3 27. 12 37,7 12 40,6
12. 12 37,3 12 40,2 28. 12 37,4 12 40,2
13. 12 37,0 12 40,8 29. 12 30,5 12 40,7
14. 12 37,4 12 39,9 30. 12 36,8 12 41,8
15. 12 30,9 12 40,4 31. 12 30,7 12 41,5
IG. 12 37,4 12 41,0

Mittel 12 40,11

Mittel 12 e 38,61 - =  hora 0 • -  f - -

V orzug des H an gen den  m itto ls Sack leinen . Auf
der Zeche Consolidation ist man seit einigen Monaten 
dazu uborgegangen, in mehreren Flózen mit sehr gebraćhem 
Hangenden in Yerbindung mit systematischem Ausbau und 
Spitzenverzug das Hangende durch grobes Sackleinen abzu- 
kleiden. Das Leinen wird in Streifen von ca. 1 J/2 m Breite 
beim Auflegon der Spitzen in der Weiso angobracht, dafi 
es yermittels der Spitzen gegen das Hangeude gedruckt 
wird. Ais Vorteile dieser Yerzugsart sind anzuffihren: 
Gewinnung einer yollstandig reinen Kohle, Erzielung eines 
erhohten Schutzes gegen Steinfall, Ersparnis der nicht un- 
betrachtliclien Arbeit, wolche friiher auf die Instandhaltung 
des Verznges yerwańdt werden muGte undteilweise Beseitignng 
der nachteiligen Folgen, welche die unmittelbare Einwirkung 
des Wetterzuges uud der Berieselung fiir das Hangende 
mit sich bringt. Die Kosten betragen 0,17 JL p. qm 
Sackleinen. Eiue Gedingoerhóhung war nicht erforderlich, 
vielmehr haben sich die Arbeiter gern an die Neuerung 
gewohnt. — Der Leinenverzug wird nnr in solchen Fallen

mit Nutzen angewandt werden kónnen, wo das Hangende 
bei sehr gebriichor Boschaffenheit keine Neigung zeigt, in 
groCeren Partien zu brechen; andenifalls diirfte dieMOglichkdl 
der direkton lieobachtung des Hangenden durch don Arbeiter 
ein nngleich wichtigerer Yorteil sein. F. Bu.

Yolkswirtscliaft untl Statistik.
N ouere M itteilungen  iibor d ie A nk ylostom iasis.

Eine Arboit yon L a m b i u e t : It e s t i s t a n c e d e s
o e u f s e t  d e s  1 a r v e s d ’ a n k y 1 o s t o m o S 
a u x a g e u t s p h y s i c o - c h i m i ą u o s ,  welche im 
Bulletin de 1’Academie royale de medecino do Belgique 
(IV. Serie — Tome XV — Nr. 5) yeróffentlicht werden 
ist, gibt das Ergebnis der Untersuchungen wieder, welche 
yon dem Yerfasser in dem bakteriologischen Provinzial- 
institut zu Liittich angestellt wurden, um die Widerstands- 
fiihigkeit der Eier und Larven des Ankylostoma duodenale 
gegen die bei Ausbruch von sonstigen ansteckenden Krank- 
heiton zur Anwendung gokommenen desiufizierenden Mittel 
zu prufen. Die Untersuchungen, welche bei den fiir die 
Entwicklung der Eier und Larven gunstigsten Temporaturen 
zwischen 19 und 38 0 C. angestellt wurden, ergabon, daG 
os wohl desinfizierende Mittel gibt, wolche die Eier und 
Laryen abtóten, daG dereń Yerwendung aber in den von 
der Ankylostomiasis verseuchten Gruben ausgesclilossen ist, 
indem diese Desinfizienzien entwedor in einer konzentrierten 
Losung angewandt werden miissen oder zu teuer sind. 
Der Yerfasser komint zu dom SchluG, daG es geradezu 
unmOglich ist, die kilometerlangen Strecken der von der 
Ankylostomiasis yerseuchten Steinkohlengniben wirksam zu 
desinfizieren. Er yerspricht sich nur einen Erfolg durch 
Anwondung von prophylaktischen Mitteln und namentlicli 
davon, daG die Bergarbeiter daran gehindert wurden, ihre 
faeces in die Strecken zu entleeren.

Ferner entnehmen wir einem Berichte des englischen 
Reyierbeamten Haldane folgende Angaben uber das Auf- 
treton der Ankylostomiasis in einer Erzgrube in Cornwallis. 
Die Krankheit wurde zuerst ais Anaemie angesehen und 
spater auf Grund eingehender bakteriologischer Unter- 
sucliungen ais Ankylostomiasis erkannt. Der Yerlauf der
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auf der Dolcoathgrube aus den Tropen eingesclileppten 
Krankheit ist deshalb von Interesse, weil sie fast bei 
allen Bergleuten, welche davon ergriffen worden waren, 
von einem Blaschenausschlag begleitet wurde, welclier ein 
Jucken an verschiodenen Teilen der Haut hervorrief, oino 
Erscheinung, welche von den Erkrankten „bnnches'1 genannt 
wurde. Auch wird in dem Bericht, welcher sich iiber das 
Wesen und den Yerlauf der Krankheit niiher ausspricht, 
dor Yermutung Ausdruck gegoben, daB eino Infektion durch 
die Haut moglich ware. Die von der Krankheit ergriffenen 
Leute wurden im Hospital behandelt odor iiber Tage weiter 
angelcgt, auBerdem wurde dio Wetterfiilining in der Grube 
verbessert und hierdurch eine wesentlicho Herabziehung der 
Temperatur herljeigefiihrt. Auch wurden. diejenigen Strecken 
in der Grube vonnittels Chlorkalk desinfiziert, in welchen 
Ablagerungen von faoces der Belegschaft anzunehmon waren. 
Auf Grand der angewandten Mittel hofft der Berichterstatter 
mit Rucksicht auf die bereits festgestellton giinstigen Erfolge 
die Ankylostomiasis ganzlich zum ErlGschon zu bringen.

W estfalische Stoinkohlen, Koks und Briketts in 
Hamburg, Altona, etc. (Mitgeteilt durch Anton Giintlier 
iu Hamburg.) Die Mengen westfiilischer Stoinkohlen, Koks 
und Briketts, welche wahrend des Monats Januar 1903 
(1902) im hiesigen Yerbrauchsgebiet laut amtlicher Bekannt- 
machung eintrafen, sind folgende:

Tounen zu 
1903 |

1000 kg 
1902

In Hamburg P l a t z .................................. 62 132,5 75 862,5
Durchgangsversand nach Altoua-KielerBahn 57 374,5 48 459

„ „ Lubeck-Hamb. „ 8 377,5! 9 796
„ „ Berlin- „ 5 815 | 5 547

Insgesamt 133 699,5] 139 664,5
Durchgangsversand nach der Oberelbe nacli .

B e r lin ..................................................... 2 970 ; 7 035
Zur Ausfuhr wurden verladen.................... 35105 I 3 787,5

Kohleneinfuhr in  Hamburg. Im Monat Januar 
kamen heran:

1903 1902
t t

von Northumberland und Durham 91 503 72 155
„ Midlands . . . . . .  20 090 17 178

Schottland ..............................  45 630 40 247
Wales . . . . . . .  5 812 7 941
K o k s ............................... . 150 1 439

von GroBbritannien........................ 163 185
„ D e u tsc h la n d ......................... 134 909
„ A m e r i k a ........................ .....  —

an
138 960 
140 465 

6 232
zusammon 298 094 285 657

Es kamen somit 12 437 t mehr heran ais in derselben 
Poriode des Yoijahres.

Die anhaltend starko Naclifrage fur Kohlen nach den 
Voreinigten Staaten gaben dem Markt iu England und in 
Schottland ein recht festos Geprage. Auch die auBor- 
ordentlich niedrigen Bestande yon Roheisen in England 
trugeu wesentlich dazu bei, Kohlenpreise hoch zu halten.

Abscliliisse uber 1903 konnten durchweg nur zu 
hóheren Raten ais . fiir das Yorjahr getatigt werden und 
scheint es, ais ob trotz der billigen Frachten wir fiir 
Hamburg fiir viele Sortimente obenfalls hohere Preise ais 
im Vorjahr zu bewilligen haben werden.

tfnser Markt fur Hausstandskohlen profitierte you dem 
mit Mitte des Monats wieder einsetzenden scharfon Frost-

wetter und ist nicht zu verkennen, daB die andauerndo 
Frostperiode, dio wir im Spatlierbst gesohon haben, 
zusammon mit den 10 Tagen von Januar, die Bestande 
iu don Imndón der Handler stark aufgerfmmt haben,

S e e fr a c h to n  bliobon nach wie vor, soweit es den 
ćuropiiischcn Handel angelit, iiuBerst gedriickt, Wahrend 
groBe Dampfer in atlantischer Fahrt uiclit unwesentlich 
von den starken Transporten vou Kohlen und Eisen voń 
GroBbritannien nach den Yereinigten Staaten Nutzen 
ziehen konnten.

Kah nfr ach  ten  liabon trotz der verschiedenen an- 
lialtenden Stórungon, welche dio Eisverhaltnisso mit sich 
gobracht liaben, ziemlich billig eingesetzt und sind boi 
den yorhandenen bedeutenden KSumten fiir dieses Friihjahr 
trotz der im allgemeinen besseren Geschaftslage wenig 
Aussichteri fiir giinstigero Fraclityerhaltnisse fur die Binnen- 
schiffahrt gegen das Yorjahr vorhandon.

(Mitgeteilt von H. W. Hoidmann, Altona).

Vcrlcelirswcsen.
W agen geste llu n g  fiir die im  R uhr-, Ober- 

sch lesisehon- und Saar-K ohlenreviere belegonen Zechen, 
Kokereien und Brikettwerke. (Wagon auf 10 t Lade- 
gewicht znriickgefiihrt.)

1903

Ruhrkohlen- 
revier 

(Staatsbalin 
u. Dortmuud-

Da-\

Staatsbalin 
(Dir.-Bez. Essen 

u. Elberfeld) 
allein

Gronau-
Enscheder

Eisenb.-Ges.)

Monat Tag gesfcelltj gefehlt gestellt| gefehlt
Januar 23. 17 995 — 17 418 —

24. 18 221 — 17 663 —

n 25. 1 744 — 1 744 —

26. 17 039 — 16 310 —

79 27. 17 110 — 16 605 —

28. 17 517 — 17 067 —

n 29. 17 552 — 17 028 —

n 30. 16 539 — 16 038 —

31. 17 534 ■— 16 973 —
Zusammen 141 251 — 136 845 —

Durch-
schnittlich fur
denArbeitstag 17 656 — 17106 —

Zufuhr aus den 
Dir.-Bez. Essen u. 
Elberfeld nach den 

Rheinhafen 
(23.—31. Januar)

a (Rubrort 
g <Duisburg 
W (Hochfcld 
^ i
^  iRuhrort 
53 < Duisburg ^  
5  Hochfeld |  W  ̂ o-

Es wurden demnach im Ruhrkohlenrovior a r b o i t s -  
t a g l i c h  in der Zeit vom 23 .— 31. Januar 1903 boi 
8 Arbeitstagen 3505 D.-W. und im gan zen  28 040 D.-W. 
oder 24,8 pCt. m eh r zum Yersand gebracht, ais In dem- 
selben Zeitraum des Yorjalires bei gleiclier Auzahl Arbeitstage.

Der Yersand an Kohlen, Koks nnd Briketts betrug iti 
Mengen von 10 t (D.-W.):

Zeitraum
Ruhr-

kohlen-
revierł)

Ober-
schles.

Kohlen-
revier

Saar-
kohlen-

reyier**)
Zu-

sammen

16.—31. Januar 1903 . . 
+  geg. d. gl. ( in abs. Zahl. 
Zeitr. d.Yorj. (in Prozenten 
1.—31. Januar 1903 . . 
+  geg. d. gl. (in abs.Zahl. 
Zeitr.d. Yorj. | inProzenten

253 064 
+  48 293 
+  23,6 

452 643 
+  67 035 
+  17,4

85 494 
+  17 932 
+  26,5 .

158 805 
+  29 312 
+  22,6

36 218 
+  2 934 
+  8.8 

63 933 
+  5 018 
+  8,5

374 776 
+  69 159 
+  22,6 

675 381 
+101365 
+  17,7

*) Gestellung der Staatsbalin und der Dortmund-Gronau- 
Enseheder Eisenbalin-Gesellscliaft.

**) Gestellung des Dir.-Bez. St. Johann-Saarbiicken.
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Am tliehe Tarifyeranderungen.
A u sn a h m e ta r if  fiir dio B efo rd eru n g  yon S te in 

k o h len  und K oks von dor Saar nacli dor fran zos. 
O stb ah n  b ei g le ic h z e i t ig e r  A u fg a b  o von  100 t vom
1. 1. 89. Mit sofortiger Giiltigkeit werden dio fiir 
Spittel boi Beforderung iibor Amanwoiler und Noveant 
Gronzo yorgesehenen Frachtsiitzo auch auf Sendungen von 
Kreuzwald angowendet. StraOburg, 15. 1. 03. Kaiserl. 
Gen.-Dir. dor Eisenb. in ElsaO-Łothringen.

R hein . - w e stf . - B erlin  - S t e t t in  - o s t d o n t s c h .  
K óh len yerk . Am 1. 2. 03 erscfieint zum Ausnahme- 
tarif G yom 20. 8. 00 der Nachtrag VIII, welcher ander- 
woite, teilwoiso ermafiigto oder erhOhte Frachtsatze nach 
den Stationen Bornim-Grube, Bredow, Nauen, Priort, Satz- 
korn Schlachtenseo und Zehlendorf des Dir.-Bez. Berlin sowio 
den Stationen der Kgl. Militar-Eisenbahnen zu Berlin ent- 
halt und boi den bet. GiUorabfertigungsstellen fiir jo 10 Pfg. 
zu haben ist. Die erlióhten Frachtsatze gelton erst yom
15. 3. 03. Essen, 25. 1. 03. Kgl. Eisenb.-Dir.

Gesetzgcbimg und Ycnvaltung.
Ubersicht uber die Tatigkeit des Berggewerbegerichts Dortmund im Jahre 1902.

Sitz sowie ortliche 

und sachliche

R e c h t s p r e c h u n g .
Z a h 1 d e r  R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n :

a) welche anhiingig waren 
zwischen

b) welche erledigt 
wurden durch

c) bei denen in den 
Fallen der Spalte 9 
das Verfahren bis 

zur Yerkundung des 
kontraditor. End- 

urteils dauerte

d) in denen der 
Wert des Streit- 

gegenstandes 
betrug

e) in 
denen 
Be- | B e m e r k u n g e n/juoiłiuuig Koili ues
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 “10 11 12 13 14 15" 16 f 17 18 19 20

Spruchkammer: :
5 Klagen schweben.
4 „ Klager nicht mehr

Recklinghausen . . 104 — — 13 23 1 4 53 — 3 14 33 3 45 42 9 8 2 auffindbar.
1 Klage Berggewerbe- 

gericht unzustandig. 
( 5 Klagen ruhen.

Ost-Dortmund . . 87 — — 9 29 1 3 36 i 2 18 15 30 42 8 7 — ) 3 „ schweben. 
j 1 Klage Berggewerbe-

West-Dortmund . .
( gericht unzustandig.

102 — — 11 16 20 8 45 9 20 13 1 2 48 38 10 6 1 2 Klagen schweben.
Sud-Dortinund . . 66 _ _ 7 6 14 1 33 — 2 26 5 — 30 31 5 — -- 5 n „
W itten.................... 14 _ _ 3 _ — 2 9 — 8 1 — — 4 8 2 — --
Hattingen . . . . 63 _ _ 3 1 11 11 29 4 13 11 1 - 19 12 26 G -- 8 „ ruhen.
Sud-Bochmn . . . 32 _ -L 13 1 2 1 13 1 2 5 5 — 24 8 — — -- 2 » n
Nord-Bochum. . . 56 _ _ 20 15 1 5 15 2 5 7 1 — 16 26 13 1 1
H e r n e .................... 30 — — 6 — 2 - 19 1 2 4 10 2 17 10 1 2 — f 1 Klage ruht.

I 2 Klagen zuriickgezogen. 
t fi

Gelsenkirchen. . . 45 1 — 19 3 1 — 14 — — 7 7 - 17 20 7 2 —
I  ̂ n n
j 1 Klage ruht.
( 2 Klagen ungiiltig.

Wattenscheid . . . 38 — — 6 — 3 1 11 3 4 3 1 - 22 i i 5 — 1 2 „ unerledigt.
(15 „ zuriickgenommen.

Ost-Essen . . . . 22 _ 3 2 4 — 12 — 6 5 — 1 11 6 4 1 -- 1 Klage ruht.
West-Essen . . . 7 _ — — — 1 — 4 — — 2 2 — — 5 2 — 2 Klagen schweben.
Siid-Essen . . . . 25 1 _ 7 4 4 1 10 3 4 2 1 — 12 13 — 1
Werden . . . . 11 — 2 — — 2 3 — - 1 2 - 6 2 1 2 — ( 2  „ zuriickgezogen. 

| 2 „ schweben. 
f 6 „ ruhen.

Oberhausen . . . 159 — — 50 13 10 7 64 7 19 27 11 — 70 60 19 10 3 ) 3 „ schweben. 
j 6 „ Berggewerbe-

GesamtausschuO des
V gericht nnzustandig.

Berggewerbegerichts 
Dortmund . . . . — -- — — — • — —. --i— -- -- — — r* -- -- -- —

Zusammen 861 172 113 75 46 370|31 90 146 95 371 334 112 46 7 24 Klagen ruhen,
24 „ schweben,
25 „ wurden zurUck-

gezogen,
7 „ Berggewerbe-

gericht unzustitndig, 
5 „ Klager nicht auf-

findbar,
2 „ ungiiltig. '

87 Klagen.
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In den Vorjahren betrug die Anzalil der Klagen: 
in 1898: 478, 1899: 533, 1900: 777,. 1901: 886 und 
1902: 863. Die Inanspruchnahmo des Berggewerbe- 
genchts ist demnacli im Bericlitsjalire gosunkon.

Yerelne und Yersammluiigen.
Verein fiir dio borgbaulichon Interessen zu 

Zwickau. In der am 30. vorigon Monats abgehaltenen 
Plenarversammlung erfolgte dio Neu- bez. Wiederwahl des 
Yorstandes. Derselbe setzt sich aus folgonden Herren zu- 
sammen: Bergrat B erg, Vorsitzender, Direktor S ch reib er, 
stellvertretcuder Vorsitzender, Justizrat B iilau , Schriftfiihrer.

Goneralversammlungen. G ew erk sch aft K aiser  
F r ie d r ic h  zu B arop. Sonnabend, 21. Febmar d. .T., 
vonn. 11 Ulir, im Hotel „zum Rflmischen Kaiser‘‘ zu 
Dortmund.

M arktberichte.
Essoner Borse. Amtlicher Bericlit vom 2. Februar 

1903, aufgestellt von der BOrsen-Kommission.
K o h len , K oks und B r ik etts . 

Preisnotierungen der Syndikate im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund.

Sorte. pro Toune loco Werk.
I. G as- und F lam m kohlo:

a) Gasfórdorkohle.......................  11,00— 12,50 JL
b) Gasllamniforderkohle . . . 9 ,75— 11,00 „
c) Flammfordorkohle . . . .  9 ,25— 10,00 ,,
d) S tu ck k o h le .............................  13,25— 14,50 „
e) Halbgesiebte.............................12,50— 13.25 ..
f) N U k  g«w. Ko™ II 12, s ó _ 13,50 „

?y » n JM
„ III . 11,25— 12,00 „

)} n _ i y  . 9 ,75__10,75
g) NuOgruskohlo 0 — 20/30 mm 6,50— 8,00 „

„ 0— 50/60 111111 8 ,00— 9,00
h) G r u s k o ii le ..............................  4 ,50— 6,75 „

ft. F e ttk o h le :
a) F5rderkohle........................ ...... 9 ,00— 9,75 „
b) Bestmelierte Kohle . . . .  10,75— 11,75 „
c) Stuckkohle . . . . . .  12,75— 13,75 „
d) NuCkohle gew. Kom Ii

tti • 12,75 lo,7t>» :> j? lAl
„ III . 11,00— 12,00

„ „ „ IV . 9 ,75— 10,75 „
e) K o k sk o h le ..............................  9 ,50— 10,00 ..

III. M agere K ohlen:
a) Ffirderkohle..............................  8 ,00— 9,00 „
b) Forderkolile, melierte . . . 10,00— 10,50
c) Forderkohle, aufgebesserte je

nach dem Stilckgelialt . 11,00— 12,50 ,,
d) S tiick k o h le .............................  13,00— 14,50 „
e) Anthrazit jSTuG Kom I . . 17,50— 19,00

» „ „ II • • 19 ,50— 23,00 „
f) F iird ergru s.............................  7 ,00— 8,00 „
g) Gruskohle unter 10 mm . . 5 ,00— 6,25

IV. K oks:
a) H och ofeu k ok s......................15,00 JL
b) GieCereikoks...........................  16 ,00— 17,00 „
c) Brechkoks I und II . . . 17 ,00— 18,00 „

V. B r ik e t ts :
Briketts je nach Qualit;'it. . . 11 ,00— 14,00

Kohlenmarkt rnhiger. Nachste B5rsenversammlung findet 
am Montag, den 9. Februar 1903, naclimittags 4 Uhr im 
„Berliner Ilof" Hotel Hartmann statt.

Borse zu  D usseldorf. Amtlicher Kursbericht vom 
5. Februar 1903, aufgestellt vom BOrsenvorstand unter 
Mitwirkung der vereideten Kursmakler Eduard Thielen lind 
Wilhelm Slockert, Dusseldorf.

A. K oh len  und K oks.
1. G a s- und F la m m k o h lo n :

a) Gaskohle fur Leuchtgasbereitimg 11,00— 13,00 JL
b) Generatorkohle....................  10,50— 11,80 „
c) Gasflammforderkohle . . . .  9 ,75— 11,00 „

2. F e t tk o h le n :
a) Forderkohle..................................... 9,0.0— 9,80 ,,
b) beste melierte Kohle . . . .  10 ,50— 11,80
c) Kokskohlo  ............................... 9 ,50- 10,00 „

3. M agore K oh lo:
a) Forderkohle . . . . . .  . 8 ,00— 9,80
b) melierte K oh le ...............................  10 ,00— 12,50 ,,
c) NuOkohle Kom II (Anthrazit) . 19,50— 24,00

4. K o k s:
a) G ieC ereik ok s...............................................16— 17 „
b) H ochofeukoks...........................................  15 „
c) NuBkoks, geb rochen ...................................17— 18 „

5. B r i k e t t s ........................................................11— 14

B. E rze:

1. Rohspat je nach Qualitilt . . . .  10,20 „
2. Spateisenstein, gerostoter.........................  14 „
3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam . . .  „
4. Nassauischer Roteisenstein mit etwa.

50 pCt. E i s e n ...........................................  •— ,,
5. Rasenerzp, f r a n c o .....................................  — „

C. R o h e isen :

1. Spiegeleisen la . 10— 12 pCt. Mangan 6 6 — 67 „
2. WeiCstrahliges Qual.-Puddelrolieison:

a) Rhein.-westf. Marken.........................56
b) Siegerlander Marken . . . . . 56 „

3. S ta h le is e n ................................................. 58 „
4. Englisches Bessemereisen cif. Rotterdam -  sh
5. Spanisches Bessemereisen, Markę Mudela,

cif. Rotterdam........................................... — JL
6. Deutsches Bessemereisen . . . .  64- 65 „
7. Thomaseigen frei Yerbrauchsstello . . 57 „
8. Puddeleisen,Luxemb.Qual.abLuxemburg 45 „
9. Eugl. Roheisen Nr. III ab Rulirort . 67 „

10. Luxemburger GieCereieisen JSTr. III ab
Luxemburg . . . ............................... 52 „

11. Deutsches GieCereieisen Nr. I . . 65— 66 „
12- -  « «. II . . -  „
13- HI . . 62 „
14. „ H a m a t i t ...............................  66— 67 „
15. Span. Hamatit, Markę Mudela, ab Rulirort —
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D: S fo b o iso n :
Gewohnliches Staboisen FluBeisen 1'06— 110 JL 
GewóhuL Staboisen SchweiBeisen . . 120 „

E. B le c lie .
1. Gewohnliche Bleclie aus FluCeisen 125— 130 „
2. Gewohnliche- Bleclie aus SchweiBeisen
3. Kessolbleche aus FluCeisen . . . . 150 „
4. Kesśelbleche aus SchweiBeisen . . .  — ,,
5. F ein b lech e................................................ —

F. D rali t:
1. Eiśenwalżdraht..........................................—
2. Stahlwalzdraht..........................................120 .,
Dor Kolilenmarkt ist ruhiger, vorzngsweise infolge der

mildon Wittbrung. Der Eisenmarkt bat sieli im allgemeinen 
weiter befestigt,

Niichste Borse fiir Wertpapiero am Donnerstag, den 
12: Febr., fiir Produkte am Donnerstag, den 19. Febr. 1903.

/. E n glisch er K olilenm arkt. Auf dem englischen 
Kohlenmarkto blieb die Gescliaftslage in den letzten Wochen 
im ganzen befriedigend. Ais erfreulich wird namentlich 
dio ziinehmęndo Festigkeit in Industriesorton bezeiehnot; 
sowohl fur Stiickkohle wie fiir Kleinkohlo haben sich dio 
untersten Preisgrenzen dor vorigen- Wochen nunmohr zu 
gunśten der Produzenten vorschobon, sodaB sich bei den 
Kontraktserneuerungen gii.nstigero Bedingungen durchsotzen 
liofien, ais man vor oiniger Zoit sio nocli fur das laufende 
Jahr erwarten konnto. Maschinenprand war auf den nijrd- 
liclien Markten und in Wales still; in letzterem Diśtrikte 
wirkto die ungeregelte Lohnfrago andaiternd storend. Ilaus- 
brandsorten wurden gleichzoitig durcli dio mildero Witterung 
beeinfluBt, die Gruben sind nicht: melir in allon Fallen ftir 
die volle Arbeitswocho beschiiftigt, und bessere Stuckkohlen 
beginnen sich in kleinen Mcngen' anzusammeln; iminerhin 
stand der Marki' keineswegs unter dem Drucke- einer 
merklichen Zuvióleri&ngung, und dio Proise haben sieli in 
den Midlands durchaus fest bohaupten lassen. — In 
N ortliu in b erlan d  war dio lokale Nachfrage zuletzt still. 
dagegen gingen Auftrage von Ainerika wio vom Kontinent 
wiedenim zahlreicher ein. In Masclńnonbrahd und Gas- 
kolile liogen fur Februar gnto Auftrage vor, uberhaupt 
sclieiiit fiir das orsto Vierte)jahr ein durchaus fester 
Markt gesicliert; zweito1 SÓrten sind allerdiugs zum Teil 
weniger giinstig gestellt. liestor Maschinenbrand erzielt
11 s. 3 d. f.o.b. Tyno, zweiter 10 s. 6 tI., Maschinon- 
brand Kleinkohlo 5 s; 0 d. bis 5 s. 9 d.. bośte Gaskohle
10 s. Bunkerkolile kommt im ganzen noch immer in 
iiborroiehlichon Mengen auf den Marki, nngosiebte Sorten 
gelien unverandert zu- 9 s. ■’> <I. bis 9 s. 0 d. Auch in 
Koks war zum Teil mehr Angebot ais Nachfrage, GieGerei- 
koks bielt sich auf 16 s. 6 d. Bester Hansbrand erzielt fiir 
Ausfuhr 12 s. In La n ca sh ire  wurden bessere Sorten Stftck- 
kolilo zu Hausbraudzwecken trotz der milderen Witterung noch 
ziomlicli glatt abgosotzt. Boste Sorten beliaupteten sich gut 
auf 1T> s. bis 15 s. (3 tl.. zwoito auf 10.9. 6 tl. bis 11 s. und
12 s. 6 d. In geringerer Stiickkohle zu Industriezwecken bałt 
dio Besserung an, die GruBen sind durchweg jetzt voll be- 
scliaftigt; gowoltnlichor Mascbinonbrand und Scbmiódekolile 
gehen zu 8 .5. 6 d. bis 9 ‘s. 3 tl. Kleinkohlo gelit in allen 
Sorten flott; in einigen Distrikten war es sogar schwierig, 
der vollon Nachfrage zu eiitsprcchen, vielleicht, weil zuletzt 
weniger Hansbrand gesiebt wurde. Je iłach Qualit;it be- 
wegen sich die Notiorungen zwischen 4 s. 3 d. und 7 s.

In Y o rk sh ire  liegt das Hausbrandgeschaft ahnlićh. Die 
Pi'eise konnten sieli trotz der Yormindorton Nachfrage be- 
haupton. Gute Silkstonekohle gelit jetzt zu 14 s., zweitft 
zu 12 .s. bis 12 s. G </.. bester Iiarnsleyhausbrand zu 13 s. 
bis 13 s. 6 tl., geringerer zu 12 s. bis 1 2 s . 3 d. Ma- 

; sebinenbrand kommt zu 10 .■?. noch in recht befriedigender 
Monge zum Yorsand, namentlich zweito Sorten gehen flótt. 
Kleinkohle und Abfallkohle verzeichneten gleiclifalls einon 
guten Markt. In C ard iff herrsente fiir Maschineubrand 
und halbbituminose Stiickkohlon in letztor Zoit UngewiOheit 
infolge der schwobendon Lohnfrago; obgleich diose zur Zoit 
dor letzten Uorichte ihrer Regeluiig entgegenging, war doch 
die Nachfrage noch beschrankt und fiir prompteu Yorsand 
waren dio Notierungon durchweg um 3 d. bis G d. gewichen. 
Sobaki eino Einigtmg erzielt ist, wird man wieder auf ein 
nmfangreiches Geschaft ręchnen konnen. Dio Ausfuhr- 
ziffem waren zuletzt boi bosserer Witterung wieder gOnstiger. 
doch ist nocli Baum fiir weitere liosserung. Bostor Ma- 
schinenbnind ging zulefet zu 14 s. bis 14 s. 3 d. f.o .b .. 
zweiter zu 13 s. G d. bis 13 #. 9 d. Kleinkohle ging 
schleppend. und bei Itórrschendom Wageumangeł muEton 
Preisnachlasse gewahrt werden. Hansbrand blieb be
friedigend. bituininose Rhondda Nr. 3 zu 14 s. bis 14 s. 3 tl.. 
Nr. 2. zu II  G d. bis 11 s. 9 tl. fiir lioste Sorten. Koks 
war gut gefragt doch im Proise schwieriger zu behaupton 
auf 15 s. bis 17 .•?. fiir Hochofenkoks und 18 .y. bis 19.'-. 
fiir GieBereikOks.

3?ranzosischer K ohlenm arkt. Dio Gescliaftslage des 
franzosischon Kohloninarktos war im Laufo des verflossenen 
MÓnats eine sehr lobhafto. Śamtliche Kohlensorten er- 
fuhren eine starko Nachfrage und die Fordorung ai:f allon 
Zechen wurde nach MOgliclikeit erhOht. Hausbrandkohlen 
wurdon in groGen Qiiantitfiten per Halin yersandt, da 
infolge dor kalten Wittening der Wassoi-stand doi- Kaniilo 
erheljlich zuriickgegangen war und die SęhiiTahrt des starken 
Eises wegen oingostollt werden muBte. Ober dio Uu- 
regelmiiBigkeit und die Langsainkeit der \'orsoudungon 
wird allgomoin Klage geflihrt und mancher Yorbraucher 
beźielit zur Zoit noch vom Auslando.

Die lioiiou Abschliisse sollon nach Angabo der Zechen 
zu f(dgenden Preisen getiltigt werden: Forderkohle (In
dustrie!) 20 /25  pCt. 17,50 Frcs. fur Zonę A. 17,00 Frcs. 
fiir Zono B, 16,50 Frcs. fur Zone Bp und 16,00 Frcs. 
fiir Zono C mit dem ublichen Rabatt boi Abnalime 
grijfiorer Posten. Die halbfette Fórderkohlo wurde mit
17.50 bis 18,00 Frcs. fur Zone B angeboten, dto. 30/35 pft.
18.50 bis 19.00 Frcs, und dto. 45 pCt. 19,00 bis
19.50 Frcs. Stuckkohlen gehen leicht ab mit -'ii.00 bis
32,00 Frcs., tetes de moineanx 32,00 bis 33.00 Frcs. 
und Gosiebte 28,00 bis 29,00 Frcs., Staubkolilo 13,50 Frcs. 
Magero Kohlen 15/25 sind bosonders fest und kaum er- 
haltlich, da die grOGeron Kousumenten die ganze Fflrdernng 
auf langoro Zeit abgeschlossen haben.

Der Koks- und Brikottmarkt hat kanni eine Ver- 
anderung erfahren.

Dio Proise (Pariser Markt) pi o 1000 kg oinschlioGlieh 
Oktroizólle sind zur Zeit folgende:
Stuckkohle (Charleroi) Markę G 65,- Frcs.

... .. .. G G1 . . .  i ,— ..
.. G G G  . . . 69,— .,

Briketts (F a u s tg r o f io ) ..................................... 50,
(NuCgroGo) ..................................... 50, —

Antliraz.it (aus B e lg ien )..................................... 69 ,—
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Monskohlo Markę G M 1 5 ...............................54,-— Frcs.
Stiickkohlo fur Calorifóros . . . . . .  54,— ..
Fórderkohle „ .. . ■ . . .  . 40,50 ,.
Feinkohle „ . . . . . .  38,50 „
Forderkohlo 60— 70 pCt. T Y  1 . . . . 40,50

4 0 - 5 0  ,, ,, 2 . . . . .38,50 „
20— 25 ,, „ 3 . . . . 36,50 „.

NuBkohlo halbfett gew aschon ........................... 39,50 „
Schmiedekohlo.......................................................46 ,— ,,
Koks fiir GieBereien................................. ...  49,— „

., Nr. 1 .......................................................55,
„ „ 0  .......................................................61,— ,,

Die Wasserfrachten pro t von Saint-Ghislain, Anzin 
uud Lens nach den unten angogebenon Bestimmungsorten 
stellen sich zur Zeit fólgendormafieh:

S a in t-G liis la in :  Paris 5,50 Frcs., Rouen 5,50,
Elbeuf 5,50, Douai 1,80, Cainbrai 1,85, Ham 2,60, 
Perońne 2,60, Saint-Quentin 1,90, Cliauuy 2,50, Compiegńc 
2,85, Soissons 3,60, Saint Omer 2,20, Dunkercjue 1,70, 
Courtrai 1,90, Ypres 3,20. Brugos 2,80, Anvors 2,40, 
Gand 2,40, Boom 2,40.

A nzin: Paris 4,75 Frcs., Rouen 4,75, Elbeuf 4,75, 
Amions 2,90, Arras 2,00, Douai 2,00, Cambrai 2,50, 
Ham 2,60, Peronne 2,30, 8aint-Qnontin 2,30, Chauny 2,35, 
Compiegńc 2,90, Roims 3,00, Soissons 3,30, Lille 2,00,
Bethune 2,20, Saint-Omer 2,00, Dunkerquo 2,00, Calais 
2,35. Epernay 3,30, Saint-Dizier 4,00, Nancy 4,00 Fres.

Lens (Pas-de-Calais): Paris 5,25 Frcs., Rouen 5,25, 
Elbouf 5,25, Amiens 2,75, Arras 1,90, Douai 1,80,
Cambrai 1,30, Ham 2,00, Peronno 2,10, Saint-Quentin 
1,20, Chauny 2,45, Compiegńc 2,80, Reims 3,00, Soissons
3.00, Lille 1,70, Bethune 1,80, Saint-Omer .1,90, Dunkorąue
1.00, Calais 1,90, Epernay 3,85, Saint-Dizier 3,30, Nancy
4.00, Gand 2,60, Briissel 2,60, Anvers 2,60, Śedan 4,00,
Langres 4,75, Epinal 5 ,50, Dijon 8,75, Macon 9,50,
Digoin 9,75, Lyon 10,75.

Max>ktnotizen iiber N ebenprodukte. (Auszu

M etallm arkt. Der Markt war belebt und zeigto 
stoigende Tendenz. Samtliche Notiorungen giugen aufwarts.

K u pfer fest. G. H. L. 56. 10. 0., 3 Mt. L. 56. 5. 0.
Zinn unregelmafiig. Straits L. 132. 0. 0 ., 3 Mt. 

L. 132. 15. 0., Eugl. L. 134. 10. 0.
B le i ruhig. Span. L. 11. 10. 0., Engl. L. 11. 15. 0.
Zink fest. Gew. Marken L. 20. 6. 3., bos. Marken 

L. 20. 10. 0.
S ilb erb a rr en  21 l4/ jn.

N otierun gen  a u f dom  en glisch en  K oh len - u nd  
Fraehtcnm arkt. (Bórse zu Newcastle-on-Tyne.) Der 
englische Kohlenmarkt war zu Beginn der Borichtswocho 
bei nachlassenden Preisen ruhig, setzte aber gegen Endo 
wieder foster ein. Durch erneute Abrufo nach den Ver- 
einigten Staaten gestaltete sich der Absatz fiir dio jetzige 
Jahroszeit ganz zufriedenstellend. Es wurde gezahlt: Fur 
beste northumbrische steam - Kohlen 11 s. , fur zweite 
Qualitiiten 10 s. bis 10 s. 6 d., fiir steam smalls 5 s. 6 d . ; 
ldtztere waren infolge starker Yorschiffung ungesiebter 
Kohlen ziemlich selten. In Gaskolile war die Nachfrage 
wieder ganz bedeutend, doch wird erwartet, daB dieselbo 
beim Herannąhon dor langeren Tage nachlaBt. Das Ge- 
schaft in Bunkerkohlen war nach wie vor gering. Dio 
Notierung fiir ungesiebto Sorton ging auf 8 s. 9 d. bis 
9 ,<\ 6 d. zuriick. Koks blieb unverandert. Das Ausfnhr- 
geschiift in Koks war ruhig, wahrend Ilochofenkoks stark 
begehrt. wurde. Man zabite fiir ersteren 17, fur letzteren 
16 .s. f.o.b.

Im Frachtverkehr trat eine kleine Verschiebung ein. 
Das Angebot von Schiffsraum war nicht so umfangreich 
wio in den letzten Wochen, wahrend die Nachfrage nach 
solchen sich in gleicher Hóhe wie bisher bewegte. Dio 
Frachtsiltze, welche teilweise stiegen, waren: Tyne bis 
London 3 s. 1 1/2 d. bis 3 s. 3 d., Tyno bis Hamburg 
3 s. 7i/2 d., Tyno bis Genua 6 s. 1 y 2 d- bis 6 s. 3 d. 

aus dem Daily Commercial Report, London.)
1 28. Januar
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Teer n. g a l i o n .......................................
Ammoniumsulfat(London Beckton terms)p.t.
Benzol 90i)Ct. p. galion ........................

.  50 „ „ .......................................
Toluol p. galion .......................................
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. galion . . 
Karbolsaure CO pCt. . . . . . . . .
Kreosot p. g a l i o n ..................................
Anthracen A 40 pCt. u n i t ....................
Antliracen B 30—35 pCt. unit . . . .  
Pech p. t. f.o.b. . . . . . . . . .
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P n t m t - H n  i c l i t e .  

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

KI. 5 d. Nr. 134 448. K. 21 598. Yom 13. Juli
1902. Selbsttatiger Schaehtverschlurs, bei dem  das 
ÓfFnen der Schiebeturen durch Schragstellen  ihrer 
Laufschienen erfolgt. Karl Kleinborg. Libusin, Bóhmen; 
Ycrtr.: Otto Iloesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8.

KI. 10 a. Nr. 134 445. Sch. 16 493. Yom 2. Nov.
1900. V erfahren und  V orrichtung zur V erhinderung  
dor V erstopfung der G assam m elleitung bei Koks-

ófon. Frederic William Charles Schniowind, New-York; 
Yertr.: Fr. Meffert u. Dr. L. Śell, Pat.-Anwalte, Berlin, 
N.W. 7.

KI. 10 a. Nr. 134 446. K. 21 524. Vom 26. Juni 
1901. M undungsstiick  fiir  d ie L u ftk anale von K oks- 
ofen , insbosondoro von Copee-Ófen. Carl Knupe, 
Linden i. W.

KI. 10 a. Nr. 134 447. C. 10 390. Yom 17. Dez. 
1901. V orrichtung zur R egelung d es G asdruckes  
in  d en  G asleitungen  von K oksofen , H ochofen , u .sw .
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Evonco Coppeo, Brussel; Yertr: Carl Pieper, Heinrich 
Springmann u. Th. Stort, Pat.-Au will te, Berlin NW. 40.

KI. 10 a. Nr. 134 560. B. 28 819. Vom 14. Marz 
1901. V orriełitim g zur A u sn u tzim g der strah len d en  
W arm e der zw iseh en  den  A bgaskanalen  der K oks- 
ófen  u n d  den  H eizziigen  von D am p fkesseln  ange- 
ordneten  V erbindungsrohre. Heinrich Bardenheuer u. 
Heinrich Altena, Oberhausen, Rhld.

KI. 10 a. Nr. 134 561. K. 21 873. Vom 7. Sept. 
1901. Steinform  zur H erste llu n g  von K oksofen- 
w an d en  m it senk reeh ten  H eizziigen. Heinrich Koppers, 
Essen-Ruttenscheid.

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

KI. l a .  Nr. 1 3 1 8 8 1 . V orrich tun g zur B e 
ford eru n g  dos E n tw asserns von  le tten reie liem  
K o h len k lein  in  A u fb ero itu n gsb eh altern  f iir  K oh len - 
triibe. Von Richard Zórner in Malstatt 1). Saarbrucken. 
Vom 23. August 1900.

Nach voraufgegangener Trennung des unverwertbaren 
Kohlenschlammes vou dem verwertbaren Koblenklein wird 
nach der Erfinduńg eino mit Spitzen besetzto Platte auf 
das Kohlenklein heruntergelassen, welche dio auf dem 
Koblenklein befindliche Tonschicht zorstort und durch 
Bildung von Yertiofungen in der Kohlonschicht die Ober- 
flache, an welchen die Luft zutroten kann, yergroSert.

KI. l a .  Nr. 131 969. V orrielitu n g zur A uf-  
b ereitu n g  von Erzen, K oh len  u. dgl. in  einem  auf- 
ste igen d en  F liissigk eitsstrom e m it nach. oben h in  
abnohm ondor G eschw indigkeit. Yon Henri Schepens 
in Termonde, Belg. Yom 14. Dezember 1900.

Das Gut wird durch das Rohr a dem gokriimmten und 
geneigten Rohr b zugcfiihrt, dessen Querschnitt gleich-

miiBig nach oben hin, und zwar yorwiegend in der Breite, 
zunimmt, und an dessen unterer Seito in bestimmten Ab- 
stiinden quer zu seiner Liingsachso gerichtote Offnungen 
zur Abfiihrung der yerscliiedenen Sorten aus der in dem 
Rohro aufsteigenden Triebo yorgesehen sind.

Snbiulssloneii.
14. Eebruar d. J., yorm. 11 Uhr. G as- und W a sse r -  

w erke in L ic h te n b e r g  b. B e r lin . Lieferung von 
Gaskohlen fur das Jahr 1903. Etwa 35 000 Ztr. Stuck- 
kolile Grabo Brandenburg, 65 000 Ztr. oberschlesiscke

Forderkohlen, 45 000 Ctr. westfahsche, niederschlesischo 
oder englische NuOkohlen.

16. Februar d. J., vorm. 10 Uhr. K gl. B ad eyor- 
w a ltu n g , Ems. Lieferung yon etwa 240 t Steinkohlen.

16. Februar d. J., vorm. 10 Uhr. O b e r b u r g e r -
m e i s t e r e i M a i n z. Lieferung .yon Brennmaterialien
fur die Zeit vom 1. April 1903 bis dahin 1904.
1. Fiir die stadtische Venvaltung. 1. ca. 100 Dztr.
Anthrazit, 2. ca. 1000 Dztr. gewaścheno NuBkohlen,
3. ca. 2200 Dztr. Stiickkohlen, 4. ca. 700 Dztr. Fettsclirott,
5. ca. 200 Dztr. Steinkohl-Eierbriketts, II. Fiir die
stadtischen IIospizien-Anstalten. 1. ca. 180 Dztr. Anthrazit,
2. ca. 1800 Dztr. gewaścheno NuCkohlen, 3. ca. 3800 Dztr. 
Fettsclirott, 4. ca. 1000 Dztr. Steinkohlen-Briketts.

17. Februar d. J., yorm. 10 Uhr. K gl. P r o v ia n t -  
am t F r a n k fu r t  a. M .-B o ck en h eim . Lieferung des 
Steinkohlenbrikettbedarfs der hiesigen Garnisonbackerei.

19. Februar d. J., morg. 10 Uhr. K gl. B e r g -
fa k to r o i St. J o h a n n . Lieferung von 1500 t Stabeisen 
(Walzeisen, HandelseiSen), 1000 t Formeisen (Profileisen), 
500 000 kg Sturz-, Kessel-, Kiflel-, Reseryoir- und WeiC- 
blechen, 50 000 leg yorzinktem Eisendraht, 20 000 kg Zink- 
hlech, 50 000 kg Mineralól (Dynamoól), ungefahr 25 000 kg 
gelochten Blechen, ungefahr 10 000 m Wetterlutten aus 
yorzinktem Eisenblecfif ungefahr 750 000 Stiick Fafinieten, 
ungefahr 100 000 Stiick Scliraubenmuttern, ungefahr 
400 000 kg feuerfesten Tonsteinen, ungefithr 175 000 kg 
feuerfestem Mórtel, ungoEhr 10 000 kg technischen Gummi- 
waren, ungefahr 20 000 kg Guhrdynamit, ungefflhr 80 000 kg 
Gelatinodynamit, ungofiilir 25 000 kg Sprenggelatine, un
gefahr 2000 kg Ziindpatronen und das Abschtóifen und 
Anfhauon der stumpfen Feilen im Etatsjahre 1903.

20. Februar d. J., nachm. i ' / 2 Uhr. G a r n iso n -  
V e r w a ltu n g  Jtetz . Lieferung von 360 000 kg Śtein- 
kohlen-Briketts, 146 000 kg Schmelzkoks (Hochofenkoks),
15 000 kg Anthrazitkolilen und 12 000 kg GasnuRkoks.

21. F eb ru ar d. J., yorm. 10 '/2 Uhr. I n te n d a n tu r  
d es XIX. (2. K. S.) A rm o e-C o rp s , L e ip z ig . Stein- 
kohlenlieferung fiir dio Standorte des XIX. Armoe-Corps —  
erste ITalfte des Rechnungsjahres 1903.

Zdtschriftenscliaii.
(Wegen der Titel-Abkiirzungen vergl. Nr. 2.)

M ineralogie, G eologie.

R o ise b e r ic h t  iiber eino  S tu d ie n r e ise  durch dio 
w ic h t ig s t e n  E r z g e b ie te  S k a n d in a v io n s. G eo lo -  
g isc h e r  und b crg in a n n isc lier  T eil. Yon Evording.
B. H. Ztg. 30. Jan. S. 57/60, 3 Taf. (Forts.) Das Nor- 
berger Erzfeld und die Eisenerzlagerstiitten yon Dunderland 
in Norwegeu.

D ie E r d w a c h s g.r u b o D obra N a d z ie ja  in  
D zw in ia cz  (G a liz ieu ). Yon Świerczewski. Óst.-Ung. 
M.-Ztg. 1. Febr. S.' 47/9.

T he to llu r id e  of copper. Yon Ford. Eng. Min. J.
17. Jan. S. 113. Ein neues Minerał von der Zusammen- 
setzung Cu2 Te 2 Cu Te ist in der Good Hope Grubo in 
Golorado entdeckt und Rickardite genanut worden.

B ergb au tech n ik  (einschl. Aufboreitung pp.)
The B e n tr o p  sy s te m  o f a i r - t i g h t  p it  h ead  

c a s in g s .  Ir. Coal Tr. R. 23. Jan. S. 234/6 . 12 Abb.
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The Mac Lar on c o l lio r y  .explo3.ion. Ir. Coal Tr.;B. 
~-!0. Jan. S. 298/9 . 1 Abb. Beschreibung der Sclilag- 
wetterexplosion. welche ani -'i. -September v. Js. auf der 
gon. Grabę stattfahd und 16 Personen das Leben kostetc.

S ta t ic  o le e tr ic ity  a p p lic e d  to  ore d r e s s in g . 
Yon Swart. Eng. Min. J. 24; Jan. S. 146. Ein von Blake 

•nnd Morsoher konstruierter Aiifbereitungsappanit arbeitet 
•mit Spannung von 10 20 000 Yolt. Ber Apparat soli
1 2 -  15 t Zinkblcnde in 24 ■Stunden yerarbeiten konnen.

T a v ern er’s n ioth od  of tr e a t iń g  z in c  slime-s. 
Yon Carter. Eng. Min. J. 24. Jan. S. 150. IJber die 
Yerarbeitung von Zinkschliimmen auf Gold nach dem Yer
fahren des Direktors der Bonanz i Gold 'Mining Comp. Das 
Yerfithreii beansprucht weniger Zeit ais andere. ist billiger 
nnd hat ein hóhercs Ausbringen.

Maschinen-, Dam pfkessolwesen, Elektrotechnik.

D ie  I n d u s tr ie -  und G e w e r b o a u s s te llu n g  in 
D u s s e ld o r f  1902. D ie H e h e ze u g e . Yon Ernst. 
Forts. von S. 24. Z. d. Ing. 31. Jan. S. 149/5-!. Lauf- 
kran von Fried. Krupp-Griisonwerk mit 3 Elektromotoren 
fur 25 000 kg Nutzlast und 22,8 m Spannweite, elektrische 
Ausriistung von Siemens A- Halslce A.-G. Eloktrisches 
Stcuerwerk. Windeusteuerung, Steuerung des Fahrwerkes, 
Ycrsuchsergehnisśe. 10 Textfig. (Forts. folgt.)

M oderno L ad o- und T r a n s p o r to in r ie h tn iig e n  
fur K o h le , E rze m ul K oks. Yon HanlTstengel. (Forts.) 
Dingl. P. J. SI. Jan. S. 72/5. 7 Abb. Ubersicht der
Hoehbahnkrane mit- feststehender Windę. (Forts. folgt.)

D ie Y e r so r g u n g  der W o r k s ta tte n  d e r S t e t t in e r  
M a s c h in e n b a u -A .-G . Y u lk an  m itK r a f t  und L ich t. 
Yon Bóttclier. Forts. von S. 115. Z. D. Ing. 31. Jan. 
-S. 153/60. Die Hauptmaschuien, die.Zentralkondensationen 
fiir die Hauptmaschinen; die Aushulfsmaschine. 1 Tafel.
16 Text-fig. (Forts. folgt.)

D ie  D a iu p ftu rb in en  und fdi-o A u s s ic h te n  der  
W a r in e k r a ftm a sc h iu e n . Yon Stodoła. Forts. von
S. 131. Z. D. Ing. 31. Jan. S. 164/71. Zur Tlieorie 
der Dampfturbine, der thennodynamisclr' Wirkungsgrad; 
die einstufige Druckturbine; die mehrstulige Dnickturbine; 
die yielstufige T|rbine, das yerfugbare Gesamtgefalle, Wahl 
der Umfaijgsgoschwindigkeit der Winkel und der Ge
schwindigkeit. Die Oberdruckturbine, die Gesiimtzahl der 
Sfcufen, Bestimmung der Draękverteilnng und der Schaufel- 
abmessnngen. 12 Textfig.

D er K r e ise lr a  tte r  „ P a te n t  S e it  ner". Von 
Lehinant. Oest. Z. 31. Jan. S. 57/58. Dieser Kreisol- 
ratter besteht aus zwoi iiboreinaiiderangeordnoten, mit Sortier- 
sieben und sogenannten liiiekfuhningsblechen versehenen 
Siebkasteu. welche an ihren vier Eckseiten mittels kraftiger 
schmiedceiserner Konsolen in den eigens hierzu koustraierten 
KugolpfanuEhlage.ni ruhen. 1 Taf.

W iir m e v e r t e i l  u n g i n 1) a m p fe r z e u g  u n gs an la g  e n. 
Yon Fuchs. Dampfk. tlb. Z. 21. Jan.*S. 41 '3 . Betrachtung 
des Untcrschiedes des Nutzeffekts der Wanneerzeugungs- 
.yorriclitung und der Warmeabsorptionsanlage an der Hand 
zweier durchgerechncter Yersnęhe.

E n ts te h u n g  von G a se x p lo s io  nen  b e i D a m p f  
k es so l n. Yon ('ario. Dampfk. Ob. Z. 21. Jan. S. 46 /7- 
usam lDiistellung der Yorgange. w?lche -Gisesplosionen. 
herbeifiihren kOnnen.

O yerh ead  tr a m r a il s y s te m s  in .sliop s and  
fou n d rios. V'on Moyer. Ir. Age. 22, Jan. S. 12/6. Be- 
■schreibung verschiedener amerikanischer industrieller An- 
lagen, in welchen der Materialientransport auf einer in der 
IKhe angebrachten Schiene in Kiibeln erfolgt.

E lec  tr i cal po, w er a t S ir  B. Sam n e lso n  a n d  
C om pany s i r o  u w ork s. M id dl esb r o u g h . Yon Philips. 
7 Abb. Ir. Coal Tr. K. 30. Jan. S. 296/8 .

H iittenwesen, Chcmische Technologie, Chemio, 
Physik.

The B r ie r  II i 11 b la s t  fu m a c e  g a s  w ash er . 
Ir. Age. 22. Jan. -S. 6. rKoustralction eines neuen Gas- 
reinigers.

T h e K n th e n b e r g  p r o c e s s  a tiL o o k p o r t. Ir. Age.
22. Jan. -S. 10. In den Aluminiumwerkoii zn Lockport, 
N. Y,, ist ein elektrischer Ofen in Betrieb, .welcher zum 
Sintern feiner Erze und zur Peduktiou yon Eisenoxyd 
benutzt wird. Beschreibung der Arbeitsweise.

Me ch an i ca l - fe e d in g  o f  s i l  v e r - lc a d  b la s t  fu r 
ii a ces. Yon Bwiglit. Eng. Min. .1. 17. Jan. S. 114 6. 
Beschreibung verschiedener amerikanischer Bleihiitten nament
lich hinsićhtlich ihrer Beschickungseinriclitungen.

L. G u il le t .  B e it r a g e  zum S tu d iu m  der A lu 
mni iu ml e g ie  ru ngen . Dingl. P. J. 31. Jan. S. 65 /72 .

F r a n sk a  fó rsu k  ?inod B r in o lls  k n lp ro f. Jernk. 
An. bili. 1. 1903. Resultate der yon Breuil und Charpy 
yorgonommenen Festigkeitsproben mittels der Brinellschen 
Kugelpriifungsinethode.

Y e r lia lte n  g e fr o r e n e r  und n n g e fr o r e n e r  D y n a 
m it  e b e i F a li  und S c lila g . Bergb.- 29. Jan. S. 1 /2 . 
Yersuche der Westf.-Anhalt. Sprengstolf-Gasellschaft haben 
ergeben, daG gefrorene Dynamite uueinpfindlicher gegen 
Sclilag und StoG sieli vórhalten, ais solche in uiigefrórenem 
Zustande.

U b e r  d ie S e lb s t e n tz u n d u n g  d er S te in  ko li 1 e, n 
und d ie M it te l  z u ih r e r  V e r l iu tu n g ,  Yon Claasen. 
Dampfk. Ub. Z. 21. Jan. S. 43/5 . (SchluC.)

W a s se r r e in i g u n g s v e rfa h ren S y s t e m S ch 1 i c h t. e r- 
Dampfk. Ub. Z. 28. Jan. S. 65/6. 2 Abb. Beschreibung.

Pcrsoiialien.
Dem ord. Professor an der Uniyersitiit und Diroktor 

des geol.-palaontolog. Instituts und Museums in Berlin. 
Goli. Bergrat Dr. B ranco, ist der Koto Adlcrorden 3. KI. 
yerliehen worden.

Der Bergassessor F rom nie, gegenwartig technischer 
Iliilfsarbeiter des Bergrovierbeainten in Wattenscheid, iiber- 
nimmt vom 1. April d. J. ab die Stelle eines ordentlichen 
Lehrers an der Bergschule in Bochum.

Der Bergassessor W eiG leder, zurzeit beurlaubt, ist auf 
seinen Antrag aus dem Staatsdienste entlassen worden.

Der Bergassessor H am m er, ist zur Ubernalime einer 
Privatstellung auf 2 Jahre aus dem Staatsdienste beurlaubt 
worden.

Dem Bergassessor Bar ist vom 1. April 1903 ab ein 
weiterer zweijahriger Urlaub aus dem Staatsdienste erteilt 
worden.



am Indikator
am Geschwin digk eits mess erSchaulinien von der Entiasłung d?s Motor.

MaCsstab: 0,75 mm - latm.

am Indikator
am Gesch windigk eits mess erSchaulinien von der ingangsetzung des MotorsMa f e s  t a  b: 0,75 mm - 1 atm.

Schaulinien vom Leer- 
la u f am Geschwindigkeitsi 

messer.

Schaulinien bei 
vol/er Belastung 
am Geschwindig- 

keitswesser.
CTachjgraph)

ŁitŁ Anst^.FAYirtz ,Darmstan.t

T a f t  il f i .

Gluckauf " Berś u-HiittenmannłscliE Afodienacłaó£t;1903.


