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Hierzu Tafel 20—25.

Auf Anregung des Vereins fur die bergbaulichen 
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund unternahm 
unser Verein eine Reiho umfangi-eicher Untersuclmngen 
von Kompressoranlagen auf den Yereinszechen. Bislier 
lagen sehr wenige Versuelisergebnisse solcher Anlagen 
vor, die iiberdies — da sie nach verschiedenon Metboden 
und mit verschiedenen Instrumenten ausgefiihrt waren
— niclit geniigende Vergleiclie untereinander zulieCen. 
Diese Arbeit sollte nicht lediglich einen wissenscliaftlichen 
Wert haben; in erster Linie war beabsichtigt, durch 
diese Untersuclmngen die Arbeitsweise der Kompressoren 
im B e tr ie b e  festzustellen und so eine Grundlage zur 
Beurteilung der verscliiedenen Systeme zu schaffen. 
Diese Grundlage sollte nicht nur zur Aufstellung von 
Betriebskosten-Reclmungen dienen, die Ergebnisse sind 
zugleich bestimmt, bei Netibeschaffung von Kompressor
anlagen einen Anlialt zu gewiihren.

Wir hoffen. dal3 unsere Ergebnisse zu neuen 
Erorterungen und zur Kritik durch dio beteiligten Kreise 
anregen werden. Wir bitten diese móglichst in dieser 
Zeitschrift zum Ausdruck zu bringen, um so auch fur 
die Kompressor-BeurteHung eine Grundlage zu erhalten, 
ahnlick wie man sie bei andera Maschinen sclion liingere 
Zeit besitzt. Zu unserm Bedauern imifiten wir unsere 
Arbeiten auf die Anlagen iiber Tage beschninken; wir 
gedenken aber, bald auch auf die Leitungsverluste und

den Luftyerbrauch an den Arbeitsmaschinen unter Tage 
eingehen zu konnen.

Auf ein Rundschreiben des Bergbau-Yereins gelangten 
161 Kompressoren zur Anmelduug, wofur wir um so 
mehr unsern Dank ausspręchen, ais die Untersuchungen 
den Zechen manche Arbeit und oft — auch durch die 
Ausfuhrung von Yorarbeiten — Unkosten yerursachten. 
Leider war es unmoglich, alle Anmeldungen zu beriick- 
sichtigen, und so wurden 43 Anlagen, also ca. 25 pCt. 
zur Untersuchung ausgewiihlt.

Es wurden alle Konstruktionen im Verhaltnis der 
angemeldeten Maschinen berucksichtigt und auf dieser 
Grundlage 3 Nąfikompressoren, 4 einzylindrige Kom
pressoren, 13 Zwillingskompressoren mitZwillingsdampf- 
maschine, 10 Stufenkompressoren mit Zwillingsdampf- 
masebine und 13 Stufenkompressoren mit Yerbund- 
dampfmaschine fur die Untersuchung yorgemerkt. Yon 
letzteren konnte eine Anlage, System Stumpf-Kiedler, 
bis jetzt nicht zur Untersuchung kommen, weil sie yon 
der Zeche noch nicht ubernommen war. Sie ist deshalb 
in dieser Abhandlung nicht berucksichtigt; es ist dies 
um so mehr zu bedauern, ais es der einzige Kom- 
pressor dieses Systems war, der zur Yerfiigung gestellt 
wurde.

Soweit. es die Zeit erlaubt. sollen auch weitere 
Kompressoren in den Kreis der Untersuchungen gezogen
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werden. Vor allen Dingen wird iiiclit versaumt werden, 
uber neue Systeme und sonstige wesentliche Neuerungen 
zu berichten.

Der L u fts te u e r u n g  nach yerteilen sieli die unter- 
suchten Kompressoranlagen folgendermafien:

I. K om p ressoren  m it f r e ig a n g ig e n  Y e n t ile n .
a. mit Łuftkatarakt-Yentilen

1 . 6 . A. Sclnitz, Wnrzen: Schlagel & Eisen 
(erb. 1899), Graf Bismarck.':(1893), Concor
dia (1893), Constantin der' Grofie (1902), 
Mansfeld-Colonia (1896).

2. E. Meyer, Mulheim-Ruhr: Christian Levin 
(erb.1900), Priisident (1901),0sterfeld (1901), 
Konig Ludwig (1894) (2), Rheinische An- 
thrazit - Kolilenwerke (1901), Rhein - Elbę 
(1899).

3. Maschinenbauanstalt Humboldt, Kalk: 
Holland (1900), Ewald (1899).

4. Friedrich - Wilhelmshiitte, Mulheim-Ruhr: 
Joliann Deimelsberg (1895).

5. Menck & Hambrock, Al tona: Engelsburg 
(1901).

b. mit Olkataraktyentilen:
Schuchtermann & Kramer, Dortmund: Sieben- 
planeten (1900), Friedrich der GroBe (1901), 
Joliann Deimelsberg (1901), Herkules (1901), 
Rhein-Elbe (1901).

c. mit Gnmmiringventilen (NaBkompressoren):
Dinglersche Maschinenfabrik, Zweibriicken: 
Schlfgel & Eisen (1898), Shamrock (1900), 
Hibernia (1901).

II. K o m  p r  o s s o r  e n  m i t  z w a n g s  w e i s  e r  
L u f  t s t e u e r u n g.

a. mit zwangsweiser Yentilsteuerung (System
lliedler):
Schuchtermann & Kremcr, Dortmund: Pluto 
(1897).

b. mit Drehschiobersteuerung:
G. A. Schutz, Wurzen: Zentrum (1899), Graf 
Bismarck (1897).

c. mit Flachschiebersteuerung (System Weifi):
1. Burckhardt, A. G., Basel: General Blumenthal 

(1898), Graf Beust (1895), Hannover (1894, 
1902) (2), Mansfeld III (1889).

2 . Duisburger Maschinenfabrik, vorm. Bechem 
& Keetmann: Bommerbanker Tiefbau (1889), 
Alstaden (1890).

d. mit entlasteter Kolbenschiebersteuerung: 
Neuman & Esser, Aachen: Consolidation (1902),

Bommerbanker Tiefbau (1901).
e. mit Kolbenschiebersteuerung (Patent Koster):

1. Pokorny & Wittekind, Frankfurt a. M .: 
Zoll Yerein (1902), Rosenblumendclle (1898), 
Lotliringen (1899), Monopol (1897).

2. Neuman & Esser, Aachen: Prosper (1897), 
Bonifazius (1900).

Fur die Vorbereitungen und fiir die Yersuche 
wurde unter Mitwirkung der beteiligten Kreise ein 
Programm aufgestellt, welches allseitig genehmigt 
wurde. Die einzelnen Yersuchstennine wurden so 
reclitzeitig festgelegt, daB es den Fabrikanten und 
Bctriebsleitungen moglich war, voriibergehend anf- 
getretene UnregelmaBigkeiten an den Anlagen zu 
beseitigen, bezw. sich so cinzurichten, daB wesentliche 
Betriebsstorungen nicht erforderlich waren.

Fiir die Haupt-Ausfuhrung der Versuche wurde, 
um auch hierbei moglicliste GleicnmaSigkoit zu 
erreichen, dieselbe Person, Vereins-Ingenieur K. Mitller, 
bestinnnt.

Nach dem Programm wurden zur genauen Fest- 
stellung der Arbeitsweise der Kompressoren auf a l le n  
Kolbenseiten g le ic h z e i t ig  Diagramme genommen. 
Temperatumiessungen faiiden an folgenden Punkten statt:

I. bei Zwillingskompressoren unmittelbar hinter dem
Druckventil;

II. bei Stufenkompressoren:
a) Hoclidruckzylinder: unmittelbar hinter dem 

Dnickrentil;
b) Niederdruckzylinder: unmittelbar hinter dem 

I)ruckventil;
c) Zwischenkuhlcr: vor dem Saugyentil des 

Hoch d ruckzylin d # s .
AuBerdem wurde noch die Temperatur an einzelnen 

Stellen der Leitungen, sowie im Luftbehalter und im 
Freien gemessen. Druckniessungen fanden mittels 
amtlicher Kontrollmanometer an allen erfordeiiichen 
Stellen statt. Die Temperatur im Sammler war bei 
etwa 15 m langer Druckleitung meist 50— 100 Grad 
niedriger ais hinter den Druckventilen. Bei ungiinstiger, 
sehr warmęr Lage wurden indessen nur 20 Grad Unter- 
scliied festgestellt.

Leider lieB sich die Entnahme yon Fortdruck- 
diagrammen nur in einzelnen Fiillon, die yon Saug- 
diagrammen nur in einem Falle bewerkstelligen, da an 
den meisten Kompressoren an den Druck- bezw. Saug- 
raumeń keine Indikatorstntzen yorhanden waren. Bei 
der groBen Wichtigkeit, welche diese Diagramme zur 
Beurteilung der Arbeitsweise der Luftsteuerung haben, 
sollte das Anbringen zur Aufnahme yon Fortdruck- bezw. 
Saugdiagrammen geeigneter Indikatorstntzen m it  in 
die L ie feru n g sb ed in g u n  gen  neu er A n la g e n  au f-  
genom m en w erden.

Die 01- und Luftuntersuchungen, welche, wo an- 
giingig, stattfanden, sollen weiter unten besprochen 
werden.

Beziiglieh der Bestimmung der gelieferten Luftmenge 
sei bemerkt, daB dieselbe sowohl nach der Ansaugung 
ais auch nacli der Fortdrucklinie stattfand. Die Be-
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Fig.

Es sei A B C D  (Fig. 1 ) das Diagramm eines I 
Kompressors. Ais volumetrischer Wirkungsgrad wird 
nun oft das Yerhaltnis Vj : v, worin die ganze Diagramm- 
liinge v bekanntlich dem Hubvolumenverhultnis gleieli 
angenommen wird, gesetzt, mit der Begrundung, dafi 
im Punkte A die Kompression beginnt. Dieses ergibt 
jedoch keinen richtigen Wert der angesaugten Luft- 
menge, denn hierbei ist der zur Festlegung derselben

I.

notige Wert ph d. h. der vorhandone Unterdruck unter 
die Atm. 1— 1, giinzlich unberueksichtigt gelaśsen.

Der volumotrisebe Wirkungsgrad ist aber =  ^LEi.
V

Statt dieses Wertes kann man aucli kurz das Yerhaltnis 

~  setzen, welches sieli mit jenom decken mufi. Steigt 

indessen die Saugkurve D A wie in Fig. 2  iiber die

n jr  =  const. T setzt sich, wio bekannt, aus 273 t

zusammen, worin t die von dem Thermometor an- 
gezeigte Temperatur bedeutet. Da man boi einem Kom- 
pressor am besten siimtliche Werto auf die Temperatur 
der angesaugten Luft bezieht, so kann hierbei, d. h. bei 
der Ausrechnung des volumetrischen Wirkungsgrados, 
das T unberucksicht bleiben.

stimmung aus der Fortdrucklinie wird in der Folgę mit 
Lioferungsgrad (rn ), die nach der Ansaugung mit 
Yolumetrischem Wirkungsgrad (^i) bezeichnet.

Zur Bestimmung des volumetrischen Wirkungsgrados 
ist folgendes zu bemerken: Bekanntlich ist jedes Luft- 
quantum von dem Yolumen v, dem Druck p und der 
absoluten Temperatur T abhiingig, und zwar ist
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Atmospharonliriić, so mu fi entsprechend ebenfalls das 
zugehorige pi mit in Betracht gezogen werden.

Man kann also allgemein den volumetrischen

Wirkungsgrad gleieh -'- J'' setizen, oder iu Prozent aus-

gedruckt ■— -  • 1 0 0 .

Zur Ęrjauterung fur die Berechnung des Lieferungs- 
grades geniige an dieser Stelle der Ilinweis auf den 
Artikel des Herrn Gotze in Nr. 3 des Jahrganges 1902 
dieser Zeitschrift.

Es konnte festgestellt werden, daB bei Kompressoren 
mit frcigiingigen Ventilen der Lieferungsgrad meist 
etwas geringer war wie der volumentrische Wirkungs
grad, daB sieli dagegen bei Kompressoren mit gesteuerten 
Organeii kein nennonswerter Unterscliied ergab.

Im ubrigen muB betont werden, daB die Berechnung 
des Lieferungsgrades oft an der Schwierigkeit genauer 
Temperaturmessungen sclieitert. Besonders bei energischer 
Kflhluug der Drucksteuerung ist hiiufig die hinter den 
Dni|kventilen gemessene Temperatur geringer ais im 
Zylinderinnern, sodaB sehon aus diesem Grunde die 
Genauigkeit der Rechnung in Frage zu ziehen ist. Zur 
genauen Temperaturmessung ist es erforderlich, daB das 
Thermometer goniigend tief eintauclit, direkt von der 
PreBluft umspult wird und in unmittelbarer Niihe der 
Druckm tile angebracht ist. Bei NaBkompressoren und 
solchen mit Einspritzkiihlung ist auch noch die Menge 
des mitgerissenen Wassers zu berucksichtigen.

Der mechanisclie Wirkungsgrad, ais Verhaltnis der 
indizierten Kompressorleistung zur indizierten Dampf- 
leistung, diirfte ais bekannt vorauszusetzen sein.

Indessen ermoglichen der mechanisclie und volu- 
metrisehe Wirkungsgrad allein keine vollstiindige Be- 
urteilung der Arbeitsweise einer Koinpressoranlage.

Einen genauer festgelegten BegrilT erlialt man, wenn 
man die stundliche Saugleistung fiir ein indiziertes Dampf
pferd berechnet, ahnlich wie man die Arbeitsweise eines 
Kompressors aus der Saugleistung fiir ein indiziertes 
Kompressorpferd beurteilen kann.

Dieser Wert, die Saugleistung fur ein indiziertes 
Dampfpferd unter Berucksichtigung des Kompressions- 
drucks, durfte am zuverl;issigsten zur Beurteilung einer 
Koinpressoranlage sein, da er unter anderm auch von 
der Temperatiirerhohung bei der Kompression der Luft 
ablmngt und hieriu die Arbeitsweise des Kompressors wie 
der Antriebsdampfmascliine enthalten ist. Die Wirtschaft- 
lichkeit einer Anlage hangt unter der Yoranssetzung 
gleichen Kompressionsdruckes und unter Yernachlassigung 
des Dampfverbrauchs fur 1 indiziertes Dampfpferd nur 
von der Saugleistung fur 1 indiziertes Dampfpferd ab. 
Zur Beurteilung der spater zu besprechenden Saug- bezw. 
Druckdiagramme sei noch besonders darauf hingewiesen. 
daB die Veutilwiderst<tnde mit zunehmender Tourenzahl 
im Quadrat der Gescbwindigkeit wachsen.

Es wurde hier zu weit fiihren, eiiie Besprechung 
jeder einzelnen Untersuchung vorzunehmen. Zweck 
dieser Abhandlung soli, wie schon vorher gesagt, ja nur 
eine Ubersicht der untersuchten Systemo und gruppen- 
weise Behandlung derselben sein.

Es sei hier noch bemerkt, daB der Betriebsdruck 
der untersuchten Kompressoren 5 — 6  Atm. Uberdruck 
betragt. Die Saugleistung schwankt zwischen 500 und 
9000 cbm in der Stunde.

Die NaBkompressoren liaben im hiesigen Bezirk noch 
eine gąnze Anzahl Anhanger trotz olftnkundiger Nacli- 
teile dieses Systems.

Die Hauptuachteile dieser Kompressorgattung sind:
1 . groBer Platzbedarf boi beschriinkter Leistungs- 

fiihigkeit,
2 . geringe Anpassungsfahigkęit an den Betrieb,
3. sehr feuclite Luft,
4. geringer volumctrischer Wirkungsgrad bei hoherer 

Umdreliungszahl.
Bei allen untersuchten NaBkompressoren nahm der 

Yolumetrische Wirkungsgrad mit steigender Umdrehungs- 
zahl bedeutend ab. Um oinen Einblick in diese Er- 
scheinung zu bekommen, wurde die Untersuchung einer 
Anlage mit 20minutlichen Umdreliungen begonnen imd 
der Betrieb bei den folgenden Versuchsperioden jedesmal 
um ca, Sminutliche Umdreliungen gesteigert.

Dabei ergaben sich fur den volumetrisclien Wirkungs
grad rn folgende Werte:

n =  1 9 , 7 ..........................rn =  96,2 pCt.
n — 2 4 , 0 ..........................rn =  92,3 „
n =  3 0 , 7 ..........................y], =  87,8 „
n == 3 4 , o .............................- 17,8 .,
n =  40,1 . . . . . . rjx — 68,9 „
n =  45 . . . . . .  Tjx =■ 58,2

Triigt man auf die Ordinate eines rechtwinkligen 
Koordinatensystems die Wirkungsgrade nnd auf dio 
Abszisse die minutlichen Umdrehungen auf, so erlialt man 
die iu Fig. 1 der Taf. 20 dargestellte Kurve, aus dereń 
regelmafiigem Yerlauf man auch auf die Wirkungsgrade 
fiir die dazwischenliegenden minutlichen Umdreliungen 
schlieBen kann. Naturlich ergeben sieli bei den einzelnen 
Maschinen einzelne Abweichungen, welche von der 
Wartung und den Betriebsverhaltnissen abliangen.

In ahnlicher Weise verhalt es sieli mit dem mecha- 
nischen Wirkungsgrad.

Die Ergebnisse sind aus der folgenden Tabelle zu ersehen:

M i n u t l .

U m d r .

L e i s t u n g  j L e i s t u n g  

d e s  K o m -  i d e r D a m p f -  

p r e s s o r s  ! m a s c h i n e  

P S i  | P S i

M e d i a n .

W i r k u n g s 

g r a d

p C t .

S t i i n d l .

L u f t m e n g e

c b m

D r u c k

d e r

P r e f i l u f l

1 9 ,7 4 4 , 7 7 5 1 , 7 4 8 6 , 5 5 0 7 , 0 5 , 3

2 4 , 6 5 8 , 3 4 0 7 , 0 6 8 7 , 0 6 7 9 , 4 5 , 3

3 0 , 7 7 1 , 1 9 8 1 , 7 1 8 7 ,1 8 0 6 , 5 4 5 , 0

3 4 , 5 7 3 , 0 9 8 8 , 7 7 8 3 , 0 8 0 3 , 1 4 5 ,6

4 0 ,1 8 0 . 7 8 9 6 , 0 1 8 3 , 6 8 2 6 , 7 2 5 ,0

4 5 , 0 7 0 , 9 8 8 9 , 2 3 7 9 , 5 7 8 3 , 6 6 5 ,0
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Die Betriebssicherheit lafit auch viel zu wiinschen 
iibrig, da bei hoherer Umdrehungszahl ein sicherer und 
priiziser SchluG' der Yentile niclit zu erreichen ist. Es 
wird dies am besten durch die Tatsache bewiesen, daG 
in dem vorliegenden Beispiel der Kompressor mehr 
Luft bei fJOminutlichen Umdrehungen lieferte ais bei 45.

Dieses System genugt also kaum noch modernen 
Anforderungen, da es unokonomisch arbeitet und sich 
schlecht dem Wechsel der Beanspruchung im Zechen- 
betiiebe anpaBt; Die NaRkompressoren sind infolge- 
desseii mehr und mehr verdrangt worden, und sie werden 
in nicht allzu ferner Zeit wohl giinzlich aus dem Zechen- 
betriebe verschwinden. Soweit ermittelt werden konnte, 
werden dieselben z. Z. nur noch von einer Firma in 
Deiitschland gebaut. Ihre Anordming, welche im all
gemeinen bekannt ist, diirfte im ubrilen aus Fig. 1, 
Taf. 22 hervorgehen.

Die untersuchten E in zy lin d erk o m p resso ren , 
samtlich von Einzylinderdampfmaschinen angetrieben, 
sind meist illteren Datums oder ans besonderen 
Griinden wie Raummangel, Sparsamkeitsrucksichten usw. 
beschafft. Die Steuerung derselben ist, bis auf einen 
von Menck & Hambrock erbauten, zwangsweise'. Zwei 
derselben sind mit WeiGscher Schiebersteuerung, einer 
mit Kolbenschiebersteuerung, System Neuman und 
Esser und der Menck & Hambrocksche mit Luft- 
kataraktventilen ausgerustet. Die Steuerungen zeigen 
keinerlei Abweichungen von dehen groGerer Maschinen, 
sodaG hier der Hinweis auf die spiitere Besprechung 
genugt.

E r g e b n isse  der E in zy lin d erk o m p resso ren .

4..

F i r m a

Duisburger 
Masch.-Fabrik 

Menck & 
Hambrock 

Neuman & 
Esser 

liurcklianl,
A . - G .

o S
J  tc 
H s

. . .

Leistung P8i
Wirkungs-

grad

S 2
LU ^

P

■D
am

pf
-

m
as

ch
.

K
om

pr
.

pCt.

,  "g 
-  S f

05 131,58 114,53 87,3! 94,6
79 158,01 134,79 85,3! 94,5

44,7 165,40 141,27 85,4 88,2
71 268,38 228,21 85,2 87,0-
G6 152,10 136,85 90 88,6
85 55,13 49,52 89,8 93,2
104 71,40 64,77 90,7 02,9;

S t u m l l i c h e

Luftmenge
c b m

.5  02 
“ Ph

8,02
8,11
8,68
8,94

530,40; 
694,57!

9,62
9,73

6.3 
6,2 
5,6 
5,8
6,5
5,1
5.4

Zu bemerken ist noch, daG die Arbeitsweise des 
Kompressors von Neuman & Esser durch nicht geniigende 
Kiihlung sowie durch den Umstand, daG sich das 
Fundament des einen Hauptlagers etwras gesenkt hatte, 
ungunstig beeinfluGt wurde.

Auch die Einzylinderkompressoren finden infolge ihrer 
geringen Wirtschaftlichkeit und beschrankten Leistungs- 
fithigkeit im Zechenbetriebe nur noch wenig Anwendung, 
da sich aber die ganze Anlage sehr godrangt bauen liiGt, 
so werden sie haufig zu Yoriibergehender Yenvendung 
gewiihlt. Sollte dagegen bei Beschaftuńg einer Kompressor-

anlage fiir Grubenbetrieb die Platzfrage eine Kolie spielen, 
so gewahrt den Einzylinderkompressoren gegeriuber der 
Stufenkompressor mit Differentialkolben wesentliche Vor- 
teile. Die ersteren haben im Verglcich zu den Zwillings- 
kompressoren die gleichen Nachteile wie diese, ohne 
dereń gute Seiten aufweisen zu konnen.

Bezuglich der Bauart der Einzylinderkompressoren 
ist zu bemerken, daG meist die Dampfmaschine auf 
der einen Seite der Achse und der Kompressor auf 
der andern Seite angeordnet ist. Mehrfach ist jedoch 
auch Tandemanordnung gewiihlt, und zwar derart, daG 
die durcjigefuhrte Dampfkolbenstange direkt mit dem 
Kompressor gekuppelt ist.

Z w illin g sk o m p resso ren , 
angetrieben von Zwillingsdampfmaschinen, sind bis in 
die neueste Zeit gebaut worden und haben noch sehr 
viele Anhiinger. Ais ihr Hauptvortoil wird angefuhrt, 
daG es bei etwaigen Bescluidigungen einer Seite moglich 
sei, mit der andern allein den Betrieb aufrecht zu er
halten. Dieser Grmnl ist jedoch im allgemeinen nicht 
stichhaltig, da bei einem groGercn Schaden, weleher 
eine umfangreichere Ausbesserung erfordert, doch meist 
die ganze Maschine stillliegen muG. Es wird auch 
der Umstand ais Yorteil betont, daG man die Reserve- 
teile nur einmal zu beschaffen brauche. Da indessen 
der Kraftbedarf bei diesen Anlagen sich bedeutend hoher 
steilt, so machen sich schon nach kurzer Zeit die 
Mehrkosten dojtpelter Reserveteile fiir Stufenkompressoren 
bezahlt; betragt doch der Mehrbedarf an Arbeit 
z. B. boi einstufiger Kompression auf 6  Atm. Uber- 
druck rund 15 pCt. gegenuber zweistufiger. DaG der 
yolumetrische Wirkuiigsgrad bei Zwillingskompressoren 
ungiinstigor wird wie bei Stufenkompressoren, ist eine 
durch die Natur der Sache bedingte Tatsache. Wird 
nicht mit Einspritzkuhlung gearbeitet, auf dereń Nachteile 
noch spater zuruckzukommen sein wird, so tritt eine starkę 
Erwiinnung der Luft ein. Die Anordnung der Anlage 
ist die allgemein bekannte, und zwar wird der Kompressor 
an die hintere Kolbenstange der Dampfmaschine direkt 
angekuppelt.

Bis auf zwei Maschinen, welche mit WeiGscher 
Steuerung ausgerfistet waren, liatten alle uiltersuchten 
Maschinen Luftkataraktventile.

Die Ergebnisse der beiden Anlagen mit WeiGscher 
Steuerung, welche von der Maschinenfabrik Burckhardt 
und der Duisburger Maschinenfabrik vom . Bechem & 
Keetmann gebaut waren, unterscheiden sich unwesentlich 
von den oben aufgefuhrten der Einzylinderkompressoren. 
Die Zwillingskompressoren waren von den Firmen 
G. A. Schlitz-Wurzen, R. Meyer-Miiiheiffl und der 
Friedrich-Wilhelmshutte gebaut. Auf die Luftsteuerung 
wird noch spilter zuruckżukommen sein. Es seien 
hier nur die Ergebnisse dreier Maschinen angefuhrt. 
(Diagr. Fig. 1— 4, Taf. 23.)
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Nr. Firma
Minutlich e 

Um- 
(lrehungcn

Leistui

Dampfm.

ig PSi 

Kompressor

Wirkungs

YOl.

grad pCt. 

mech.

Stundliche
cb

insgesanit

Luftmenge
m

fiir 1 indiz. i 
Dampf-PS. 1

Schiitz

Meyer 
Friedrich -Wiihelms- 

hutte

43.2 
57,1
50.3

49,7

304,00
385,27
303,32

135,79

263,80
329,24
279,04

108,23 ’

88,5
88,0
91,9

92.7

86,8
85,5
91,0

79,8

2957,6
3885,5
3019,64

1082,24

9,73
10,08

9,95

7,97 ;

An dieser Stello sei heryorgehoben, daB die ubrigen 
Anlagen die Zahlen der beiden ersten durch irgend 
welche Einflusse nicht ganz erreichten. So ergab sieli 
z. B., wie oben ersichtlich, fiir den Kompressor der 
Friedrich-Wilhelmshiitte eine geringere Leistung aus 
dem Grunde, weil der eine Kurbelfinger etwas schief 
saB und deshalb Neigung zum HeiBlatifen hatte.

Zwillingskompressoren werden fiir den Zechenbetrieb 
heutzutage nicht mehr oder nur auf besonderen Wunscli 
gebaut. Die Zukunft gehSrt wohl allgemein den 
Stufenkompressoren. Waren doch auf der Diisseldorfer 
Ausstellung sumtliche Kompressoren fiir groBere 
Leistungen Stufenkompressoren. Es sei hier noch 
heryorgehoben, daB sieli die Zwillingskompressoren auch 
hinsichtlich der Dampfókonomie weit ungunstiger wie 
die Stufenkompressoren stellen.

Von den untersuchten Stu fenkom pressoren  waren
5 mit Luftkataraktventilen ausgeriistet, und zwar 2 von 
R. Meyer-Mulheini, 1 von G. A. Schutz-Wurzen und
2 von der Maschinenbauanstalt Humboldt-Kalk. Die 
Konstruktion der Luftkataraktventile diirfte aus den 
beigefiigten Fig. 1—3, Taf. 21 hervorgehen.

N o r m a l e  E

Luftdruck 
Atm. !ibs.

6,1 
6,1
5.4

6.5

Auffer von oben genannten Firmen werden die- 
selben auch von der Friedrich - Wilhelmshiitte und 
Menck & Hambrock in iihnlicher Weise ausgefuhrt. 
Bei grOBeren Maschinen wendet Meyer - Mulheim zur 
Erzielung eines sanften Yentilschlusses einen doppelten 
Luftkatarakt an.

Die Luftkataraktventile leiden vor allem an dem 
Ubelstand, daB die Eroffnung und der SchluB zu langsam 
erfolgen. Fur niedrige Tourenzahlen bis 60 minutlich 
eignen sich dieselben ganz gut. Bei Schnellbetrieb 
wird indessen infolge des langsamen Schlusses der 
yolumetrische Wirkungsgrad zu niedrig. AuBerdem 
erfordern dieselben eine sehr sorgfaltige Wartung, da 
sonst Neigung zum Festsetzen yorhanden ist.

Von den untersuchten Luftkompressoren wurde einer, 
von R. Meyer, yon einer Zwillingsdampfmaschine an- 
getrieben, der andere dagegen von einer Yerbund- 
dampfmaschine (Fig. 6  Taf. 22), der von G. A. Schiitz 
erbaute von einer Zwillingsdampfmaschine und die von 
Humboldt gelieferten von einer Verbunddampfmaschine. 
(Diagr. Fig. 5— 16, Taf. 23.) 

r g  e b n i s s e.

Nr. Firma
Minutliche

Um
drehungen

Leistui

Dampfm.

ig PSi 

Kompressor

Wirkungs

vol.

jrad pCt. 

mech.

Luftmen

insgesamt

je  cbm

fiir 1 indiz. 
Dampf-PS.

Luftdruck 
Atm. abs.

1 Meyer 47,0 351,26 310,21 93,0 88,3 3295,73 9,38 6,6
61,6 467,03 418,83 91,9 89,7 4268,42 9,14 6,9

2 M 40,7 426,29 391,24 97,3 91,8 4212,77 9,88 6,101 > Schiitz 58,5 180,83 156,62 94,0 86,6 1754,42 9,70 5,7
69,3 229,21 206,37 93,0 90,0 2056,13 8,97 6,2

4 Humboldt 61,9 228,93 201,65 95,1 88 2298,96 10,04 5,6
69,7 275,62 242,87 94,6 88,1 2588,65 9,39 6,0

Es ist hieraus zu ersehen, daB der yolumetrische 
Wirkungsgrad bei diesem System nicht sehr hoch ist, 
wahrend bei anderen Stufenkompressoren ein bedeutend 
hoherer Wirkungsgrad zu erzielen ist. Die Diagramme 
dieser Kompressoren sind spater verzeichnet.

Die Arbeitsweise der Kataraktventile ist fiir die 
Druckyentile aus den mit den entsprechenden Zylinder- 
diagrammen zusammengelegten Diagrammen des 
Druckraumes zu ersehen, welche einem Stufenkom- 
pressor yon R. Meyer entnommen sind. (Fig. 7— 10, 
Taf. 25.)

Dieselben zeigen, daB der Widerstand der Yentile 
ein ziemlich hoher ist. Aus dem Yerhaltnis der 
schraffierten Diagrammflache zur gesamten kann man 
die fur das Yentil aufgewandte Arbeit em itteln. Die-

selbe betriigt bei den Yentilen des Hochdruckzylinders 
bei 20 minutlichen Umdrehungen etwa 5 pCt., bei 
48 Umdrehungen etwa 6  pCt.; bei denen des Nieder- 
druckzylinders entsprechend 9,5 pCt. bezw. 10,5 pCt. 
der zugehorigen Zylinderarbeit.

Bei diesem Kompressor war es aucli moglich, Dia- 
gramme des Saugraums zu nehmen. Damit man einen 
dem wirklichen Verlauf moglichst nahe kommenden 
Wert bekam, wurden dieselben mit einer sehr schwachen 
Indikatorfeder (50 mm fur 1 kg) genommen. Dieselben 
zeigen (Fig. 11 u. 12, Taf. 25) wiedermu deutlich, daB bei 
niedriger Umdrehungszahl ein gutes Arbeiten der Yentile 
stattfindet, bei hoherer dagegen der Widerstand be- 
deutend zunimmt. Es wird somit das bereits oben 
Gesagte bestatigt. daB sich Luft-Kataraktyentile nicht
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gut fur don modernen Betrieb mit hoheren Umdrelmngs- 
zahlen eignen.

Aus den oben angefiihrten Griinden liaben deshalb auch 
fast samtliche Fabriken die Luftkataraktventile yerlassen 
und sich anderen Ausfuhrungen zugewandt.

Eine n eu e A u sfu h ru n g  von G. A. S c h u tz -  
W urzen ist mit Rundschiebersteuerung und nach dem 
Druckraum abdichteudem Riickschlagyentil ausgeriistet. 
(Fig. 5, Taf. 21).

Die Rundschiebersteuerung wird in neuerer Zeit 
liaufig ais Kompressorsteuerung ausgefalirt. Sie gewahr- 
leistet wie alle Schiebersteuerungen eine groBe Betriebs- 
sicherheit. Die entsprechenden Schieberkanten geben 
zur rechten Zeit Saug- bezw. Druckriiiime frei, sodafi 
eine gute Fiihrimg der Luft stattfindet. Den Druckraum 
dichtet ein besonderes Riickschlagventil ab, welches bei 
entsprechendem Uberdruck die Druckleitung freigibt. 
Die Firma G. A. Schutz wandte, wie aus der Figur 
ersichtlich, ais Riickschlagyentile Luftkataraktventile an. 
Neuerdings ist dieselbe jedoch zu einer neuen Ventil- 
konstruktion ubergegangen. Das neue Yentil besteht 
aus einer dunnen und daher leichten Metallplatte, welche 
durch eine Feder belastet ist.

Der Drehschieber hat aber eine ziemlich groBe 
Eigenreibung und bedingt einen etwas komplizierten 
Bewegungsmechanismus. Es findet hierdurch eine un- 
gunstige Einwirkung auf den dynamischen Wirkungsgrad 
statt. Untersucht wurden 2 Anlagen mit dieser Steuerung. 
(Diagr. Fig. 17— 20, Taf. 23.).

E r g e b n is s e .

a l l
1

Leistun

Dampfm.

jeń PS; 

Kompr.

Wirki
P

mech.

ingsgr.
Ot.

vol.

Stdl.
me

cl

insges.

Luft-
lge
m
fur eine 

ind. 
PS.

c
3

f i  o, 1
■ó aX H
MO

11 40,3 
| 51 

2 ; 46,9

334,19
413,16
374,08

286,84
360,75
318,11

85,8
87,3
85,0

96
95,3
96,6

2909,34
3654,95
3396,10

8,7
8,85
9,08

7,5
7,0
6,8

Es sei hierzu noch bemerkt, dafi die Arbeitsweise 
des Kompressors mit Verbundmaschine (2 ) durch zu 
niedrigen Dampfdruck beeintrachtigt wurde.

Der Schmierolverl)rauch des Rundschiebers ist ein 
ziemlich hoher. Aus diesen Grunden ist die Firma
G. A. Schutz zu einem neuen System mit freigangigen

Ventilen ubergegangen. Die Ventilkonstruktion ist der 
erwahnten Ausfuhrung des Buckschlagventils ahnlich, 
das Ventil besteht aus einer dunnen Metallplatte.

Die K o m p r e sso r e n  der F irm a  S ch iich ter -  
mann & K r e m e r , D o r tm u n d , sind samtlicli ais 
Stufenkompressoren ausgefiihrt und zwar 4 mit Zwillings- 
dampfmaschine und 2  mit Yerbunddampfmaschine. Yon 
letzteren ist ein iilterer mit zwangswoiser Yentilsteuerung, 
System Riedler, die anderen mit freigangigen Collmann- 
Ventilen ausgerustet. Wie bekannt, sind die Collmann- 
ventile mit Ólkatarakt versehen. Die Wirkungsweise 
des Olkatarakts ist bereits oft beschrieben und mogę 
deshalb hier der Hinweis auf Fig. 4, Taf. 21, geniigen.

Die Luftkolben der Schiichtermann - Kompressoren 
sind ais Tragkolben sehr breit ausgefiihrt, sodafi die 
Durchfiihrung der Kolbenstange durch den hinteren 
Zylinderdeckel wegfallen kann. Wie aus der Abbildung 
eines Stufenkompressors (Fig. 5, Taf. 22) hervorgeht, 
sind die Ventile auf bezw. unter dem Zylinder an- 
geordnet. Der Kolben verdrangt dadurch, dafi er unter 
die Ventile tritt, die Luft, welche sich in dem schiid- 
lichen Raume befindet. Es war ermoglicht worden, an 
yerschiedenen Ausfuhrungen Druckdiagramme zu nehmen. 
(Fig. 1— 3, Taf. 25.) Nach oben beschriebenem Yerfaliren 
berechnet sich die Ventilarbeit fiir den Hochdruckzylinder 
bei 51 minutlichen Umdrehungen zu 6,4 pCt. und bei
72 Umdrehungen zu 8,9 pCt.; fur den Niederdruck- 
zylinder betragt dieselbe bei 60 Umdrehungen 9,0 bis
9,5 pCt. der entsprechenden Zylinderarbeit. Der Yentil- 
widerstand ist somit ziemlich groB.

Die Kompressoren sind samtlich ohne Mantelkuhlung 
ausgefiihrt. Durch einen geniigend groGen Zwischen- 
kiihler wird eine gute Ruckkiihlung der in dem Nieder- 
druckzylinder vorgeprefiten Luft oft bis auf Ansaug- 
Temperatur erreicht.

Viele Maschinisten unterlassen bei hoheren Um- 
drehungszahlen das Einregulieren des Ólpuffers, sodafi oft 
ein sehr liartes Aufsetzen der Ventile stattfindet.

Die Grofie der untersuchten Kompressoren scliwankt 
zwischen einer Saugleistung von rv> 2000— 9000 cbm.

Die Versuchsergebnisse einiger Anlagen sind in nach- 
stehender Tabelle yerzeichnet:

Nr.
Minutł.

Umdreh.
Leistung PSi 

Dampfm. Kompr.

Wirkungsj

mech.

'rad pCt. 

Tol.

Stundl. Luftmenge cbm 

insgesamt ;

Druck
der

PreBluft

Art der 
Dampfm.

1 53,8 204,78 181,54 88,f> 89 1973,22 9,64 6,3 Zwilling
73,8 289,25 255,29 88,2 88 2776,73 9,60 6,7

2 50,9 397,73 358,02 90 93,9 3621,64 9,13 7,1 «
3 50,2 676,25 606,54 89,7 92,5 6316,55 9,34 7,2 YerLutid

60,2 816,25 743,43 91,1 93,6 7664,91 9,39 6,9
72,9 1044,51 948,49 90,8 92,2 9143,10 8,75 6,8

Es sei hier noch bemerkt, dafi die Firma bei den waren auch Saugwindkessel angeordnet. (Diagramme
Yersuchen unmittelbar hinter dem Druckyentil Wind- untersuchter Maschinen Fig. 21— 24, Taf. 23 u.
kessel eingebaut liatte. Bei den meisten Kompressoren Fig. 1— 4, Taf. 24).
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Ein von derselben Firma im Jalire 1897 erbauter 
lliedlerkompressor hat zwangsweise Yentilsteuerung, 
wobei die SchluBbewegung der Ventile durch zwischen- 
gesclialtetó Federn mittels Schubstange von der Kurbel- 
Achse aus erfolgt. Die Antriebsdampfmaschine war 
ais Yerbundmaschine ausgefuhrt.

Das Versuchsergobnis war folgendes:
Minutliehe Umdrehungen . 40,6 58,9
Lęistung der Dąmpfmaschine 872,33 PSi 552,94 PSi
Leistung des Kompressors . 296,01 PSi 485,88 PSi
Mechanischcr Wirkungsgrad 79,5 pCt 87,9 pCt
Yolumetrischer Wirkungs

grad .................................. 87,6 pCt 8 6 , 6  pCt
Stiindlich angesaugte Luft- 

menge . . . . . .  3646,54 cbm 5229,79 cbm
Stiindlich angesaugte Luft- 

menge f. 1 indiz. Dampf. 9,79 cbm 9,45 cbm 
Druck der PreBluft . . 5,5 Atm. abs. 5,7 Atm. abs.

Die Firma Sclnich termami & Kremer fuhrt diese 
Konstruktion jetzt nicht mehr aus.

Denselben Zweck, nfimlich żwangsweisen und prazisen 
Abschlufi der Sang- bezw. Druckperiode, welchen Riedler 
durch seine Yentilsteuerung und Schiitz durch seine 
Rundsehicbersteuerung zu erreichen suclit, erstreben 
andere durcli Flach- bezw. Kolbenschieber.

Eine der iiltesten Scliiebersteuerungen ist die bekannte 
W eiB sch e F la ch sch ieb ersteu eru n g . Das wesent- 
liche dieser Steuerung besteht in den Druckausgleich. 
Durch einen besonderen Kanał wird bei Beginn der 
Druckperiode eine Yerbindung mit der anderen Zylinder- 
seite hergestellt. sodaB die im schadlichen Raume 
befindliche PreBluft auf die andere Seite schieBt und 
dort eine Druekerhfthung hervorruft. Es ist dies mit 
etwas hoherem Kraftbedarf verbunden, welcher dadurch 
heiTorgerufen wird, daB der Kompressor zu Beginn der 
Druckperiode gegen einen hóheren Gegendruck zu 
arbeiten hat.

Yon den untersuchten Kompressoren waren ein 
Zwillings- und ein Einzylinderkompressor, dessen Luft- 
zjlinder im Sclmitt auf Taf. 20 Fig. 2 dargestellt ist, 
von der Duisburger Maschinenfabrik vorm. Bechem & 
Keetmann, ein Einzylinder, ein Zwillings- und drei 
Stufenkompressoren von der Maschinenfabrik Burckhardt, 
A.-G., Basel, ausgefuhrt. Die Stufenkompressoren waren 
saintlich von Verbunddampfmaschinen angetrieben. Die 
Maschinenfabrik Burckhardt ordnet jetzt ais Riickschlag- 
ventil eine dunne Stahlplatte an, welche sehr gerin^en 
Durehgangswiderstand bietet (Fig. 3—4 Taf. 20). Dfese 
Stahlplatten haben einen sehr kleinen Hub und sehr 
weńig Masse, sodaB sie ohne wesentliches GerSusch 
arbeiten. Eine Flachfeder druckt die Klappe ganz leicht 

.auf den Schieber, wobei der Luftdruck uber dem Schieber 
den dichten AbschluB bewirkt. Die Klappen sind sehr 
lialtbar. bei einem untersuchten Kompressor, welcher

seit dem Jalire 1895 im Betrieb ist, hatte noch kein 
Klappenbruch stattgefunden.

Durcli sehr niedrig gehaltene Schieber werden die 
schadlichen lliiume ziemlich klein und der Kraftbedarf 
fiir Druckausgleich sehr herabgemindert.

Y e r su c lis e r g e b n is se  zw e ier  B u rck lrard t-  
W eiM ch er  K om pressoren  (D iagr.Fig.5—8 Taf. 24):

£ •S £

Lcistm

Dampfm.

ig PSi 

Kompr.

Wirku
1>C

vol.

ngsgr.

meclu)

Still.
ch

:jinsges.

juftm.
n
fiir ein 
Dampf. 

PS.

Lio

J4 ca
S s
0°*

1

2

09,4
78.2
55.2 
CiKl

190,05
234,79
250,01
323,11

100,71
199,70
220,87
273,83

87,4
85,1
86,3
84,8

90
90
96.7
90.7

1832,23
2064,50
2512,73
3151,17

9,01
8,79
9,81
9,75

5,3
5,7
0
5,9

Es ist hier noch zu betonen, daB die Arbeitsweise 
des Kompressors 2 noch durch eino zu lange Druckleitung 
ungunstig beeinfluBt wurde. Zu der jedesmal notigen 
Beschleunigung der Luffcsaule war ein groBer Arbeits- 
aufwand notig, dieser EinfluB zeigte sich besonders 
bei gesteigertem Betriebe.

Eine gewisse Ahnlichkeit in den Diagrammen dieser 
Steuerung hat die entlastete K o lb e n sc h ie b e r -  
ste u e r u n g  von jSTeuman & E sse r , Aachen (Fig. 5, 
Taf. 20). Dieselbe bat getrennte Saugriiume mid 
einen gemeinsamen Druckraum. Die beiden Kolben
schieber sind durch eine gemeinsame Stange verbunden. 
Die Rucksclilagventile sind seitlich angeordnet. Um 
den EinfluB des schadlichen Raumes inoglichst klein 
zu halten, ist der Druckraum dicht an die Kolben- 
stange herangefulirt. Bei dieser Steuerung ist eine 
yollstiindige Entlastung des Schiebers erreicht und somit 
jeder Riickdruek auf die Exzenter vermieden.

Ein Ubelstand der Steuerung, welcher allerdings 
durch das Kleinhalten des schiidlichen Raumes zwischen 
Ruckschlagventil und Kolbenschieber herabgemindert 
wird, besteht dann, daB in dem Augenblick, wo der 
Schieber den Druckraum freigibt, die in demselben 
befindliche PreBluft in dem Zylinder zuriickschieBt 
und dort einen Gegendruck hervorruffc, welcher sieli in 
den Diagrammen durch das Ansteigen der Kompressions- 
kurve bei Beginn der Druckperiode kennzeichnet (s. Fig. 
9 u. 10, Taf. 24).

Es zeigt sich also hier in ahnlicher Weise eine 
Drucksteigerung bei Beginn der Kompression wie bei 
den Kompressoren mit Druckausgleich. Audi liier ist 
ein groBerer Kraftbedarf zur Kompression der Luft 
erforderlicli, wie aus der Saugleistung fur ein indiz. 
Dampfpferd zu ersehen ist.

Die Zeit zum SchlieBen des RSekschlagventils wird 
durch eine ziemlich groBe Uberdeckung gewonnen. 
Die Bewegungs-Ubertragung auf den Schieber erfolgt 
in gleicher Weise wie bei der iilteren Konstruktion 
von Pokorny & Wittekind (Fig. 2 Taf. 22). Audi
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hier gilt, daB die yielen gelagerten Teile der einzelnen 
Bewegungsorgaue infolge groBerer Eeibung einen nacli- 
teiligen EinfluB auf die Arbeitsweise ausuben konnen.

Es gelangten zwei Mascliinen zur Untersuchung, ein 
einzylindriger Kompressor mit Einzylinderdampfmaschine 
und ein Stufenkompressor mit Zwillings-Dampfmaschine.

Die Yersuchsręsultate des ersteren sind bereits bei 
der Besprechung der Einzylinderkompressoron angefuhrt.

Die Ergebnisse der Untersucliungen des Stufen- 
kompressors sind folgende (Diagr. Fig. 9— 12, Taf. 24) 
minutliche Umdrehungszahl . . .  52
Leistung der Dampfmaschine . . 422,98 PSi.

„ des Kompressors . . . 373,82 PSi.
Mechanischer Wirkungsgrad . . .  88,4 pCt.
Yolumetrisclier Wirkungsgrad . . 94,8 pCt.
Stundlich angesaugte Luftmenge . 3716,82 cbm

33 33 33
1 indiz. Dampfpferd . . . 8,78 cbm

Druck der P r e B l u f t .......................  7,1 Atm abs.
Nach den Druckdiagrammen (Fig. 4, Taf. 25) ist 

der Widerstand der Iiuekschlagventile bei 52 minnt- 
lichen Unidreliungen sehr klein. Im Verhaltnis zur 
Zylinderarbeit betragt die Ventilarbeit beim Hochdruck- 
zylinder 3 pCt. Am Niederdruckzylinder konnten keine 
Druckdiagramme entnommen werden.

Dio Dampfmaschinen der beiden Kompressoranlagen 
sind mit der bewiihrten Sulzersteuerung versehen.

Die Firma Neuman & Esser hat auBerdem nocli 
die Lizenz auf Ausfuhrung der K o s te r s te u e r u n g ,  
welche auch noch y o i i  der Firma P o k o rn y  & W it te -  
kiiu l in Frankfurt a. M. gebaut wird.*) Das Wesent- 
liche dieser Steuerung, die in der Ausfuhrung letzterer 
Firma auf Fig. G, Taf. 20 dargestellt ist, besteht 
darin, daB die zwischen Kolbenschieber und Kiickschlag- 
ventil befindliclie Luft durcli den Schieber yerdrfingt 
wird und so ein EinfluB des schiidlichen Eauines ganzlich 
vermieden wird. Es leistet also hier der Schieber 
nutzbare Arbeit, wodurch naturgemaB ein gewisser 
Euckdruck auf die Exzenter stattfindet. Es ist dies 
oft ais Nachteil der Steuerung bezeichnet worden. Ein 
Nacliteil dadurch, daB der Schieber nutzbare Arbeit 
leistet, konnte nur dann entstehen, wenn die Schieber- 
arbeit selir groB im Yergleich zu der des Hauptkolbens 
ist. Der Nacliteil miiBte sich alsdann in dem geringeren 
mechanisclien Wirkungsgrad zeigen. Da derselbe je
doch keineswegs kleiner wird, so kann von einem

*) Von ersterer Firma kamen zwei, voir letzterer vier An- 
lagen zur Untersuchung.

nennenswerten schiidlichen EinfluB- der Sehieborarbeit 
keine Eede sein.

Ein Mangel in der Konstruktion ląg fruher in der 
bereits vorher erwahnten komplizierten Bewegungsiiber- 
tragung des Schiebers (Fig. 2, Taf. 2 2 ). Es waren 
nicht weniger wie 5 Gelenke und 3 feste Lagerungen 
erforderlich, sodaB sehr viel an Beibungsarbeit verloren 
ging und so eine ungunstige Einwirkung auf den 
mechanisclien Wirkungsgrad eintrat. AuBerdem lag 
die ganze Steuerung unter dem Maschinentiur, sodaB 
dieselbe dem Auge des Maschinisten entriickt und 
auBerdem schlccht zngitnglich war.

Diese Mangel beseitigt geschickt eine Neukon- 
struktion der Firma Pokorny & Wittekind (Fig. 3, 
Taf. 2 2 ). Die Steuerung ist seitl ich angebracht und 
liegt in der horizontalen Ebene zur Maschineuachse, so
daB der Antrieb in gerader Eichtung vom Exzenter aus 
er fol gen kann. Der ganze Gang der Steuerung ist 
liierdureh absolut ruhig geworden. Bemerkenswert ist 
auch die Ausfuhrung des Euckschlagventils, welches 
durch seine eigenartige Form und sein Materiał (go- 
schmiedeter Stahl) sehr leicht und doch widerstands- 
fiihig ist.

Das Euckschlagventil hat dadurch, daB die hinter 
ilim befindliclie PreBluft im letzten Moment der Er- 
dffńmig ais Pufler wirkt, einen sehr ruhigen Gang.

Zum Schlieflen des Ventils steht die ganze Zeit 
wahrend des Euckganges des Kolbenschiebers zur Ver- 
fugung. Es kann deshalb selbst bei hochsteu Umdrehungs- 
zalilen ein groBer Ventilhub gewilhlt werden, sodaB 
nur eine geriuge Sitzliinge des Ventils notig ist. Wie 
die Fortdruckdiagramme eines Stufenkompressors zeigen, 
ist der Yentilwiderstand sehr gering und treten im 
Druckdiagramm dieselben Schwankungen wie in der 
Fortdrucklinie des Diagramms auf. (Fig. 5 —G, Taf. 25)

Der Arbeitsbedarf des Eflckschlagfentils betrug bei 
dem Hochdruckzylinder 2,1 pCt. der Zylinderarbeit, 
beim Niederdruckzylinder ro 4,5 pCt. Es ist hier noch zu 
bemerken, daB die Arbeit der Yentile dadurch, daB 
Wasser in den Zylinder eingedrungen war, ungiiiistig 
beeiufluBt wurde. Trotzdem ist der Widerstand der 
Yentile besonders in Anbetracht der hohen Umdrehungs- 
zahl ais gering zu bezeichnen. Wie alle Schieber- 
steuerungen gewahrt aucli die Kostersteuerung noch den 
Yorteil groBer Betnebssicherheit. Da die LaufHaehen 
der Kolbenschieber vollstandig entlastet sind, so tritt 
ein sehr geringer YerschleiB der Kolbenringe ein.

V e r s u c h s e r g e b u i s s e.

Nr. P inna
Minii tl. 

Umdreh.
Leistun

Dampfm.

g PSi: 

Kompr.

Wirkungsgrad pCt. 
mech. | voi_

j Stundl. Luftmenge 
cfjm

jinSg e | » ^

Druck der 
PreBluft

Antriebs-
Dampfm.

1 Pokorny & Wittekind 56.1
72.2

269,77
334,18

244,99
299,67

90,8
89,7

97,5
97,1

2650,10
3396,65

9,82
10,16

7,5
7,1

Z willing

2 „ 83,8 422,87 371,32 87,8 99,9 4161,52 9.84 6,7 Verbun3
3 Neuman & Esser 60.3

76.4
808,75

1035,10
726,68
909,54

89.8
87.9

94.7
93.8

6393,11
8009,80

7,90
7,73

7,0
6,2

Yerlmnd
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Zu dem volumetrischen Wirkungsgrad des Kompressors 
nnter 2  sei nocli besonders bemerkt, dafi derselbe nach

der Formel berechnet ist, wobei v, =  0,961 v und

Pi =  1,04 Atm. abs. ist.
Der Kompressor wurde dabei schon 3 Wochen nach 

seiner Inbetriebsetzung untersucht. Durch das in den 
Niederdruckluftzylinder eingedrungene Wasser wurde 
auch die Arbeitsweise der Anlage ungunstiger. Es 
steht zu erwarten, dafi ' sich die Leistung derselben 
nach langerem Betrieb und ohne die erwahnten Nach- 
teile noch verbessern wird. (Diagr. Fig. 13— 16, Taf. 24.)

Die von Neuman & Esser erbaute Kompressor- 
anlage wurde durch den groBen Saugwiderstand und 
bei gesteigertem Betrieb durch den niedrigen Dampf- 
druck ungunstig beeinfluCt. (Fig. 4, Taf. 24.)

Beziiglieh der Bauart der Stufenkompressoren sei 
noch allgemein bemerkt, dafi bis auf eine Anlage der 
Kompressor von der direkt gekuppelten Dampfmaschine 
angetrieben wurde. Bei Verbundkompressoren befindet 
sich der Niederdruckdampfzylinder immer auf derselben 
Seite wie der Niederdruckluftzylinder mit Ausnahme einer 
Anlage, bei welcher sich auf der einen Maschinenseite 
die Yerbuuddampfmaschine, auf der andern der Stufen- 
kompressor in Tandem-Anordnung befand.

Beziiglieh der D a m p fsteu eru n gen  ist zu be- 
merkon, dafi die meisten Antriebsdampfmaschinen 
neuerer Zeit mit Yentilsteuerung versehen sind, wie 
Sulzer-, Kaufhold-, Collmann-, Humboldt-, Elsner- und 
Widnmann-Steuerung. Sie sind meist mit Weifischem 
Leistungsregulator ausgerustet, wodurch eine Ver- 
anderung der Umdrehungszahl innerhalb weiter Grenzen 
moglich ist.

Bei iilteren und Zwillingsmasehinen findet man auch 
Sehiebersteuerungen vertreten, unter denen die Rider- 
und Meyersteuerung vorheiTschen.

Ais ein Nacliteil des Dampfmaschinenantriebs ist es 
zu betrachten, dafi die Maschinen ófter mit zu ver- 
schiedener Admissionsspannung arbeiten mussen.

So war z. B. bei einer Anlage verlangt worden, 
dafi dieselbe fur 12 Atm. Admissionsdruck gebaut sein 
soli te, aber auch mit 4 Atm. arbeiten musse. Eine 
natiirliche Folgę hiervon ist, dafi der Niederdruck- 
zylinder bei niedrigem Druck den weitaus grofiten Teil 
der Arbeit zu leisten hat und ein bedeutend fruherer 
Yerschleifi der Maschine eintritt.

Sehr viele Maschinen sind auch fiir einen spateren 
Anschlufi an eine Zentralkondensation gebaut, wahrend 
sie vorliiufig noch mit Auspuff arbeiten mussen. Diese 
Bedingung bewirkt, dafi die Kompression bei Auspuff 
oft zu hoch getrieben wird, sodafi im'Diagramm die 
bekannte Schleife entsteht.

In einem Falle hatte sich die Fabrik dadurch ge- 
holfen, dafi sie auf jeder Seite des Hochdruckzylinders

Hohlkorper aufsetzte, welche den schadlichen Raum 
vergrofierten und somit eine zu liohe Kompression 
verhinderten. Dafi aus den angefubrten Grunden der 
Konstrukteur gerade bei der Erbaunng von Danipf- 
maschinen fiir Zechenbetrieb oft auf sehr grofie 
Schwierigkeiten stofit, diirfte aus dem Gesagten deutlich 
heiTorgehen. '

Yon Einflufi ist es ferner, wenn wie in vielen Fallen 
fiir alle Maschinen einer Zeche nur eine Dampfleitung 
vorhanden ist. Wird bei einer solchen Anlage die 
Fordermascliine angesetzt, so gehen oft alle Maschinen 
langsamer, wenn sie mit Leistungsregulator ausgerustet 
sind, wiihrend sie beim Stillsetzen derselben anfangen 
durchzugehen. So betrug bei einer Anlage im ersteren 
Falle die minutliche Umdrehungszahl 50, im andem 
80. Eine solche Betriebsweise stelit naturlich an das 
Maschinenpersonal wie an die Anlage selbst die grofiten 
Anforderungen.

Zu tadeln ist es ferner, wenn die Maschinisten, 
anstatt die Fiillung zu verandern, durch Drosseln des 
Einstrdmungsventils den Gang der Maschine regeln. 
In einem Falle hatte sich hierdurch der Schieber einer 
Ridersteuerung auf einen Punkt so sehr eingelaufen, 
dafi an eine Yeranderung der Fiillung gar nicht zu 
denken war.

Die F e s t s te l lu n g  des D am p fverb rau ch s konnte 
leider nicht durch Wasserwiegung direkt selbst statt- 
finden, sodafi zur Berechnung desselben aus den Dia- 
grammen gegriffen werden mufite. Wenn auch diese 
Methode keine absolut sichere genannt werden darf, so 
ist doch, da bei allen Systemen dieselbe Rechnungs- 
weise durchgefiihrt ist, eine vergleichende Gegeniiber- 
stellung der erhaltenen Werte zuliissig. Es ist hier 
festzustellen, dafi bei zunehmender Umdrehungszahl im 
allgemeinen die Ókonomie zunimmt.

Am ungiinstigsten stellen sich beziiglieh des Dampf- 
rerbrauchs die Nafikompressoren. Die Dampfverbrauchs- 
ziffem der drei untersuchten Maschinen stimmen ziemlich 
iiberein u. z. ist der Dampfverbrauch bei 30 bis 35 
Umdrehungen ani gunstigsten.

Fur einen Kubikmeter angesaugte Luft waren er- 
forderlich:

bei 19,7 minutliche Umdreliung 2,123 kg Dampf 
,  24,6 „ 2,080 „ „
„ 30,7 „ ,, 1,480 v
,, 34,5 ); ,, 1,475 „ „
„ 40,1 „ ,, 1,486 ,  „
„ 45,0 „ „ 1,743 ,,

Die Dampfmaschine arbeitete ohne Kondensation.

Ebenso ist das Arbeiten der Einzylinderkompressoren 
ein ungiinstiges zu nennen, bei welchem fiir 1 cbm 
stundlich angesaugte Luft ein Dampfaufwand von etwa
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1,9 kg ohne Kondeńsation notig war. Der Dampf- 
yerbrauch der Zwillingsluftkompressoren mit ZwillingSr

dampfmaschine stellte sich nach folgender Ubersicht 
etwas giinstiger.

Nr. Firma
Minutliche

Umdrehung
.

-
Stiindliche
Luftmenge

cbm

Darapfverl»

insgesamt

auch kg 
fur 1 cbm 
angesaugte 

Luft

Druck der 
PreBluft 

Atm. abs.

Bemcrkungen

1 Schutz 43,2 2957,63 2967,63 1,00 6,1 ohne Kondensation
57,1 3885,52 3598,12 0,93 6,1 — ■

i n * 59,7 1257,41 2211,40 1,73 6,2 * »
78 1532,22 2593,26 1,69 6,2 —

3 Meyer 50,0 3040,94 4057,36 1,33 6,4 * n
60,0 3523,08 4201,80 1,19 6,6 — ■

4 41,2 2432,54 3125,70 1,21 5,9
58,2 3262,52> 4513,88 1,31 6,2 —

5 40,4 2344,10 3497,06 1,49 6,0 n n
50,9 2976,91 4177,94 1,40 6,0

6 Burckhardt, A.-G. 58,1 2003,24 3185,34 1,59 6,1 n n
7 Friedrich-Wilheliris-Hutte . 49,7 1082,24 1926,60 1,78 6,5 w w
8 Duisburger Masch.-Fabrik 50,5 2539,80 3409,60 1,34 6,2

Es zeigt sich auch hier fast (lurchgangig, daB bei 
groBeren Maschinen und hoherer Umdrehungszahl die 
Dampfókonomie bedeutend zunimmt.

Die Dampfverbraiichszahlen fur Stufenkompressoren 
mit Zwillingsdampfmaschine steilen sich etwas giinstiger.

Dam 'pfverbrauch fur 1 cbm a n g e sa u g te  L u ft bei S tu fen lu ftk o m p resso ren  m it Z w ill in g s 
dam p fm asch in e.

Minutliche Stiindl. anges. Dampfverbrauch kg Druck der
Nr. Firma Uin- Luftmenge

insgesamt fiir 1 cbm PreBluft B e m e r k u n g e n
drehungen cbm anges. Luft Atm. abs.

1 Schuchtermann&Krcmer 53,8 1973,22 3397,90 1,72 6,3 ohne Kondensation
73,8 2776,73 5008,00 1,80 6,7 n w

2 * 48,5 3344,11 4659,80 1,39 7,1 m n
72,6 5055,33 6119,42 1,21 7,3

3 Schutz 40,3 2909,34 4270,63 1,47 7,5 w
51,0 3654,95 5086,78 1,39 7,0 n

4 * 58,5 1754,42 1976,06 1,13 5,7
69,3 2056,13 2462,54 1,20 6,2

5 Meyer 47,0 3295,73 4928,32 1,50 6,6 n V
61,6 4260,42 5716,88 1,34 6,9 n n

6 Pokorny & Wittekind 56,0 2116,84 3255,70 1,54 7,5 „
7 Neuman & Essor 52 3716,82 6628,40 1,78 7,1 n n
Bczuglich Nr. 3 ist zu bemerken, daB der Kompressor Am okonomischston arbeiten die moderaen Stufen- 

mit Rundschiebersteuerung ausgeriistet war; Nr. 4 war kompressoren mit Verbund-Dampfmaschinen, wie aus
mit Luftkataraktventilen versehen. Nr. 6  und 7 waren nachstehender Tabelle zu ersehen ist.
durch den niedrigen Dampfdruck ungunstig beeinfluBt. 

D am pfverbrauch  fur 1 cbm a n g e sa u g te  L u ft bei S tu fe n lu ftk o m p resso ren  m it Y erb u n d m asch in e.

Nr. F i r m a
Minutliche

Um-
drehungen

Stiindl. Luft
menge 

cbm

Dampfver

insgesamt

brauch kg 
fiir 1 cbm 

anges. Luft

Druck der 
Prefiluft 

Atm. abs.
B e m e r k u n g e n

1 Schuchtermauu & Kremer 60,2 7664,91 6764,11 0,856 6,9 mit Kondensation.
2 G. A. Schutz 46,9 3396,10 3393,82 0,999 6,8 » n
3 Humboldt 61,9 2298,96 1849,11 0,804 5,6 n n

69,7 2588,65 2012,71 0,778 6,0 n w
4 Burckhardt 69,4 1832,23 1302,45 0,711 5,3 » w

78,2 2064,56 1695,39 0,821 5,7 łł w
5 n 55,1 2512,73 2713,80 1,080 6,0 ohne Kondensation.

69,1 3151,17 3317,33 1,053 5,9 w w
6 Neuman & Easer 59,0 2217,38 1870,17 0,842 5,4 mit Kondensation.

79,0 2910,76 2609,88 0,896 5,7 *
7 Pockorny & Wittekind 83,8 4161,52 3228,63 0,776 6,7 ohne Kondensation.

Es zeigt sich also bei einer Gegenuberstellung Will man aus vorstehenden Werten einen SchluB
deutlich, daB bei ordnungsmiiBigem Zustand die Stufen- auf die Kosten des Lnftkompressorbetriebes machen. so
kompressoren die wirtschaftlichsten sind. sind noch andere Punkte zu beachten;
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I. Fur die Kesseląnlage:
1. der Preis und die Leistung der Kohle,
2 . die Anlagekosten fur die Kesseląnlage,
3. die Heizerlohne und Kosten fur Reinigung,
4. Kosten fur Paclc- und Putzroittel;

II. fur dio Kompressoranlage:
1 . Kosten derselben einschlieBlich Fundament und 

Aufstellung,
2. Leistung des Kompressors und der Antriebs- 

dampfmaschine,
3. Kosten fur Wartung und Schmierung.

Fur die Gesamtanlage ist dann noch ein gewisser 
Prozentsat/. fur Amortisation und Yerzinsung des Anlage- 
Kapitals, ferner sind die Kosten fiir die Leitungen und 
Montage derselben und die Bausunime fur das Maschinen- 
haus in Rechnung zu setzen.

Die STarnen der Zechen sind in den Tabellen bei 
der Dampfyerbrauchsbestimmung nicht besonders auf- 
gefiihrt. Dieselben konnen jedoch diejenige fur ihre 
Kompressoranlage leiclit erniitteln, wenn sie die Zahl 
der Śtundlichen Luftmenge, welche in den ubersandten 
Bęnchten angegeben ist, ermitteln.

Gleichzeitig fanden bei einer Anzahl von Kompressor- 
anlagen Luft- und Oluntersuchungen statt. Bezuglich 
der Luftuntersucliungen ist zu bemerken, daB in keinem 
Falle explosive Gase, welche durch Zerśetzen des Ols 
liatten entstehen konnen, festgestellt wurden.

Die Entnahme der Luftproben geschaji immer am 
Sammler. Die Untersuchungen sind durch das Berg- 
gewerkschaftliche Laboratorium in Bochum ausgefuhrt.

Die Olproben genflgten silmtlich den allgemeinen 
Erfahrungen. Der EntHammungspunkt betrug im 
giinstigsten Falle 253° Cels., im ungunstigsten 201°

' Cels,, der Entziindungspunkt 308’’ bezw. 22(3" Cels. 
Die untersuchten Ole harzten nicht und waren siiurefrei.

Die -Namen der Ol-Lieferanten sind folgende:
H. Scharpegge & Cie.-Gelsenkircheh, W . Bosch-Bochum, 
Criimer-Dortmuud, Guimier & Hirsch-Essen, F. Blafi & 
Solin-Broich, F. Neuholł-Diisseldorf, Wijh. Kahrmami- 
Altenessen, Bohmke-Dortmund, Wwe. Danko-Dortmund.

An dieser Stello sei auf einige a llg e m e in e  
G esich tsp u n k te  bei der Brojektierung einerKompressor
anlage aufmerksam gemacht.

Die Saugleitung muB genugend weit sein und ohne 
viele Kriimmungen die Luft dem Saugyentil zufiihren, 
um nicht den volumetrischen Wirkungsgrad zu beein- 
trachtigen.

Da die Luft mit moglichst niedriger Temperatur, 
staubfrei und moglichst trocken, d. li. mit geringem 
Wassergehalt in den Zylinder eintreten soli, ist es des- 
halb erforderlich, da!3 das rneist Yorhandene Saugfilter 
an einem kiihlen, moglichst staubfreien und trockenen 
Ort steht. Um die Saugleitung nicht zu sehr zu er- 
warmen, soli dieselbe nicht in die unmittelbare Niihe 
von Dampfleitungen gelegt werden. Bei gleich groBen 
Kompressoren von gleichem volumetrischen Wii'kungs- 
grad ist bei niedriger Saugtemperatur das Gewicht der 
angesaugten Luft immer in dem Yerhaltnis der absoluten 
Temperaturen groBer. Eine Saugleitung mit hoherer 
Temperatur driickt also die Leistung des Kompressors 
herunter.

Bei Stufenkompressoren ist Wert auf geinigende 
Zwischenkiihlung und groBen Zwischerikuhlcr zu legen. 
Je niedriger die Temperatur der aus dem Zwischen- 
kuhlęr austretenden Luft ist und je gleichmaBiger der 
in demselben herrschende Druck ist, um so besser arbeitet 
der Kompressor, um so niedriger ist sein Kraftbedarf.

An folgendem Beispiel (Fig. 3) kann man die 
naehteiligen Folgen eines mangelhaften Zwischen- 
kahlers erkennen. Derselbe bestand aus einem alten 
Zweitlanimrohrkessel, dessen Flammrohre entfernt waren. 
Wiihreiul die ganze Liinge nun 9500 111111 betrug, wurde 
die Luft 3800 mm yon einem Ende ein- und 700 mm

von demselben Ende ausgefuhrt. Es wurde also nur
7 3 (3100 mm) von der gesamten Kesselliinge zurKtihlung 
ausgenutzt, wobei nicht etwa dieses Drittel durch Be
rieselung gekiihlt wurde, sondern die andern zwei Drittel, 
welche auf die Kiihlung der Luft keinen EinfluB liatten. 
Durch die Mehrarbeit, welche der Kompressor infolge
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der geringen Zwischenkuhlung zu loisten hatte, wurde 
der mechanisclie W irkungsgrad um annahernd 8 pCt. 
herabgedruckt.

Auch beziiglich der Leitung vom Niederdruck- 
Zylinder zum Zwisclięnbehalter muB verlangt werden,

dafi dieselbe móglichst kurz, geinigend weit und ohne 
viel Kriimmer sei.

Bei einer Ausfuhrung (Fig. 4) war die Leitung 
25550 mm lang und machte 8 Kriimmungen.
Es herrschte infolgedessen im Ni ed e rd r u c k/.y 1 i i ul e r ein

etwa eine halbe Atm. hoherer Druck wie im Zwischen- 
kiihler, sodaB der mechanisclie W irkungsgrad sehr 
ungunstig hierdurcli beeinflnfit wurde. Derselbe betrug 
84 pCt.,' wahrend andere Anlagen dieses Systems meist 
87— 88 pCt. hatten.

Der Sammelbehalter soli móglichst nahe hinter dem 
Hochdruckzylinder liegen und die Druckleitung nach 
demselben nicht zu engen Quersclmitt besitzen.

Es ist auBerdem noch der Einbau eines Windkessels 
unm ittelbar hinter dem Druckraum oder eine Erweiterung 
der Druckleitung sehr zu empfehlen. Durch zu lange 
Druckleitung findet oft ein Kraftverlust statt. Es 
kommt namlich nach dem Ausstofien auf jeder Kolben- 
seite die Luftmenge in der Leitung zur Buhe und mu fi 
jedesmal aufs neue wieder besclileunigt werden. Hier- 
durch ist eine Mehrarbeit erforderlich, die sich aus den 
Diagrammen leicht feststellen liifit. Durch den Einbau 
eines Windkessels hinter dem Druckventil wird dieser 
Nachteil herabgemindert. Die Uberfuhrung der Luft 
nach dem Sammler findet hierdurcli ohne bedeutendere 
Arbeitsleistung sta tt, da nach dem Ausstofien auf einer 
Kolbenseite zunachst infolge des grofieren Querschnittes 
des Windkessels die Geschwindigkeit der austretenden 
Luft verlangsamt wird und der Druck sich allmSMch 
nach dem Sammler fortpflanzt. Man wahle die Luft- 
geschwindigkeit in der Druckleitung, bezogen auf die 
mittlere Kolbengeschwindigkeit, etwa 15 m/sek, jedoch 
nicht iiber 20 m/sek.

Abgesehen von den Einzylinder-Kompressoren liegt 
dio Dampfmaschine meist vorne, zunachst dem Schwung- 
rad. Die hintere Kolbenstange ist durchgefiihrt und 
m it dor vorderen des Kompressors direkt gekuppelt. 
Diese Anordnung bewirkt, daB bei hoheren Umdrehungs- 
zahlen eine Steigerung des mechanischen W irkungs- 
grades stattfindet, da die A rbeit der Antriebsmaschine

nicht erst im Schwungrad aufgespeichert, sondern 
direkt vom Kompressor selbst anfgenommen wird. Be- 
dingung hierfur ist allerdings, da fi die Luftsteuerung 
bei hoherer Umdrehungszahl der Bewegung der Luft 
nicht zu groBen W iderstand entgegensetzt und fur 
Schnellbetrieb geeignet ist.

Es liegt noch die Frage nahe, welchen Anforderungen 
eine gute Luftsteuerung geniigen muB. Sie mu fi 
móglichst betriebssicher sein, d. h. einen priizisen 
Abschlufi der einzelnen Perioden im Zylinder gewiihr- 
leisten und móglichst wenig zu Keparaturen Veran- 
lassijng geben. Dem Eintritt, sowie dem Fort- 
driicken der Luft soli sie móglichst wenig W iderstand 
bieten. Durch zu grofie Saugwiderstande in der Steuerung 
wird der volumetrische W irkungsgrad ungiinstig beein- 
flufit. Es ist ferner von W ichtigkeit, daB die Steuerung 
ein Andern der Tourenzahl in weiten Grenzen zulafit, 
ohne erst verstellt werden zu miissen.

Damit die Luft móglichst kuhl — „dicht“ — in 
den Zylinder eintritt, ist die Anordnung von Mantel- 
und Deckelkiihlung immer wertvoll, die einstromende 
Luft kann sich alsdann nicht an den Zylinder- 
wandungen enviirmen. Bei Deckelkiihlung fiillt auch die 
Ruckexpansionslinie steiler ab, sodafi hierdurcli eine Yer- 
groBerung des volumetrischen Wirkungsgi-ades stattfindet. 
Sind die einzelnen Zylinderteile nicht gekiihlt, so wird 
aufierdem noch die eintretende Luft durch die im schad- 
lichen Baume zuruckgebliebene von hoherer Temperatur 
erwiirmt und so ih r Gewicht herabgemindert.

Zur Erzielung einer niedrigen Temperatur ist Ein- 
spritzkiihlung immerhin nicht ais zweckmaGig zu 
bezeichnen. Das W asser setzt im Zylinder ab und 
greift die Zylinderwandungen und Steuerungsorgane 
leicht an. Dies ist besonders der Fali, wenn Gruben- 
wassęr zur Kuhlung verwandt wird.
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Fiir den Betrieb sei besonders auf das Reinhalten 
der Steuerungsorgane hinge wiosen. Staub yerdickt das
Ol und yerschmiert die Steuerungsorgane. Diese Gefahr 
ist ,um so groBer, je mehr das Ol zum Harzen neigt. 
In einem , Falle waren bei der Instandsetzung des 
Kompressors auf der Hochdruckseite nicht weniger wie
5,5 kg von dieser Schmiere herausgeholt worden.

Bei einem Kompressor m it Kolbenschiebersteuerung 
ergab sich ein Diagramm, wie es in K g. 5 ver- 
zeichnet ist. Ais Ursache wurde ermittelt, daB der 
Sitz des Ruckschlagyentils zersprungen war und sich 
festgeklemmt hatte. Sobald also der Schieber den 
Dnickraum freigab, stromte die PreBluft in den Zylinder 
zuriick und bewirkte dort den Gegendruck. Der Arbeits- 
verlust . entspricht der schraffierten Flachę. Ein 
Kompressor mit freigiingigen Yentilen hatte in diesem

Falle yeisagt. Da indessen der Kompressor m it Kólben- 
schiebersteuerung immer noch Luft lieferte, so lieB man 
ihn ruhig weiter laufen. Wie festgestellt werden 
konnte, war die Luftsteuerung innerhalb Jahresfrist 
uberhaupt nicht nachgesehen worden.

Yon in neuerer Zeit entstandenen Luftsteuerungen 
sind zu nennen: die Hoerbigersteuerung, ausgefuhrt vou 
Gebr. Meer-Miinchen-Gladbach, die Drehschieber- 
steuerung m it Druckausgloich der Duisburger Maschinen
fabrik yorm. Bechem & Keetmann, dio Yentilsteuerung 
von G. A. Scluitz-Wurzen und R. Meyer-Mulheim, die 
Drehschiebersteuerung Patent Strnad von Th. Calow & Co. 
Bielefeld, die Klappensteucrung Patent Guthermuth 
von der Maschinenbauanstalt Humboldt-Kalk u. a. 
mehr.

W ir hotfen nun auch diese in spiitere Untersuchungen 
hineinziehen zu konnen.

Indem wir vorlS.ufig unseren Bericht schlieBen, 
betonen wir nochmals, daB die Versuche „Betriebs- 
versucho“ an einzelnen Anlagen waren, es ist daher, 
wenn auch die eine oder andere Anlage schlechter 
abgeschlossen hat, nicht gleich ein ungunstiger SchluB 
auf die sonstige Arbeit der Lieferantin zu ziehen.

Gesehiiftsbericht <les Brikett-Yerkaufsvereins zu Dortmund fiir das Jahr 1902.
Dic miBliche Lago., in welcher sieli die deutsche Industrie 

zu Endo des Jahres 1901 befand, hielt im Berichtsjahre 
zunachst noch an. Wie muhsam es war, den nótigen 
Absatz zu beschaften, zeigen die Yersandzmern der ersten 
drei Monate. Mit dem Beginn. der neuen Liefervertrage 
am 1. April haben sich die Verhaltnisse in etwa gebessert, 
sodaB die den Mitgliedern zugewiesene Arbeitsmenge 
ertriigliche Zustande brachte. Eine volle Ausnutzung der 
Leistungsfiihigkeit der vorhandenen Brikettpressen ist 
indessen bis jetzt nicht zu erreichen gewesen, da die 
Anlage neuer Pressen (ibergroB war. Solange bei der 
Yermehrung der Pressen auf die AbsatzmOglichkeit der 
Briketts keine Rucksicht genommen wird, ist die sich hieraus 
ergebende ungunstige Riickwirkung auf die Gesamtheit 
uiwermeidlich. Bis zum 1. April wurde die seit dem 
1. Oktober 1901 bestehende 15 prozentige Einschriinkung der 
Erzeugung beibehalten, erwies sich aber schon hier ais 
Yóllig unzureichend. Da eine weitere Einschrankung 
unerwunschte Folgen gehabt haben wurde, so blieb nichts 
anderes fibrig, ais eine durchgrcifende Anderung der 
Beteiligungsziffern Yorzunehmen. Der diesem Yerfalncn 
zu grunde gelegte Voranschlag des Absatzes hat sich ais 
zutreffend herausgestellt. Die nach Abzug der Ein- 
schrankung abzunehmende

Gesamt-Beteiligungsziffer betrug: 1 653 890 t
abgenommen sind: . . . .  1 6 1 0 2 1 5  t

mithin zu wenig abgesetzt . . 43 675 t,
welche fast ganz den vorerwahnten Minderabsatz des ersten 
Yierteljahres darstellen,

Trotz aller entgegenstehenden Schwierigkeiten hat der 
Brikett-Verkaufsverein also auch dieses Mai eine Zunahme 
des Absatzes zu verzeiclinen, und zwar von 49 885 t 
=  3,2 pCt. gegen das Yorjahr. Hierbei muB bemerkt 
werden, daB der erzielte Mehrabsatz ausschlieBlich der 
vergróBerten Ausfuhr zuzuschreiben ist.

Ferner gelangten zum Yerkauf: . . . . 85 630 t
der Bergbau- und Schiffahrts-Akt.-Ges. Kannen- 

giesser fiir die Brikettfabrik in Gustavs-
burg u n d .......................................................  35 877 t
der Vereinigungs-Gesellschaft fur Stein- 
kohlenbau im Wurmrevier.

Wahrend der Preis in den letzten 7 Jahren stotig 
gestiegen war, macht sich jetzt ein nicht unbedeutender 
Riickgang bemerkbar; statt JL 13,33 im Yorjahr betragt 
der DurchschnittserlSs nur JL. 12,20 fur eine Tonne und 
hat damit wieder annahernd den Stand des Jahres 1900 
erreicht.

Der Pechmarkt zeigt nun schon seit langerer Zeit ein 
fur den Yerein sehr unerfreuliches Bild, was in dem jetzt 
begonneneu Gescliaftsjahre noch mehr in dio Erschciuung 
treten durfte und denen, welche die Errichtung neuer 
Brikettfabriken planen, eine Mahnung sein sollte, dereń 
Rentabilitat eingehend zu prufen, ehe sie zur Ausfiihrung 
schreiteu, denn auf der einen Seite sieht man ungenugeude 
Ausnutzung der Pressen bei gesunkenen Preisen fur 
Briketts, auf der anderen unerschwingliche Ausgaben fur Pech.

Der PechYerbrauch ist zwar von 116 956 t auf 
112 795 t zuruckgegangen, dahingegen wurden ais Ersatz 
versęhiedene andere Bindemittel mit zur Yerwendung heran-
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gezogen. Weist auch der Preis zu Aufang dos Jahres 
eine kleine ErmiiBiguug auf, so ubersteigt derselbe im 
zweiten Halbjahr boreits den Endo 1901 angelegten, und 
wird im laufenden Jahre noch eine erheblicho Vorteuerung 
erfahren.

Dio Entschiidigungen an Mitglieder orforderten einen 
wesentlich hoheren Aufwand ais bisher, sodaB zur Deckung 
dieser Zuschiisso einschlieBlich der Geschfiftsunkoston dieses 
Mai 3 f/4 pCt. der Eechnungsbetrage an Briketts alś Abgabe 
erhoben worden muBte, was fiir eino Tonno (Briketts und 
Pech) 39 ’/ 2 Pfennig ausmacht.

Dem Yerein ist beigetreten die Aktien-Gesellsohaft 
Steinkohlenbergwerk „Nordstern“ mit ihron Anlagen auf 
Zeche Holland III./IV., ausgeschiedon die Zeche Steingatt, 
deron Betrieb eingestellt wurde. Die Zeche Lothringon 
nahm die Briketterzeugung wieder auf, und so blieb nur 
dio Fabrik auf Zeche Dannenbaum auBer Bbnutzung. Dio 
Vereinigungsgesellschaft fur Stoinkohlenbau im Wurmrovior 
hat nach Ablauf des einjahrigen Abkommens den Yorkauf 
ihrer Briketts wieder selbst in die Hand genommen.

Dio nachfolgendon Nachweise yeranschaulichen des 
Naheren die einzelnen Ergebnisse.

1. Gesamtabaatz der Yereinaz. ausschl. Brikettf. 
. in Guatarsburg und Vereinigunga-Ges. fur

Stoinkohlenbau im Wnrmrevicr....................
2. Yom Verein yerkaufte Brikettiuengen . . .
3. Vom Yerein beschaffte Pechmengen . . .
4. Erlóa fur die vom Yerein yerkauften Brikett-

mengen ...................................................... Jl
5. Durchachuittsyerkaufspreis f. Briketta f. 1 1 J l
6. Auagaben fur Pech frei Brikettfabrik . . J l
7. Annahernder Pechpreia frei Wagen Brikett

fabrik fur 1 t
a) Anfang des Jahres . ....................... Jl
b) Ende dea Jahres . . . . . . J l

8. Gosamtunkoaten eiuachl. Zuschiiase an die 
Zechen

a) Insgesam t............................................ tl
b) fiir 1 t Briketta und Pech . . . Pfg.

1891 1892

482 495 t 
202 780 t 
20 821 t

553 075 t 
516 508 t 
40 034 t

2 798 996,63, 5 406 439,62 
12,67 10,47

926 534,50 I 1 641 394,17

44-48
41-45

44 716,33 
18,51

41—45
37-40

87 313,25 
15,69

1893

694 025 t 
645144 t 
53 584 t

5 858 210,66 
9,08 

1 973 684,56

37-40
37-39

119 874,95 
17,16

1894 1895

745 414 t 
719 258 t 

60 785 t

796 363 t 
780 185 t 

59 032 t

6 343 783,96 7 075 373,85 
8,82 i  9,07

2 348 484,53 2 657 716,41

36-39
41-48,50

169 413,70 
21,71

45,50

127 306,25 
15,17

1896

830 985 t 
818 300 t 

65 067 t

7-644 627,54 
9,34

2 780 418,37

45
41

203 844,01 
23,08

1897 1898 1899 1900 1901 1902
1. Gesamtabaatz der Vereinaz. auaschl. Brikettf. 

in GuBtaysburg und Vereinigunga-Ges. fiir 
Steinkohlenbau im Wurmrevier.................... 943 732 t 1 078 338 t 1295113 t 1 530 816 t 1 563 928 t 1610 215 t

2. Vom Verein verkaufte Brikettmengen . . . 934 221 t 1 066 347 t 1 245 269 t 1 485130 t 1 519 813 t 1 546 004 t
3. Yom Yerein beachaffte Pechmengen . . . 70 631 t  ̂ 79 757 t 103 485 t 108 976 t 116 956 t 112 795 t
4. Erlos fur die vom Verein yerkauften Brikett

mengen ............................................................ /c 9 331 584,90 10 901 528,47 13 273 524,56 18 224 504,58 20 265 605,41 18 865 683,16
5. Durchschnittsverkaufspreis f. Briketts f. 1 t J l 9,99 10,22 10,66 12,27 13,33 12,20
6. Auagaben fur Pech frei Brikettfabrik. . J l 2 467 565,67 2 422 265,09 3 523 515,42 4 744 682,42 5 043 210,64 4 623 563,67
7. Anniihemder Pechpreia frei Wagen Brikett

fabrik fiir 1 t 
a) Anfang des Jahres . . . . . .  J l 40,10 30,50 32 41 44 41
h) Ende dea J a h r e s ............................../I 31,60 31 36 44 42 43

8. Geaamtunkoaten einsclil. Zuachusse an die 
Zechen

a) Insgesamt.............................................U 197 787,83 214 879,90 207 148,63 272 884,56 204 678,05 656 050,43
b) fur 1 t Briketts und Pech . . . Pfg. 19,68 18,75 15,36 17,12 12,50 39,55

B o te ilig u n g  und A b sa tz  im Jah re 1902.

Monat

Die 
Beteiligungs- 

ziffern 
betrugen: 

t

Abgenommen
8ind:

t
januar ............................................ 138 040 123 523
Februar ............................................. 129 770 121 093
Mara................................................. 129 305 114 538
April............................................ .... 139 225 134 903
M a i................................................. 134 930 133 548
J u n i................................................. 134 525 134 822
J u l i ....................................... 145 570 143 577
A ugust............................................ 140 495 139 873
September........................................ 140 510 138 228
Oktober............................................. 152 380 149 757
3Sfovember........................................ 132 270 134 122
Dezember........................................ 136 870 142 231

1 653 890 1 610 215
zuziiglich Yerkaufe ab Lager Mannheim u. Dortmund 1246
Bergbau- und Schiffahrta-Akt.-Ges. 1611461 ■

KannengiefSer fiir die Brikett
fabrik in Gustavsburg . . . 86 300 85 630

Vereinignngsgesellschaft fiir Stein
kohlenbau im Wurmrevier . 36 995 35 877

1 1 777 185 1 732 968

Der Gesamtabsatz dos Jahres 1902 setzt sich zusammen 
aus:

1. Bestellungen des Vereins . . . . 1 546 004 t
2. Oberrheinische Brikettfabrik in Gustavs-

burg ............................................................ 85 630 ,,
3. Vereinigungs-Gesellschaft im Wurm-

r o v i e r .....................................................  35 877 „
4. S elb stverb rau ch ..................................  2 801 „
5. Eigeno W erke........................................  52 886 „
6. L a n d d eb it .............................................. 9 770 „

Sa. ,1 732 9 6 Ś T
Von den Bestellungen des Vereins entfallen auf:

1. Deutsche Eisenbahnon . . 5 0  pCt. — 773 258 t
2. Handler . . . . . .  7 ,, -  107 996 „
3. Werko, Privato, Kanalbauten

etc..........................................  . 3 0  „ =  463 622 ,,
4. Dampfschiffo und Ausfuhr nach

auBerdeutschen Landern . . 1 3  „ =  201 128 „
Sa7T00 pCt. =  1 546 004 t 

Von den an Dampfschiffe uud zur Ausfuhr nach den 
Kolonieu, sowie nach auBerdeutschen Landem abgegebenen 
Mongen entfallen auf:
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Dampfschiffc (oińsclil. Kaiserl. Marino) 
Deutsche Kolonioi) . . . .  
Schweiz, Itatien und Óstorroicli 
Holland, Belgipf und Frankreich 
Oborseeische Ausfuhr . . .

34 522 t 
3 425 „

. . 63 845 „

. . 74 355 „

. . 24 981 „
Sa. 201 128 t

Wiilirond der Ahsat^ an die inlandischen Verbraucher 
sich gegen friiher nur wenig geandert hat, ist der Yer- 
sand nach dem Auslande niclit unwesontlićh gestiegen. 
Nachdem der Yereiu zu der Uberzougung gokommon war, 
daG auf eine starkcro Inanspruchnahme seitens der bis-

liengen Abnclnner niclit zu róchnon sei, hat er e.3 sich 
angelogen sein lassen, neue Kundschaft im Auslande zu 
gewinnen. Dio giinstige Beurteilung, welche die vom 
Yorein hinausgesamiton Marken fanden, ormiiglichte den 
AbschluB einer Anzahl Vertrage fiir 1903, namentlich nach 
Frankreich und Algier, sodaG begriindeto Aussicht besteht, 
im niichsten Berichte einen weitoren Zuwachs verzoichnen 
zu konnen.

Auf dem suddoutschen Markte, sowio auch boi den 
Schwoizer-Bahnon begegnoto der Yeroin einem schaiferen 
Wettbowerb, trptzdein vermoclite or seine alte Stellung im 
allgemeinen zu behaupten.

V olksw irtse liaft u n d  S ta tis tik .

Aus- und E infuhr yon Steinkohle, B raunkohle und  K oks im  d eu tschen  Zollgebiot.

(Nach den mouatlichen Naehwciscn iiber den auawitrtigen Handel des deutschen Zollgebietes voin Ifaiserlichen Statistischeu Amt.)

E i n f u h r.

1. Januar bis 28. Februar 1902. 1. Januar bis 28. Februar 1903. Ganzes Jahr 1902.
Von: Stein-

kohlen
t

Braun
kohlen

t
Koks

t

Stein-
kohlen

t

Braun
kohlen

t
Koks

t

Stein- 
kohlen 

. t

Braun
kohlen

t
Koks

t
Frcihafen Hamburg . . . —  - — 12 640 — — 1 2 650 — 82 058
B e lg ien ............................. G7 313 — 34 309 78 762 — 37 477 496 083 — 176 385
Frankreich........................ 1 045 — 9 882 500 __ 11496 6 343 ' ' 55 179
Grofibritanuien . . . . •197 784 — 5133 572 937 __ 2 751 5192 147 — 21 253
Niederlande......................... 24 222 — — 31 590 _ — 171 755 —
Oesterreich-Ungarn . . . 80 262 993 780 ' 4150 106 570 1 155 211 3 969 542 312 7 881986 26 387
Britisch Australien . . . 25 — __ 393 __ 5 404 ■ ■__ ■ _  ■
Ycr. Staaten von Amerika 1 727 — — — _ 5101 —
Aus allen Landem insges. 673 223 993 780 66 459 792 512 1 155 211 68 648 6 425 658 7 882 010 362 488

A u 8 f u h r.

Nach:

Frcihafen Hamburg . . . 
Frli. Bremerhaven, Gees tein.
B e lg ien .............................
Danemark . . . . . .
Frankreich........................
Griechenland...................
GroGbritannien . . . .
Italien . . . . . . .
Niederlande . . . . . . 
Oesterreich-Ungarn . . . 
liumanien . . . . . .
liuGlaud.............................
F inland.............................
Sehweden .........................
Schweiz.............................
China..................................
Kiautschou........................
C h ile ..................................
N orw egen........................
Britisch Australien . . .
S p a n ie n .................................
M e s ik o ........................ ....
Ver. Staaten von Amerika
Nach allen Landem insges. |

1. Januar bis 28. Februar 1902. 1. Januar bis 28. Februar 1903. Ganzes Jahr 1902.
Stein-
kohlen

: t - ■ ■ 1

Braun
kohlen

t
Koks

t

Stein-
kohlen

t

Braun
kohlen Koks

t

Stein-
kolilen

t

Braun
kohlen

t

Koks

t
112466 — 879 98 390 — 508 662 561 — 4 260
36 819 — — 17 643 — _ 238 661 — —

343 638 — 19 193 394 685 — 39 794 2217 419 _ 176 042
11488 — 2 085 21 297 — 3 341 81 953 _ 21 425

109 634 - —. 91 042 230 015 — 136 935 980 867 —: 703 528

4 639 — — 3 906 — __ 30 838 — —
4 670 — 5 486 9 867 — 7 230 37 479 — •28 521

569196 89 28 485 800 539 96 36192 4 540 955 1 162 185 100
903 527 2 836 95 812 1 103 824 3 354 95 492 5.604 497 20144 - •539 908

6 636 — 440 27 — 148 18 950 — . 41 6 7
91 134 — 21 994 115 133 — 22 531 579 238 __. 187 602

1 225 — . ' 1 187 — _ 7 327 _. _
1 755 — 668 2 542 — 2 220 38 564 ,_. 27 198

166 810 ’ — 23161 186 957 — 25 971 1 019 704 • — 125 802

— — —  : — — 17 561 ._. _
- — - — — _ _ __ _

855 — 933 321 _ 1478 7 696 _ _ 14 047— — . 750 — — 202 _■ 2 715— — 2140 — — 2 887 _ _ 17 461
— 6 973 —  . — 7 701 ----- — 113 192

— 151 — 3185 2 807 -- 15 733
2 365 177 | 2 926 i 301 570 3 022 066 3 471 387 160 |1 6 1 0 1 141 21 766 218 2  383
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Ein- u n d  A usfu hr von E rzeugnissen  der B ergw erks- u n d  H u tten in du stric aufser S teink ohle, B raunkohle
u n d  K oks im  d eu tschen  Z ollgeb iet.

(Nach den raonatl. Nachweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgobietes vom Kaisorl. Statistischen Anit.)

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

G e g e u s t a n d :
1902 

Januar bis
1903 

Januar bis
Ganzes Jahr 

1902

1902 
Januar bis

1903 

Januar bis
Ganzes Jahr 

1902Februar Februar Februar Februar
t t t t * t

Rohes Bici, Bruchblei und Bleiabfalle . . . 4 680 9 197 39 0U0 3 642 3 569 23 100
R oh eisen ......................................................................... 19311 16 384 113 040 51 272 74 587 347 256
Eisen und Eisenwaren (ohne Roheisen) . . . 17 090 20 862 125 878 -MO 139 505 561 2 961 764
B le i e r z e ......................................................................... 14 178 15 018 09 817 182 211 2 024
Eisenerze ......................................................................... 379 733 534 493 3 957 403 389 218 554 953 2 868 068
K u p fe r er ze ................................................................... 572 796 14 030 1 527 2 388 17 031
M anganerze................................................................... 24 280 21 546 204 647 283 1 525 4 528
Schlacken von Erzen, Schlackenwolle . . . . 129 090 151 381 831 282 3 020 3123 22 720
S i lb e r e r z e ................................................................... 1 362 750 6 129 _ 0,5
Zinkerze ......................................................................... 7 799 7 276 61 407 10 039 7 320 46 905
Gold (abgesohen vom g em u u zten )....................... 6,295 1,100 26,034 1,772 0,201 21,325
Silber (abgesehen vom gem finzten)....................... 27,793 51,938 282,774 46,500 56,966 372,390
Kupfer, (unbearboitetes)............................................. 9 092 11 904 76 050 697 806 4 678
Nickelm etall................................................................... 251 203 1458 63 78 689
Queeksllber .............................................................. .....
T e e r ...............................................................................

88 101 648 5 24 109
4 968 4 328 40 574 3 608 3 501 29 818

Zink (unbearbeitotes) ............................................. 3 394 2 029 24 633 10 018 9 987 67 080
Ziun (unbearbeitetes) ............................................. 2 267 2 134 13 760 301 342 2 271

Ycrliclirswcscn.
W agen geste llu ng  fur die im  B,uhr-, Ober- 

schlesisehen  u nd  Saar-K ohlenrevier belegonen Zeclien, 
Kokereien und Brikottwerke. (Wagen auf 10 t Ladego- 
wicht zuriickgefuhrt.)

1003

Ruhrkohlen- 
revier 

(Staatsbahu
u. Dortmund- 

Gronau- 
Enscheder 

Eisenb.-Ges.)

Dayon

Staatsbahu j  Zufulir aus (len 
(Dir.-Bez. Essen Dir.-Bez. Essen u.

u. Elberfeld) Elberfeld liach den 
allein Rlieinhafen

Monat Tag gestellt|

Marz 10. 16 921
17. 17 082;

M 18. 17 223
19. 16 922|

V 20. 16 847!
21. 17 4261

r 22. 1 914!

gestellt gefeh lt; gestellt; gefcblt i
(10.-22. Marz 1903.)

16 170 O
16 509

OTCO
W16 633

16 423
16 345 — s
10887 o

1 914 &
w

Iltuhrort 9 C88 
<I)uisburg 8 063 
Hoehfeld 2 099

Duisburg
89
37
31

Zusammen 
Durch

schnittlich fur 
denArbeitstag

104 338 -

17 390 -

100 881: - 20 007

10 814 -

Zum Dortmunder Hafen worden aus dem Dir.-Bez. Essen 
im gleichon Zeitraum 48 Wagen gestellt, die in der 
tJbersicht mit enthalten sind.

Es wurden demnach im Ruhrkohlenrevier a r b e i t s -  
ta g lic h  in der Zeit vom 1.6.— 22. Marz 1903 bei 6 
Arbeitstagen 1904 D.-W. und im gan zen  11 422 D.-W. 
oder 12,3 pCt. m ehr zum Versand gebracht, ais in dem
selben Zeitraum des Yorjahros bei gleicher Anzahl Arbeitstage.

Der Yersand an Kohlen, Koks und Briketts betrug in 
Mengen vou 10 t (D.-W.):

Zeitraum
Ruhr-

kohlen-
reyier*)

Ober-
schles.

Kolilen-
revier

Saar-
kohlcn-

revier**)

Zu-
sainmen

1.—15. Marz 1903 . . 
+  geg. d. gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr.d.Yorj.) inProzenten 
1. Jan. bis 15. Marz 1903 
+  geg. d. gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr. d.Yorj. [ inProzenten

212 535! 66 292 
+  10 8 7 7 ; -  5 530 
+  5,4 -  7,7 
1 080 318! 357 763 
+  122823 +  30 785 
+  12,8 |+  9,4

36 3181 315145  
+  216. +  5 563 
+  0,6 !+  1,8 

185 056 1 623 137 
+  9445 +163053  
+  5,4 |+  11,2

A m tliche Tarifveriinderungen.
O b ersch les. - o std eu tsch . K o h l o n v o r k .  Mit 

Giiltigkeit yom 15. 3. d. J. wird die Haltestelle Thorn 
Uferbahn dos Dir.-Bez. Bromberg in den Teil I und II, 
die Haltestelle Katharinmiflur in den Teil II dos yorbezeichnoten 
Yerkchrs einbezogen. Ubor dio Hóhe der Frachtsatze geben 
die boteil. Dienststellen' Auskunft. Kattowitz, 13. 3. 03. 
Kgl. Eisonb.-Dir.

Infolge ilbernahme der Verwaltung der in preuGischen 
Besitz ubergegangenen Eisenberg-Crossener Eisenbahn durch 
die Kgl. Eisenb.-Dir. Erfurt treten imbóhm.-nordd.Kohlenyerk. 
fur die Station Eisenberg (Sachson-Altenburg) am 1. 4. 03 
geiinderte Frachtsatze in Kraft, iiber dereń Ho ho die beteil. 
Abfertigungsstellon Auskunft geben. Dresden, 13. 3. 03. 
Kgl. Gen.-Dir., d. siiclis. Staatseisenbahnen, ais geschafts- 
fuhrende Verw.

O berschles. - m a h r .-ó ste rr .-sc h le s . K ohlenverk. 
Die im Nachtrage I enthaltenen Frachtsatze nach ProGnitz 
Lok. B. werdon mit Eńde April d. J. auGer Kraft gesetzt. 
Kattowitz, 12. 3. 03. Kgl. Eisenb.-Dir.

G ru p p en tarif III (B e r lin -S te tt in ) . Mit Giiltigkeit 
yom 15. 3. 03 wird die Station Wiistenfelde in den Aus-

*) Gestellung der Staatsbahu und der Dortmund-Gronau- 
Enscheder Eisenbah n-Gesellscliaft.

**) Gestellung des Dir.-Bez. St. Johann-Saarbrucken uud 
der ElsaR-Lothring. Eisenbahnen.
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riahmetarif 6 a (Braunkohlenbriketts [auch NaOproBsteine] 
sowie Rohbiaunkohle) ais Empfangsstation einbezogen. 
Ober die HOlie der Frachtsatze erteilen die beteil. Ab- 
fertigungsstellen sowie das Auskunftsbureau, hier, Bahnhof 
Alexanderplatz, Auskunft. Berlin, 10. 3. 03. Kgl. Eisenb.- 
Dir., zugleich namens der beteil. Yerw.

Marktbcrlclite.
Essonor Bfirso. Amtlicher Bericlit yom 23. Miirz 1903, 

anfgestellt von der Biirsen-Kommission.
K o h len , K oks und B r ik etts . 

Preisnotierungen der Syndikate im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund.

Sorte. pro Tonno loco Werk.
I. G as- und F lam m kolile:

a) Gasforderkohle........................  11,00— 12,50 JL
b) GasflammfOrderkohlo . . . 9,75 — 11,00 ,.
c) Flammforderkohle . . . .  9 ,25— 10,00 „
d) S tiick k o lile ..............................  13,25— 14,50 „
e) Halbgesiebte..............................  12,50— 13,25 „
f) NuOkohle gew. Korn 1/ _ 12>50 - 1 3 ,5 0  J

a v V 1
,, „ HI • 1 1 ,2 5 -1 2 ,0 0  „
„ „ IV . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „

g) NuBgruskohle 0— 20/30 mm 6 ,50— 8,00 „
.. „ 0— 50/60 mm 8 ,0 0 — 9,00 „

h) G r u s k o h le .............................. 4 ,5 0 —; 6,75 ,,
II. F e ttk o h le :

a) Forderkohle..............................  9 ,00— 9,75 „
b) Bestmelierte Kohle . . . . 10,75— 11,75 „
c) S tu ck k o h le ..............................  12,75— 13,75 „
d) NuBkohle gew. Korn II 12,7 5 - 1 3 ,7 5  „

V » J)

„ III ■ 1 1 ,0 0 -1 2 ,0 0  „
„ V  IV . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „

e) K o k sk o h le ..............................  9 ,50— 10,00 ,.
III. M agere K ohle:

a) Forderkohle..............................  8 ,00— 9,00
b) Forderkohle, melierte . . . 10,00— 10,50 „
c) Forderkohle, aufgebesserte je

■nach dem Stuckgehalt . 11,00— 12,50 ,,
d) Stuckkohle . . . . . .  13,00— 14,50
e) Anthrazit NuB Korn I . . 17,50— 19,00 „

„ „ „ II . . 19,50— 23,00 „
f) P órd ergru s..............................  7,00— 8,00 „
g) Gruskohle unter 10 mm . . 5 ,00— 6,25

IV. K oks:
a) H ochofen kok s................. 15,00 „
b) GieBereikoks.................................  16,00— 17,00 „
c) Brechkoks I und II . . . 17,00— 18,00 ,,

V. B r ik e t ts :
Briketts je nach Qualitat. . . 11,00— 14,00 „

Marktlage unverandert. Nachste B6rsen-Yersammlung 
findet am Montag den 30. Marz 1903, nachmiltags 4 Hhr im 
„Berlitier HoP, Hotel Hartmann, statt.

P etroleum  in den V erein igten  Staaten. Die
Preislage hat im Laufe des Monats Februar keine Anderung 
erfahren. Die Befiirchtung der von der Standard Oil Co. 
unabhangigen Produzenten, die Gesellschaft werde den 
Preis, welchen sie fur KohOl zu zahlen willens ist, weiter

heruntersetzen, ist nicht eingetroffen. Der derzeitige Rohol- 
preis von 1,50 Doli. per FaB ist immerhin ein ungewolinlich 
hoher und dazu angotan, die Tatigkeit zur Entdeckung und 
ErschlieBung neuer produktiver Folder anzuregen. Es 
werden auch in allen Gogendon, welche nur;einige Aussicht 
auf Erfolg bieten, groBe iVorbereitungen getroften, die 
Tatigkeit energisch aufzimehmeil, sowie die Witterungs- 
Yorhiiltnisse os erlauben. Regon- und Schneestiirme, 
schlechte Beschaffonheit der Wege und hohe Preise des 
Feuorungsmaterials haben in letzter Zeit die Tiitigkeit in 
den produktiven Distrikten sehr erschwert. Besonders 
West-Virginia und Siidost-Ohio scheinen fur neue Unter- 
riohiiiungen gute Aussichten zu bieton. Auch Kansas und 
das Indianor-Territorium ubeu auf Ólunternehmor groBe 
Anziehungskraft aus, und in Kentucky, dem jungst ent- 
dockten Oldistrikt, plant angeblich auch die Standard Oil Co. 
groBe Bassinanlagon und Riihrenloitungon. Ob dio geplanten 
Unternehmungen, an welchen auch onglisches Kapitał be- 
teiligt ist, im stando sein werden, geniigend Potróloum zu 
beschatTen, um allen Bedarf zu decken, bleibt abzuwarten. 
Die derzeitige Produktion ist nicht dazu im stande, und 
besonders ist das Angebot von hochgradigem penusyl- 
vanischen Ol unzulanglich, sodaB die Bestiinde fortdauernd 
abnehmen. Zu Anfiing dieses Jahres waren von pennsyl- 
Yanischem Ol nur noch 5 699 127 FaB Yorlianden und 
Yon Lima-01 17 306 426 FaB, eine Gesamtmenge von
23 005 553 FaB. Dieser Gesamtvorrat hat nun im Januar 
eine Reduktion um 720 411 FaB erfahren gegen eine 
solche Yon 646 632 bezw. 599 208 und 591 693 in den 
drei Y orhergehenden Monaten. Auch in dem Ól-Distrikt 
von Beaumont, Tex., werden groBe Vorbereitungen fiir das 
Fruhjahr getroffen, und sollen zahlreiche Neubohrungen sowie 
der Bau weiterer Bassin- und Rohronleitungsanlageu in An- 
griff genommen werden. Auch wollen die Rohrenleitungs- 
besitzer die Transportkosten des Ols so herabsetzen, daB 
auch die kleinen Produzenten Absatzgelegenheit erhalten. Die 
Bnitto-Einnahmen der texanischen Ólgesellschaften will jetzt 
der Sfcaat mit einer Steuer von 2 pCt. belegen.

(EE. Newyork, zu Schlufi des Monats Februar 1903.)

M etallm arkt. Marktlage unYerandert gut.
K upfer stramm. G. H. L. 63. 6. 3. bis L. 66. 12. 6.,

3 Mt. L. 63. 5. bis L. 66. 7. 6.
Zinn stramm. Straits L. 134. 7. 6. bis L . 137. 12. 6.,

3 Mt. L. 134. 12. 6. bis L. 138.
B le i ruhig. Weicheś fremdes L. 13. 5. bis L. 13. 11. 3., 

engl. L .' 13. 7. 6. bis L. 13. 10.
Zink fest. G. O. B. L. 23., bes. Marken L. 23. 5.

N otierun gen  au f dem  en g lisch en  K ohlen- und  
Fraehtenm arkt. (Borse zu Newcastle-on-Tyne.) Bei 
ruhiger Marktlage zeigten die Preise weichende Tendenz. 
Besto northumbrische steam-Kohle etwas niedriger ais in 
der Yorwoclie. Die Notierung schwankte zwischen 10 
und 10 s. 6 cl. f.o.b. fiir beste und 8 s. 9 d. bis 9 s. 3 d. 
f.o.b. fur geringere Sorten. Steain smalls hielten sich mit
5 s. 6 d. bis 5 s. 9 d. auf der Holie der Yorwoche. Auf 
dem Durham-Kohlenmarkt hielt die ruhige Lage ebenfalls 
an. Gaskolile notierte 8 s. 3 d. bis 8 s. 1 0 y 2 d. f.o.b. je 
nach Qualitat. Buukerkohle erzielte 8 s. bis 8 s. 9 d. 
f.o.b. Kokskohle stetig. Die Lebhaftigkeit im Koksgeschaft 
hielt weiter an. Beste Sorten Durhamkoks etwas knapper. 
Starkę Naclifrage fiir Hochofenkoks; je nach Qualitat



wurden hierfflr 16 s. 3 d. bis 16 s. 9 d. notiert. Export- 
koks schwankte zwischen 17 s. bis 17 s. 8 d. f.o.b.

Das Fracbtgeschaft der vergangenen Woche war etwas 
lebhafter. Die Katen zeigten wenig Yerfinderung gegen 
die der Yorwoche. Sic betrugen vom Tyne nacli London

28. Marz 1903 . —  3 0 7  —  ' Nr. 13.

M arktnotizen iiber N eb onp rod uk te. (Auszug aus dem Daily COmmercial Report, London.)

18. Marz 25. Marz

L.
von
s. d. L.

bis
s. d. L.

vou
s. d.

bis
s. d.

Tcer p. g n l lo u ............................................. _ _ IVg _ - 2 - _ Vls _ _ 2
Animouiumaulfat (Becktou terma) p. t . . 12 18 9 13 _ 13 7 C —
Bonzol 90 pCt. p. ga lion ..............................

50 — — 9V2 — — 93/4 — 9V2 —

Toluol p. galion ............................................. _ __ 7 _ _ 074
7'/i

__ 7 _ — 7</(
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. galion . . . -- — 8'/, — — 9 — 81/? — 9
Karbolaaure 60 pCt............................... . -- 1 G — 1 61/, 1 6 — 1 6'/f
Kreosot p. g a l i o n ........................................ — l 9/in __ — 15/r -- — l»/w — — 1%
Anthracen A 40 pCt.............................. -- — — -- — I3/4 — — 1%
Anthracen B 30—35 pCt. -- 1 — — .. -- — 1 . — —
lJoch p. t. f.o.b. . . .■ .............................. 58 - — GO — — 58 — 59 —

N u ten  eingesetzten  Measorn. Friedrich Hftppe, Remscheid, 
Stachelhauserstr. 6.

KI. 5b . Nr. 139693. S. 13981 . Yom 21. Aug. 1900. 
V orrichtung zur se lbsttatigon  F ortbew egu ng von  
M esserkettenschram m aschinen  lan gs eines K ohlen- 
stofses. Sullivan Machinery Company, Chicago; Yertr.: 
C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwalte, Berlin NW. 7. 

KI. 5 c. Nr. 139 857. S. 15 496. Yom 5. Okt.
1901. E iserner G rubenstem pel. Friedrich Sommer, 
Essen-Ruhr, Yiehoferstr. 64.

KI. 5 d. Nr. 139 695. B. 31 472. Yom 15. April
1902. V erfahren  zur E rhóhung der W ettersiehorheit 
der sogenan nten  w ettersich eren  Sprengstoffe in  
K ohlengruben. Hans Brenner, Berlin, Mnllerstr. 173 a.

KI. 5 d .  Nr. 139 781. G. 16 763. Vom 3. April
1902. W ettersch ach t m it F ordereinrichtung. Gute- 
hoffnungshutte, Akt.-Yerein fur Bergbau und Huttenbetrieb, 
Oberhausen, Rlild. Zus. z. Pat. 134 967.

KI. 5 d. Nr. 140 721. Sch. 19 139. Vom 20. Aug.
1902. D urch  sch w in gen d e G eleisstiicke sich  selbst- 
ta tig  offnende u n d  durch  die W irku ng eines Ge- 
w ich tes sch liefsen d e zw eiflugelige W ettertur. Fried
rich Schwitalla, Schwientochlowitz, und Paul Fiebig, An
tonienhutte.

KI. 5 d. Nr. 140 314. G. 16 456. Vom 10. Jan. 1902. 
V orrich tun g zur E rm ittelim g des Streichens von 
S chichten  in  B ohrlochern . Zus. z. Pat. 106 910. 
Carl Otto, Hildesheim, Bergsteinweg 9.

KI. 10 a. Nr. 140 725. B. 30 321. Yom 6. Nov.
1901. L iegender K oksofen  m it senk rech ten  H eiz- 
ziigen. Franz Briiggemann, Styrum-Ruhr.

KI. 10 b. Nr. 140 542. T. 8131. Vom 29. Jan.
1901. V erfahren  zur H erstellu n g  eines B in d em itte ls  
zur B rik ettieru n g von Erz, K oh len k lein  u. dgl. 
aus K oh leh yd raten  u n d  ah nlich en  V erbindungen.
Dr. Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77.

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

KI. 4  a. Nr. 140 786. F. 15 800. Vom 15. Jan.
1902. M agnetverschlufs fiir G rubensicherheits- 
lam pen. Friemann & Wolf, Zwickau.

KI. 4 a .  Nr. 140 823. S. 16 596. Vom 18. Juni 1902. 
M agnetverschlufs fur W etterlam pen . F a- Wilhelm 
Seippel, Bochum i. W.

KI. 5 a. Nr. 140 759. N. 5811. Yom 18. Aug.
1901. T iefboh reinrichtun g m it durch das G estange 
b ew egter P u m p e zum  H eben  des Spiilw assers.
Hedwig Nagel, geb. Hausmann, Rebreuve; Yertr.: Hugo 
Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin NW. 6.

KI. 5 a. Nr. 140 016. L. 16 521. Vom 7. Marz
1902. T iefbohrvorrichtung m it A u sg leich u n g  des  
G estan ges. durch  G egengew ichte u n d  m it N achlafs- 
vorrichtung. Heinrich Lapp, Akt.-Ges. fur Tiefbohrungen, 
Achersleben.

KI. 5 a. Nr. 139 388. D. 11 364. Vom 12. Mara
1901. T iefboh reinrichtun g m it festgelagertem  
Schw engol u n d  steifem  G estange. Deutsche Tiefbohr- 
Akt.-Ges., Nordhausen.

KI. 5 a. Nr. 139 444. H. 23 721. Vom 15. Marz
1900. T iefbohrvorrichtung fur drehendes und  
stofsendes Bohren. Oskar Hackenberg, Dusseldorf, 
Kurfurstenstr. 35.

KI. 5 a. Nr. 139 563. B. 31 444. Yom 11. April
1902. T iefbohrvorriehtung. F l E. Bendel, Magdeburg- 
Sudenburg.

KI. 5 a. Nr. 139 564. M. 21595 . Yom 29. Mai 1902. 
B ohrer m it oberhalb  der Schneide angeordneter  
Fuhrung. Mecklenburgische Gewerkschaft „Friedrich Franz", 
Liibtheen i. M.

KI. 5 b . Nr. 139 549. H. 27 436. Yom 25. Jan. 
1902. Schram kopf m it in  schw albenschw anzform igen

3 s. l y 2 d., bis Hamburg 3 s. 7*/2 bis Kronstadt
3 s. 1 0 ‘/s  bis 4 s. und bis Swinemiinde ebenfalls 3, s. 
IOY2 & bis 4 Mittelmeerfr.ichten waren gegen die 
Vorwoche etwas gestiegen und betrugen vom Tyne nach 
Genua 6 s. 6 d. bis 7 s., nach Alexandria G s. 9 d.
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KI. 35 a. Nr. 139 338. Scli. 18 203. Vom 15. Jan.
1902. Eloktrom echanischo Sicherhoitsvorrichtung  
fiir Forderm aschinen. Aug. Sphltttor, Dfisseldorf, Ost- 
strafie 99.

. KI. 3 5  c. Nr. 138 271. B. 29 848. Yom IG. Aug.
1901. V o r r ic h tn n g  z u m  A u f le g e n  d o r  B o r g w e r k s-  
f ó r d e r s e i le  a u f  d ie  T r o ib sc h e ib e n  b e i  d e r  K o e p o -  
F ó r d e r u n g . A. Beien, Horno i. W.

KI. 74 b. Nr. 139 798. B. 31 343. Yom 27. Marz
1902. S c h la g w o tto r in d ik a to r . Reinhold Buhl, Claus- 
tahl i. H.

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

KI. 4 a. Nr. 139 782. 15. Śepl. 1902. G. 10 144.
W ellenform ig gobogene D rahtw andung u n d  in  der 
Decko befestigto Isoliorung aufw oisende Luftzu- 
fiihrungshaube an G rubenlam pen. Alfred Gliick, 
Duisburg, Yiktoriastr. 47.

KI. 4  a. Nr. 193 803. 12. Jan. 1903. R. 11 663.
G rubenlam penhaken m it in  achsialor R ichtung  
federnd bew eglieher Óse zur A ufhangung der 
Lam pe. Bernhardt Rocken, Kray.

KI. 4  a. Nr. 192 059. 8. Jan. 1903. R. 11644.
G rubensicherheitslam pe m it elektrischer Z iindung  
durch oino an dor Lam pe selbst vorgesehene Strom - 
q uelle  m ittels eines drehbar an der Lampo an- 
geordneten Ziinders. Otto Yon Roetel, Unna.

KI. 4 a. Nr. 192 14,7. 8. Jan. 1903. R. 11 645.
G rubensieherungslam pe m it elektrischer Z iindung  
durch eine an der Lampo selbst vorgesehene Strom - 
quello. Otto von Roetol, Unna.

KI. 4 a. Nr. 192 148. 8. Jan. 1903. R. 11 646.
G rubonsićherheitslam pe m it elektrischer Z iindung  
durch eine an dor Lam pe selbst vorgesehene Strom - 
ąuollo m itte ls seitlich  in B ezug au f d en  D ocht 
verschiobbaren Ziindors. Otto von Rootel, Unna.

KI .  4  d. Nr. 191 682. 24. Dez. 1902. R. 11 611.
Zundvorrichtung fiir G rubenlam pen, bei w elcher  
die R itzfeder und  eine Feder zu r  Spannung des 
Ziindbandes a is F iihrungen fiir letzteres dienon. 
Rheinisch-Westfiilische Maschinenhau-Anstalt u. Eisen- 
gicGem G. m b. H., Abtlg. Metallwarenfabrik Bochum, 
Bochum.

KI. 4  d. Nr. 187 658. 3. Nov. 1902. S. 8956.
Zundvorrichtung fiir G rubensicherheitslam pen, m it 
direkt, d. h. ohne Fuhrungsbleche in  gerader Linie  
ań der Roibfeder vorbeigefuhrtem  Ziindband. Willi. 
Soippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1.

KI. 5 b . Nr. 192 768. 14. Jan. 1903. B. 21 110.
Schwingendo Bohr- und  Schram vorrichtung, dereń  
die schw ingendo B ew egung gestattender Lager- 
zapfen m it einem  beim  A bnehm en der Arbeits- 
vorrichtung au f diesom  verbleibenden M antel dreh
bar verbunden ist. Paul Best, Esson, Ruhr, Brunnenstr. 15.

KI. 5b . Nr. 192 769. 14. Jan. 1903. B. 21 111.
M it drehendem  und  schw ingendem  W crkzcug vor- 
sohene Schram vorrichtung, dereń das A ntriebm ittel 
enthaltendes, um  einen Zapfen schw ingendes Ge- 
hause oder G estell usw . die A rbeitsspindelfiihrung  
nich t oder nur w en ig  iiberragt. Paul Best, Essen, 
Ruhr, Brunnenstr. 15.

KI. 5 b. Nr. 190 311. 28. Nov. 1902. S. 9033.
G osteinsstofsbohrm asehine m it Mo tor antrieb und  
von gogabeltor P leuelstange angetriebenem , in  dem

Gohause gofiih rtem  K reuzkopfe. Siemens & Halsko, 
Akt.-Ges., Berlin.

KI. 20 a. Nr. 190 998. 18. Sept. 1902. J. 4113.
V orrichtung zum  H ochh alten  des Z u gseils bei 
Streckenforderungon, dadurch  geken n zeich net, dafs 
das Z ugseil verm ittels zw eior R ollon , dereń  F lan sch en  
sich  iiberdecken, durchgedriickt w ird. .P. Jorissen, 
Diissoldorf-Grafenhorg.

KI. 3 5  a. Nr. 193 751. 29. Jan. 1903. B. 21 237. 
Sicherhoitsvorrichtung b ei m echan isch en  A ufsatz- 
vorrichtungon, b esteh en d  aus einer m it d em  H and- 
hebol verbundenen L uftdruckbrem se. Alex. Beien, 
Horne i. W.

KI. 3 5  a. Nr. 198987. 31. Dez. 1902. Sch. 15643. 
Schachtsperrung zur V erm oidung des H inein- 
schiebens von Forderw agon in  d ie Schachte vor 
A n k u n ft des F órderkorbes am  A nsch lagsort m itte ls  
an einer A u fsensehw elle  angeschraubten  D oppol- 
lagers u n d  h ierin  m itte ls  Laschen u n d  B olzen  be- 
festigten , drehbaren Sperrhebelś. Karl Schwalm, 
Lindon a. Ruhr.

KI. 3 5  c. Nr. 190 919. 9. Dez. 1902. H. 19 908. 
V orrichtung zur drehbaren V erste llu n g  von Seil- 
trom m eln  b ei F ord erhasp eln  m itte ls  konzentrischer  
Schlitzanordnung in  einem  der b eid en  m iteinander  
versehraubten K egel. Ernst Heckel, St. Johann, Saar.

KI. 5 9  a. Nr. 193 778. 18. April 1901. B. 16870. 
Schiebersteuerung fiir  P um p en , b esteh en d  aus 
einem  ring- oder scheibenform igen  Schieber. Ber- 
liner Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Schwartzkopff, Berlin.

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: 137 333. Y orrich tun g zum  A blagern  
der K ohle in  K oh lentrockentiirm en  m it in  der  
M itte gelegenenE ntw asserun gskorper. Von Maschinen
fabrik Baum in Horno i. W. Yom 27. Januar 1900.

Das in einer Rohrleitung a, b zuflioBendo Wasehwassor 
mit der Kohle wird durch den Yertoiler c, d 111 radialer 
Richtung nacli don Belialterwanden e hingeleitet. Infolge 
dessen wird die Kohle auf eino grOBtmogliche Flacho Yer

teilt und die Wasserstrfimung yerlangsamt. Die Kohle 
setzt sich daher ruhig ab, und zwar Yom Rande trichtcr- 
formig nach der Mitte zu abfallond unter gleichzeitiger 
Trennung uacli der KorngrOBe, wahrend das Waschwasser 
mit den erdigen Bestandteilen durcli den nnterhalb des 
Vcrteilers angeordneten Entwasserungskórper f, g in zum 
ZufluC entgegengesetzter Richtung fortgefulirt wird.

KI. 4 a. Nr. 137 796. L am penbude fiir Borg- 
werko. Yon Piopcnbring & Cio. in Dortnulnd. Vom
4. Februar 1902.
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Damit keine der einzelnen Instandsetzungsarbeiten bei 
irgend einer in dio Lampenbude gelangcnden Wotterlampo 
iiborsohen worden kann, wird dio Instandsetzung der Gruben
lampen untor Arbeitstoilung und in zwangweise vor- 
gescliriebenor Roilienfolgo der einzelnen Yorg&nge derart 
ausgefiihrt, daG mit den Lampen bosetzto Wagen, die auf 
den Worktischen. bestimmte Fiihrungon orlialten, den oin- 
zolnen Arbeitsstellen nach oinander zugefiihrt werden.

KI. 4 d. Nr. 13(5 387. R oibzim dvorrichtung fiir 
G rubonsicherheitslam pon. Johannes Hubner in llorms- 
dorf, Bez. Breslau. Yom 1- Februar 1902.

Boi dieser Eeibzflndyorrięhtnng fiir Grupensicherheits- 
lampen wird der Ziindstreifen durch dio an einer beweg-

lichen Staugo angebraclito AnreiGfedor entziindct und yor- 
geschoben. Das Ziindband z wird beim Herunterziehen 
der bewegliehen Stango durch ein zungenformiges Organ 
festgoklemmt, besteliend aus einer das Zundbaiid ent
haltenden Kapsel g mit Ansatz g 1 und aus einer an dcm 
hinwegdrehbaren Gehausedeckel o angebrachten Nase p, 
um das Mituehmen des Zundbandes durch dio EeiCfeder k 
zu verhindem.

KI. 4  d. Nr. 134 772. Z undvorrichtung fiir  
G rubenlam pen. Bochum - Lindoner Ziindwarenfabrik
C. Koch, in Linden a. d. Eiihr. Yom 27. Okt. 1901.

Die Zundvorrichtung fiir Grubenlampen, bei denen das 
Ziindband an einer feststehonden Eitzfeder voriiborgezogen

wird, ist dadurch gekennzeichnet, daG die Eitzfeder a froi 
drehbar um einen Stift gelagert ist und durch don Brennerk 
in gespannter Lage golialten wird, um eine beąuemo Aus- 
wechslung des Zundbandes z zu ormoglichen.

KI. 5 a. Nr. 137 048. E lastiselie  V orbindung der 
Sehwerstango m it dom  G estango boi T iefbohr- 
vorrichtungcn m it W asser sp iilu ng. Yon Leon Mikucki 
in Lemberg. Yom 26. Januar 1902.

Die Yerbindung besteht aus einem kohlen Seil, welches 
aus iueinander greifenden und spiralformig laufenden Stahl- 
driihten gebildet und mit einem Sogeltuchschutzschlauch 
umgeben ist, zum Zweck, ein biogsames und dauerhaftes 
Zwischenglied zwischen dor Sehwerstango und dem Euhr- 
gestange zu erhalten.

KI. 5 a. Nr. 136 994. B ohrapparat m it W asscr- 
sp iilu ng fiir T iefbohrzw ecke. Hedwig Nagel geb. 
Hausmaun iu Eebrouve, Frankr. Yom 4. Juli 1901.

Das auf- und abwartsgehende Arbeitswerkzeug wirkt 
auch ais Pu nipo, indem das im Bohrloch befindlicho Spiil- 
wasser mit dem Bohrsćhmand durch das hohle Gestange 
ans dem Bohrloch herausbofordort wird.

KI. 5 a. Nr. 136 553. T iefbolirm oifsel m it  
W assersp iilung. Kommandit-Gesellschaft fiir Ticfbohr- 
technik Trauzl & Co., vorm. Tank & Co. in Wien. Yom 
26. April 1901.

An den Seitenflachon des Meifielkopfes b sind in 
Bohrungen, welche mit dem dasSpiilwasserzufuhrendenBohrer- 
kanal in Yerbindung stehen, auswechselbaro AusfluGrohrchen g 
eingesetzt,_wolche das Wasser gegen dio Bohrlochsohlo fuhren 
uud eine Anderung der Auslaufhohe gestatten.

KI. 5 a. Nr. 137 430. H yd rau lisch e Stofs-Bohr- 
vorriclitung. Yon Gerhard Bergs in Dattoln. Vom
10. November 1901.

Dio im Kolben angeordneto Steuerung der Vorrichtung 
ist derart ausgebildet., daC die Wirksamkoit der Vorrichtung 
von der lloho des' Ilubes unabhangig ist. Das verbrauchte 
Druckwasser wird zur Spiilung der Bohrlochsohle benutzt, 
jedoch kann zwecks starken Bespiilens dor Bohrlochsohle 
durch Heben des Gestanges das Druckwasser unmittelbar 
zur Bohrlochsohlo goloitet werden.

KI. 5 c . Nr. 136 672. V erfahren  u n d  V orrichtung  
zum  A bteu fen  von Senkschachten . Yon Gustav Sassen- 
berg in Pumpe bei Eschweiler-Auo. Yom 18. Oktober 1901.

1Lc
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Der Senksckacht besteht aus zwei Teilen, von denen 
der unterc einen gioGeren auGeren Durchmesser ais der 
obere besitzt. Der oberste Tubbingring der Erweiterung 
ist mit einem eingegossenen Eingkanul a versehon, aus 
welcliem nach oben. gerichtete Kanale b einesteils nach 
auGen miinden, anderenteils mit den in den oberen Tub binga 
eingegossenen Kaualen c in Verbindung stehen. Ober Tage 
sind die letzteren an eine Eiugleitung angesclilossen. Wird 
Wasser in die Kanale gepreGt, so findet dasselbe seinen 
AbfluG durch die Kanale b, steigt zwischen Schacht und 
Gebirge hoch und vennindert so die Eeibung der Schacht- 
wandung am Gebirge.
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K I. 3 5  a. N. 136 440. A u fs e tz v o r r ic h tu n g  f iir  
F ó r d o r g c fltc llo  u .  d g l .  Herm. Ileckmann, Grube „Yon 
YoB“ b. Deuboii, Bezirk Ilallo a. S. Yom 1. Nov. 1901.

Dio Aufsetzstiitzen b sind in ihrem untern Teil kreis- 
bogenformig gekriimmt und werden auf entspreebend ge- 
stalteten Lagerflaclien f  gleiteńd in den Fordorschacht 
hinein bezw. aus ihm heraus bewegt.

Submisslonen.
2. A pril d. J., vorni. 11 Uhr. Gr. Ho i i-  und

P f le g e a h s t a lt  Pforzhoim . Lieferung von beiliiulig 
10 000 Ztr. (500 000 kg Euhrer Grubenkolilen erstor Gute 
mit 50 pCt. Stiicken.

7. A p r i l  d . J ., Yorm 1 0 y 2 TJhr. D op u tation  des 
M a g istra ts  z tir lie sc h a ffn n g  der B reu n m ateria lien , 
Berlin. Lieferung von Kohlen etc. fiir die Gemeinde-Ver- 
waltung in der Zeitvom 1. Mai cr. bis 30. April 1904. Jalires- 
bedarf ungefa.br: 6000 t ł a .  obersclilesische Stucksteinkohlo,
32 500 t ł a .  oberschlesische Forderkohle, 5000 t obor- 
schlesische Kleinkohle, 4000 t oberschlesische NuBkohle,
17 500 t la .  westfiilischo gewascbeuo Fett-NuBkohle II 
und III, 50 t I a. westfaliscbe oder I a. niederschlesische 
Schniiedekoblo, 10 000 t I a. ProGbraunkolile, 250 t ł a .  
englischer Anthrazit und 1000 t l a .  wóstfalischer ge- 
waschener Schmelzkoks.

8. A p r ild . J., Yorm. 11 Uhr. P roviantam t Schw edt
a. O. Lieferung you Steinkohlen-Briketts und PreGstein- 
kolilen f iir  dio Proviantamter des III. Armeekorps.

11. A p r i l  d . J. G e m c i n d e  - Y e  r w a 1 1 u n g in  
W a a l w i j k ,  Nicderlande. Lieferung von 10 000 hl 
Gaskohlen.

15. A p r i l  d . J . K gl. A m tsg e r ic h t, Rixdorf bei 
Berlin. Lieferung dos 1903 fiir die Gerichfcs- und Ge- 
fiiugnisriiume orforderlich werdenden Feuerungsmaterials 
— Koks und Briketts.

ZeitseliriftensehiUi.
(Wegen der Titel-Abkurzungen vergl. Nr. 2.)

M ineralogie, G eologio.
l)ie  T iro ler  E rzbergbaue 1 3 0 1 — 1 6 6 5 . Yon 

Rainer. Ost. Z. 21. Marz. S. 157/60.
Lower producŁive coal m easu res of tho b itu -  

m inous reg io n s o f P en n sy lv a n ia . Yon Adams. 
Min. & Miner. Marz. S. 348/52.

Zur F rage iiber die E n tste h u n g  der E isen - und 
K u p fererzlagers ta t  ten. Yon Stratonowitsch. Gornij 
Journal. Febr. S. 214/56. S. wendet sich gegen die von 
Morosewitsch in einem Aufsatz ^Gora Magnitnaja (Magnet-

berg) und seine nachste Unigebung" aufgestołlte Behauptnng, 
daB ebenso wie die Erzlagcr yon Magnitnaja Gora aucli 
dio der Gogend von Bogoslow sekundaro Bildungen seien.

W ater in  y e in s. A th eorie . Von Eiccard. Eng. 
Min. J. 14. Miirz. Theoretische Untersuchung iiber das 
Vcrhalten des Wassers in Erzlagerstatten.

B e r g b a u t e c h n ik  (einschl. Auflieroitung pp.).
Eis^e and p r o g r e ss  of coa l m in in g  in tho U n ited  

K ingdom . Yon Redmayen. (Forts.) Coli. G. 20. Marz. 
S. 633/4. Gegenwartige Lago und Zukunffcsaussicliten des 
britischen Kohlenbergbaus.

D er B e r g b a u b e tr ie b  in don S to in k o h lo n b o r g -  
w erken  d es  D o n e tz b e c k e n s  im Jah ro  1900. Von 
Skotschinsky. (SchluB.) Gornij Journal. Febr. S. 147/213.

D ie  W a lch o n  boi O b la rn , ein  K ie sb e r g b a u  
im E n n s ta l. Yon Eedlich. Jahrb. Wien, LI. Band, Heft 1, 
S. 1/62. 2 Tafeln. Geschichte des nacli 50jahriger Pause 
neuerdings wieder aufgenommenen uralten Óblarner Kupfer- 
und Goldbergbaus, geologische Yerhaltnisse, friihere und 
neuero AufschluOarbeiton, der friihere HiittonprozeB.

Dor W a sso re in b ru ch  am J u p ite r s c h a c h to  in  
Kom mern (Bóhm en) am 14. Jan  n er  1902. Yon 
Okorn. Jahrb. Wien, LI. Band, 1. Heft, S. 63/133.
4 Tafeln.

S in k in g  by tho  fr e e z in g  m ethod  a t W a sh in g to n ,  
County D urham . Yon Ford. Tr. I. M. E. Mitteilungen 
uber die beim Abteufen zweier Schachte mittels des Ge- 
friervcrfahrens gesammelten Erfahrungen;' System Gebhardt
& Koenig.

A s p l ia lt  ro fin in g . Yon Grane. Min. & Miner. 
Marz. S. 337/41. 5 Textfig. tlber die in der Tar Springs 
Aspbalt Co.’s Eefinory, bei Comauche, Ind. T., angewandten 
Methoden zur Reinigung des dort gowonneneu Asphaltes.

Ore c o n c e n tr a tio n  by o il. Ir. Age. 12. Marz. 
S. 5. Die Aufbereitung you Gold- und Kupfererzen mittels
01 macht groBe Fortschritto. Angaben uber die Auf- 
bereitungskosten.

M a sc h in e n - , D a m p f k e s s e lw e s e n ,  E le k t r o t e c h n ik .

D ie  I n d u s tr ie -  und G e w o r b e a u s s te llu n g  in 
D u ss e ld o r f  1902. H eiG (lam pflokom otive. Yon Ober- 
getlimann. (SchluB Yon S. 303.) Z. D. Iu. 14. Miirz. 
S. 376/81. 1 Tafel. 5 Textfig.

D ie In d u str ie -  und G ew erb ea u sste llu n g  in 
D u sse ld o rf 1902. D io  H ebezou go. Yon Ernst. 
(Forts. von S. 153.) Z. D. Ing. 14. Marz. S. 382/87.
18 Textfig. Laufkran fiir 10 t und 12,96 m Stutzweite 
mit 3 Motoren. (Forts. folgt.)

D ie In d u str io -  und G ew erb ea u sste llu n g  in 
D u sse ld o rf 1902. D as E iso n ln itto n w esen . Von 
Frolich. (Forts. von S. 358.) Z. D. Ing. 21. Marz. 
S. 421/5. 23 Toxtfig. Maschinelle Einrichtungen fiir
Stahlwcrke: Dolomitmiihle, Stablgiefiwagen. (Forts. folgt.)

D ie P re B lu ftin d u str io  auf der In d u s tr ie -  und 
G e w e r b e a u sste llu n g  D u sse ld o r f  1902. Von Schleiden. 
Ztsclir. f. kompr. u. fliissige Gase. Oetlingscher Hammer, 
Stampfer fur GioBereien, Schmiedehammer, Nietgegenhaltor, 
Stanze mit Prefiluftbetrieb. Bei dem Oetlingschen Wasser- 
liebor wird das Wasser durch cingeleitete PreBluft zum 
Steigen gebracht. 1 Taf.

K raftw erk m it m echanischom  Zug. Von Josse. 
Z. D. Ing. 14. Marz. S. 369/76. 15 Textfig. Maschinen-
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haus, Rohrleitungen, Speiseyorrichtungeu undHulfsmaschiuen. 
(SchluC folgt.)

U bcr G ask raftm aS cliinen . Yon HuOniann. Bergb.
19. Marz. S. 1/3. 2 Toxtflg. (Forts;) Dor Oechelhauser- 
Motor. Huuptyorziigo desselben.

S e  n a r  e a r o n s  f r a m s t e g  i v a l s v e r k s -  
k o n str u k tio n o r . Yon Jansson. Jahresbericht des berg- 
lnaunischen Yereins fur Wermland. Darstollung der 
neuesten Fortschritte in Walzwerksanlagen.

H o ch d ru ck -T u rb in en  m it 950 m G efa lle  im 
E le k tr iz i ta t  sw erk Y o u vry. Yon W. Muller. Dingl. 
P. J. 21. Miirz. S. 177/79. 4 Abb. Beschrcibung der 
Anlage. Dio Rohrleitung hat bei 1940 m Lange 900 m 
Gefalle. Die 4 Turbinen leiston bei einer Beaufschlagung 
von 52 1 500 PS.

Tho R u ss ia n  F ir s t -C la s s  C ru iser „ B o g a ty tf-  
Yon Boilers. Engg. 20. Marz. S. 379/82. 4 Abb. (Forts.) 
Beschreibung und Zeichnung der vom Stettiner Yulkan 
gebauten Kessel.

Uber die in  F eu erz iig en  a u ftr e te n d e n  Ex- 
p lo s io n en . Yon Binder. Dampfk. Ub. Z. 18. Marz. 
S. 198/9. Besprechung der einschlagigen Yerhaltnisse.

F e u e r u n g e n  m it B r a u n k o h le n b r ik e tts . Dampfk. 
Ub. Z. 18. Marz. S. 199/200. Bericht tiber zwei durch- 
gefiihrto Yersuche.

D ie  Y ersorgu n g  der W er k sta tte n  der S te tt in e r  
M asch inenb au-A .-G . V ulkan  m it K raft und L ich t. 
Yon BSttcher. (SchluC von S. 318.) Z. D. Ing. 21. Marz. 
S. 410/5. 26 Textfig. GieCereikran von Ludwig Stucken-
holz; Hellingkran von Ad. Bleichert n. Co.; Windę mit 
elektrischem Antrieb; Gichtaufzug yon Schelter und Giesecke.

Bór v e x c ls tr ó n i e l le r  lik s tró m  a n van d as vid  
e le k tr is k  d r ift  a f  v a lsv erk ?  Yon Danielsson. 
Jahresbericht des bergmannischen Yereins fur Wermland. 
Abhandlung uber die Yortoile des Wechselstroms beim 
elektrischen Walzwerkbetrieb.

H iit t e n w e s e n ,  C h e m is c h e  T e c h n o lo g io ,  C h e m ie ,  
P h y s ik .

U ber d ie F li ic h t ig k e it  von Gold in  G em ein -  
sc lia f t  m it Z ink. Von Friedrich. Z. f. ang. Cliem.
24. Marz. S. 269/71. GróCere Goldyerluste sind bei der 
Schmelzung yon Goldzinklegierungen nur zu erwarten, wenn 
das Zink mit groCer Heftigkeit vordampft, wobei Gold 
mechanisch mitgerissen wird; sonst verfliichtigt sich Gold 
nur in ganz uutergeordneten Mengen.

T he e le c tr o ly t ic  r e f in iu g  o f s i l r e r  and go ld . 
Von Ulke. Min. & Minor. Miirz. S. 353/7 . 8 Textfig. Be
schreibung der verschiedenen Methoden unter Anfuhrung 
der Yorteile einer jeden.

N ew  cop p er s m e lt in g  p la n t at R io T into. 
Ir. Coal Tr. R. 20. Marz. S. 750. 2 Abb. Die gen. Anlage 
besteht aus 2 Hochófen gewóhnlicher Konstruktion und 
zylindrischen Konvertern, welche wahrend des Bessemerns 
in Rotation yersetzt werden.

Om k o p p a r r a ff in e r in g , m a n u fa k tu re r in g  af 
koppar och  k o p p a r le g er in g a r . Yon Wcstman. Jern- 
kontor. Annal. bih. 3. Rcisebericht uber Kupferraffinier- 
anlagen in Deutschland.

E llo r s h a u s e n  and W cste rn ’s zinc w h ite  process. 
Yon Walker. Eng. Min. J. 14. Miirz. S. 399. Ein neues 
Yerfaliren zur direkten Darstellung von Zinkoxyd aus Zink- 
blende wird besclirieben. Es ist eino Modiii kation des

afteren Yerfahrens, nacli welchem aus einer Zinksulfatlósung 
das Zink durch Ammoniak gefiillt wird.

Om jern m alm san r ik n in g . Jahresber. des bergm. 
Vereins fiir Wermland pro 1902. Die neueren Methoden 
und Apparate zur Anreicherung von Eisenerzen in Sehweden.

S l a g g e n s  b e t y d e l s e  f o r  la n c a sh ir e je m e ts  
q v a lite . Yon Alsterberg und Jakobssohn. Jahresber. des 
bergm. Yereins fiir Wermland. Dor EinfluC der Schlacken- 
zusammensetzung auf die Qualitiit des Lancashire-Eisens.

Om m asu gn en s s m a ltn in g s in te n s ite t .  Von 
Braune. Wermlandska Annal. Abhandlung iiber die 
Schmelzintensitat der Ilochófen.

A m odern coko oven. Ir. Coal Tr. R. 20. Marz. 
S. 751/2. 9 Abb. Beschreibung des Koksofens mit und 
ohne Gewiunung von Nebenprodukten, System Fabry- 
Linnard. Eine Batterie solcher Ofen ist auf dem Hocliofen- 
werk in Portoferrajo (Elba) im Betrieb.

S tu d ion  iiber tro c k o n e  G a sr e in ig u u g . Yon 
Merz. J. Gas-Bel, 21. Marz. Tabellarisch wiedergegebene 
Yersuche in der Gasreinigungsanlage zu Kassel bestehend aus
2 Gruppen mit je 4 Reinigungskasten. SchluCfolgerungen.

Dio U rsach en  von E x p lo s io n e n  und M aC regeln  
zu dereń  Y er liu tu n g  b ei der H e r s te llu n g  und Y er- 
w en d u n g  f l i i s s ig e r  und v o r d ic h te te r  G ase. Yon 
Rasch. Ztschr. f. kompr. u. fliiss. Gase. Febr. S 162/9. 
(Forts.) Gefahren durch cliemischo Eigenschafton dor 
komprimierten Gase (Einwirkung der Gase auf den Behalter, 
explosive Gasgemische), Yerwendung der fliissigen und 
verdichteten Gaso, Transport und Lagerung der Flascheu 
mit verdichteten und fliissigen Gasen.

Om den term isk a  u d v id g n in g en  hos jiirn , a lu 
m inium , m iissin g  och brons. Jernkontor. Annal. bih. 3. 
Untersuchungen iiber die thermische Ausdehnung von Eisen, 
Aluminium, Messing und Bronze.

E lek tr isk a  le d n in g sm o tsta n d et hos jiirn. Jern
kontor. Annal. bih. 3. Untersuchungen iiber den EinfluC 
des C-, Si- und Mn-Gehaltes auf den elektrischen Leitungs- 
widerstand von Eisen.

Om nyaro t id s o n lig a  an a ly sm eto d er  fór m alm er 
och jern. Yon Odelstjerna. Jahresber. des bergm. Yereins 
fiir Wermland pro 1902. Atherapparat von Prof. Rothe 
zur Ausscheidung des Eisenchlorids aus anderen Chloriden; 
Apparat von Prof. Arnold zur SchwcfelbestiMmung.

S k iln ad  i p ra k tisk  h an seen d e m ellan  h it t i l s  
k on stru erad e m otorer fór m a su g n sg a se n s  t i l lg s -  
dogorande. Yon Hubendick. Jahresber. des bergm. 
Yereius fiir Wermland pro 1902. Yergleich verschiedener 
Motore fiir Zugutemachung der Hochofengase.

V o lk s w ir t s e h a f t  u n d  S ta t is t ik .
The s te e l  C o rp o ra tio n ’sp r o p o se d  im p rovem en ts. 

Ir. Age. 12. Marz. S. 24. Angaben iiber die geplanten 
Betriebserweiterungen des Stahltrnstes, die zur Folgę haben 
wurden eine ungefahre Steigorung seiner Koheisenproduktion, 
um jahrlich 775 000 t, der Erzeugung yon Stahlbillets um 
1' 000 000 t, von Róhren um 400 000 t, von Blechen um 
360 000 t, von Schienen um 126 000 t.

Our p rod u k tion  of lie ssem er s te e l in g o ts  and  
s t e e l  r a ils . Ir. Age. 12. Miirz. S. 27. Die Produktion 
von Bessemer Stahlingots in den Yereinigten Staaten betrug 
in 1902 9 306 471 groC tons oder 6,5 pCt. melir ais in 
1901, daraus wurden u. a. 2 836 293 (2 836 273 t in 
1901) groC tons Schienen erzeugt.
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S ta t is t is c h e  M itte ilu r igen  iiber P rod uk tion  
von R o h e ise n , B ossem or- und M artinguB  in  
W erm land  pro 1902. Wermlandska Annaler.

S ta t is t is c h e  M itteilu n gon  uber Im port und  
E xport von E isen  und S ta h l sow io  E ison erzen  iu  
D e u tsc h la n d , P ra n k reich , E n g la n d , B o lg ien  und 
Y er e in ig ten  S taa ten  pro 1901 und 1902. Jornkontor. 
Annal. bili. 3.

T he w orlds copper trade. Yon Stevens. Min. & 
Miner. Marz. S. 370/2. Kupferproduktion und -Handel im 
Jahre 1902. Aussichten fur- das Jahr 1903.

The m em borsh ip  of Labor U nions. Ir. Age.
12. Marz. S. 25/6. Angaben uber dio Hohe der Mitglieder- 
zahl von Arheitgewerkvereinen iu verschiedenen Staaten der 
Union. Boi einer geworblichen Arbeiterbcvólkerung von 
etwa 29 Mili. und etwa 71/ ą Mili. Industriearbeiter ist die 
Zahl der organisierton Arbeiter auf hóchstens l ' / 2 Mili. 
zu schatzen.

Go w in n a  n t e i l  fur dio A rb e ite rsc h a ft  in 
A m erika. Yon Arp. Dingl. P. J. 21. Marz. S. 184 6. 
Aufstellung der llnited-States Steel-Corporatiou, nach welcher 
dio Anteilnahme der Arbeiter am Gowinn zu erfolgen hat.

G e s e tz g o b u n g  u n d  V c r w a ltu n g .

D as nouo E in w an d oru n gsgesetz . N. J. H. Z-
14. Marz. S. 5. Wiedergabe der wichtigsten Bestimmungen 
des neuen Einwanderungsgesetzes, das den Kreis der Por
sonen, welchen der Zutritt zu den Yeroinigten Staaten 
yerwehrt werden soli, bedeutend erweitert und dio Koston 
der RuckbefSrderung von Einwanderern, die innerhalb zweier 
Jahre nach ihrem Eintroffen der Ófferitlichkeit zur Last 
fallen, den Besitzern der Schiffe auflegt, mit denen sie 
gekommen sind.

V e r k e h r s \v e so n .

Dio E rhóhung der L a d efa h ig k e it der offenen  
GCitorwagon bei den preuB ischen S taatsbah n en . 
Yon Dorner. Z. D. Eis. V. 21. Marz. S. 345/8. An 
der Hand der bisher in Deutschland, England und Amerika 
mit Wagen erhóhter Tragfiihigkeit gemachten Yersuche 
kommt der Yerfasser zu dem SchluB, daB dor 20 t-Kohlen- 
wagen besonders zu empfehlon ist.

Personalien.
N ach  ruf!

Am 19. d. Mts. starb nach zweijahrigem schwerem 
Leiden der Geschaftsfiihrer unseres Yereins 

Herr Dr. R ic h a rd  Mo lis 
in seinem 58. Lebensjahre.

Seit dem 1. Ju li 1883 hat er dem Wohle unseres 
Yereins seine Kraft gewidmet. Seine rege Anteilnahme 
an allen Angelegenheiten der Braunkohlen-Industrie, 
insbesondere seine unermudliche Tatigkeit in wichtigen 
wirtschaftłichen Fragen sichern ihm ein dankbares 
Gedenken.

H a l le  a. S., den 21. Marz 1903.
Der Yorśtand des 

Deutschen Braunkohlen-Industrie-Yereins.

Nachstehende Anderungen treten zum 1. April 1903 ein:

G e r h a r d , Bergrat und Betriebsinspoktor bei der 
Kóniglichen Berginspektion zu Kalkberge Riidersdorf tritt 
in den Ruhestand.

Der Bergworksdirektor, Bergrat K ai tli eu nor zu Grube 
Dudweiler ist mit Wahrnehmung dor Stello eines Mitgliedes 
beim Oberbergaintskollogmm zu Dortmund beauftragt, dio 
Stello des Bergworksdirektors der Grube Dudweiler ist dem 
Iiorginspektor von Meor von Grube Sulzbach und die Stelle 
des Bergworksdirektors M anke von der Bergwerksdirektion 
zu Saarbriickon dom Bergiuspektor L osch  von Grube 
Camphaueen auftragsweiso tibertragen wordon.

R ich ter , Ilutteninspektor zu Rothehfltto (Oberbergamts- 
bezirk Clausthal) ist unter Beilegung des Titels Bergiuspektor 
dem Bergrevier Ost-Cottbus ais Roviorborginspoktor iiber- 
wiesen.

Zu Bórginspoktoron wurden ornannt: Der Bergassessor 
Y ogol beim Steinkohlenbergwerk von der Heydt und der 
Bergassessor S ta liler  beim Steinkohlonborgwerk Gottelborn.

Mit Wahrnobmuug der Berginspektorstellb zu Grube 
Camphausen ist der Bergassessor F 1 e m m i n g Ton der 
Bergwerksdirektion auftragsweise betraut worden.

Der Bergassesor A s t ,  technischer Hulfsarbeiter des 
Royierbeamten fiir das Bergrevier Dortmund II. ist vom
1. April 1903 ab dcm Bergreviorbeamten in Watteuscheid 
zur Beschaftigung ńberwiesen worden.

R oin ick e, Bergassessor und technischer Hiilfsarbeiter 
bei dem Kóniglichen Bergrerierbeamten in Eisleben ist mit der 
.einstweiligen Yerwaltung der Betriobsinspektorstelle bei 
der Kóniglichen Berginspektion zu Kalkberge Riidersdorf 
betraut.

Der Bergassessor Erdm ann, technischer Hiilfsarbeiter 
bei der Kóniglichen Berginspektion zu Kalkberge Ruderś- 
dorf und L iebenam , technischer Hulfarbeiter bei der 
Oberleituug der staatlichen Bohrungen zu Schónobeck a. E. 
sind dem Kóniglichen Bergrevierbeamten in Eisleben ais 
technische Hulfarbeiter uberwiesen wordon.

W estp h a l, Bergassessor und technischer Hiilfsarbeiter 
bei dem Kóniglichen Bergrevierbeamteu zu Halberstadt ist 
der am 1. April 1903 neu ins Łeben trotenden Kóniglichen 
Bohrverwaltung zu Schónebeck a. E. ais technischer 
Hulfsarbeiter,

J u n g eb lo d t, Bergassessor und technischer Hulfsarbeiter 
beim Kollogium dos Kóniglichen Oborbergamts zu Halle a. S. 
ais technischer Hiilfsarbeitor dem Kóniglichen Bergrovier- 
beamten zu Halberstadt und

Dr. H erb ig , Bergassessor und technischer Hiilfsarbeiter 
bei dem Kóniglichen Bergrevierboamten in Eisleben ais 
technischer Hiilfsarbeiter dem Kollogium des Kóniglichen 
Oberbergaints Halle zugoteilt worden.

Zu dieser Nummer gehort die Beilage: B c ra tu n g  
des E ta ts  d er B e rg - , H i i t te n -  u n d  S a lin e n v e r -  
w a l tu n g  im  A b g e o rd n e te n h a u ś e  (SchluB) nach dem 
amtlichen stenographischen Berichte.
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Fig. 3— 4. Luftschiebęr der Kompressoren der Firma Ilurckhardt, A.-G

Fig. 2.
Schnitt durch den Luftzylinder eines Kompressors 

der Duisburger Maschinenfabrik (vorm. Becliem & Keetman)

Schnitt durch den Hochdrnck-Lufteylinder (System Neuman & Esser)

Fig. 6. Luftzylinderschnitt eines Kompressors m it Koster-Steuerun 
(Pokorny & Wittekind). D r u c k  v o n  O .  B .  E a c d c k e r  i n  E s s e n .



„G liick au f" , B e rg - u n d  H u tte n m a n n isc h e  W o c h e n sc h r ift  1903.

Druckyentil. Saugventil.

Fig. 1. Luftkataraktyentile fiir kleinere Kompressoren (E. Meyer, Miilheim).

I)ruckventil. Saugyentil.

Fig. 3. Luftkataraktyentile von G. A. Schutz, AYurzen.

Taf. 21.

Saugyentil. Druckveii til.

Fig. 2. Luftkataraktyentile der Maschinenbauanstalt Humboldt.

Saugyentil. Druckyentil.

Fig. 4. Collmann-Yentile der Firma Schiichtermann & Kromer. Fig. 5. Lufteyliiulerschnitt
(Eundsehiebersteuerung, System G. A. Schutz.)

D r u c k  y o i i  O .  I ) .  K a c d c k c r  I n  E s s e n .



Tafel 22.,Gluckauf“, Berg- und Huttenmannische Wochenschrift 1903,

Fig. 1. NaBkompressor von Dingler

Fig. 4. Stufenkomprossor m it Yorbunddampfmaschine (Neuman und Eśsor)

Fig. 5. Stufenkomprcssor m it Zwfllingsdampfmaschine (Scluicufcermann und Krem er),
Fig. 2. Stufenkomprcssor m it Zwillingsdampfmaschine (Pokorny und W ittekind)

r  , , ,  r  . /T> , , pj-r 6. Stufenkommpressor m it Yerbnnddampfmaschine (E. Merer, Mullieim).
Fig. 3. Stufenkompressor m it Verbunddampfmasclune (Pokorny und W ittekind). 1 1 •

D r u c f c  y o n  O .  P .  B a c d d e ć r  I n  E*zr



„ G lu c k a u f“, B e r g -  und H iitten in a n n isch e  W o c h e n sc h r ift  1903. T afel 23 .

Fig. 9. Niederdr.-Luftzyl. Fig. 11. Linker Dampfzyl.Fig. 3. Linker Dampfzyl.

Diagramme im Massstab 1:2.
K-. iK*f.

Fig. 17. X ięd erd r . -Lu ftzy 1. Fig. 19. \iederdr.-Dampfzyl.

Fig. 2. Rechter Luftzyl. Fig. 4. Rechter Dampfzyl.

Fig. 1— 4. Diagramme eines Zwillingsluftkompressors mit Zwillingsdampłmaschine.
(G. A. Schutz, Wurzen.)

Fig. 10. Hochdr.-Luftzyl. Fig. 12. Rechter Dampfzyl.

Fig. 9— 12. Diagramme eines Stufenkompressors mit Zwillingsdampfmaschire.
(G. A. Schutz, Wurzen.)

Fig. 13. Niederdr.-Luftzyl. F ig 15. N i e de rdr ,-D am pfzy 1.

Fig. 18. Hochdr.-Luftzyl. Fig. 20. Hóchdr.-Dampfzyl.

Fig. 17—20. Diagramme eines Stufenkompressors m it Verbunddampfmaschine.
(G. A. Schfltz, Wurzen.)

Fig. 21. Niederdr .-Luftzyl. Fig. 23. Linker Dampfzyl.Fig. 7. Linker Dampfzyl.

V.. O

Fig. 6. Hochdr.-Luftzyl. Fig. 8. Rechter Dampfzyl.

Fig. 5—S. Diagramme eines Stufenkompressors m it Zwillingsdampfmaschine.
(R. Meyer, Mulheim.)

Fig. 14. Hochdr.-Luftzyl. Fig. IG. Hochdr.-Dampfzyl.

Fig. 13— 16. Diagramme eines Stufenkompressors m it Verbunddampfmaschine. 
(Maschinenbau-Anstalt Humboldt.)

Fig. 22. Hochdr.-Luftzyl. Fig. 24. Rechter Dampfzyl.

Fig. 21—24. Diagramme eines Stufenkompressors m it Zwillingsdampfmaschine.
(Schuchtermann u. Kremer.)

Drack yon G. D. Baedeker in Essen.



„ G lu ck a u f11, B e r g -  u n d  H u tten m a n n isc h e  W o c h e n sc h r ift  1903. Taf. 24.

D iag ram m e  im  Massstab 1:2.

Fig. 1. Niederdr.-Luftz. Fig. 3. Niederdruck-Dampfz. Fig. 0. Niederdr.-Luftz. Fig. 11. Lińker Dampfz.

Fig. 2. Hochdr.-Luftz. Fig. 4. Hochdr.-Dampfz.

Fig. 1— i. Diagr. eines Stufenkompr. m it Yerbunddampfmasęhine. 
(Schuchtermann & Kremer).

Fig. G. Hochdr.-Luftz. Fig. 8. Hochdr.-Dampfz.

Fig. 5— 8. Diagr. eines Stufenkompr. m it Yerbunddampfmaschine. 
(Burckhardt, A.-G.. Basel).

Fig. 1.3. Niederdr.-Luftz. Fig. 15. Niederdr.-Dampfz.

Fig. 14. Hochdr.-Luftz. Fig. IG. Hochdr.-Dampfz.

Fig. 13— 16. Diagr. eines Stufenkompr. m it Verbunddampfmaschine. 
(Pokorny & Wittekind).

Fig. 5. Niederdr.-Luftz. Fig. 7. Niederdr.-Dampfz.

Fig. 10. Hochdr.-Luftz. Fig. 12. Rechter Dampfz.

Fig. 9— 12. Diagr. eines Stufenkompr. m it Zwillingsdainpfmaschine 
(Neuman & Esser).-

i Af

Druck ro n  G. L>. U jrJ rk ę r  ic



Fig. 2. Hoelidruckseite. Fig. 5. Hoelidruckseite. Fig. 8. Hoehdruck>:eite (n =  20). Fig. 10. Hoelidruckseite (n =  48).

Feder zu 3 kg; 1 kg =  20 mm. Feder zu 1 kg 50 m m .

Fig. 3. Niederdriickseite. Fig. C. Xiederdruckseite.

Fig. 1 — 10. Fortdruckdiagramme. 
Fig. 11 u. 12. Saugdiagramme.

Fig. 1—3. Kompressoren von Schuehtermann & Kremer. 
„ 4. Kompressor von Neuman & Esser.

5— 0. .. .. Pokorny & W ittekind.
7— 12. li. Meyer.

))G lu c k a u f“, B erg - und H iitlen m a n n isch e  W o c h e n sc h r ift  1903. T afel 25 .

D ia g ram m e  im  Massstab 1:2.

Fig. 1. Hoclidruclfseite. Fig. 4. Hoelidruckseite. Fig. 7. Niederdruckseite (11 =  20). Fig. 9. Nięderdruckseito (11 =  48).

Feder zu 7 kg; 1 kg =  9 111111.

Feder zu 3 kg; 1 kg — 20 mm.

1 kg =  9 111111.

Drut k von C. D. B ar-lrk łr in


