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Dio D ainpfturbiiieii.

1. E n tw ic k h m g s g e s c h ic h te .
So einfacli es auf don orsten Blick erschoint, "c- 

spannte Gase in iihnlicher Weise wie Druckwasser zum 
Betrieb von Tnrbinonradcrn zu yerwonden, so sehwierig 
gestaltet sieli die konstruktive Ausfubruhg dieser Idee, 
an dor sieli seit Hero von Alexandrien (120 v. Chr.) 
bis in die Neuzeit liinein eine ganze Schar von Er- 
findern erfolglos abgemiilit hat. Die Scliwierigkeit 
bildet hier die ungeheure Geschwindigkeit, welche das 
Druekgas (Dampf, PreBluft) bei der Expansion yor dem 
Scliaufolrad selbst annimmt und auf dieses ubertriigt. 
Wahrend beispielsweise Wasser von 3 Atm. Druck mit 
24 sec.-m Geschwindigkeit aus der Diise austritt, legt 
Dampf von 10,5 Atm. frei auśstromend 870 sec.-m 
und in einem Vakuum von 710 mm Quecksilbersaule 
gar 1200 sec.-m zunick. Da die gunstigste Bedingung 
fiir den Turbinenbetrieb dann vorliegt, wenn dio 
Umfangsgeschwindigkeit des Turbinenrades die Halfte 
der Dampfgeschwindigkeit erreieht, miiBte bei dem er- 
wilhnten Dampfdruck der Schaufelradumfang 450 bezw. 
G00 sec.-m ablaufen. Bei derartigen Gescliwindigkeiten 
versagten die konstruktiven Mittel der alten Maschinen- 
technik. Da zadem die Kupplung von Motoren m it so liohen 
Umdrehmigszahlen m it den gebrauchlichen langsam 
laufenden Arbeitsmaschinen (Pumpen, Hebeworken uśw.) 
neue Schwierigkeiten ergeben liatte und unrationell er- 
schien, kam dieser unmittelbaro Weg, dio Arbeit des 
Damjifes in eine dreliendo Bewegung umzusetzen, halb 
in Yergessenheit und raumte dem umstandlicheren

Vorfahren, den Dampf zur Bewegung oines Kolbens 
zu benutzen und die zuniichst erziolte geradlińige Kraft- 
form durcli ein Schubkurbelgostiinge in die verwendungs- 
fitbigere rotierendo umzusetzen, voll und ganz das Feld 
ein, der Ideo, m it dereń praktischer Gestaltung James 
W att der K ultur einen unschiitzbaren Dienst geleistet hat.

Erst in der jungsten Zeit, wo die elektrisclie Kraft- 
iibertragung fortwahrend neue Gebiete erobert, liaben 
sieli die Verlialtnisse sehr zu ungunsten der Kolben- 
maschinen und zwar nicht allein der Dampfmotoren, 
sondern auch der Pumpen und Łuftkompressorcn ver- 
schoben.

N orm  a le  Ausfulmmgen derselben lassen sieli nnr 
bei der Vonvendung ganz grofier Typen ohne weiteres 
m it n o rm a le n  elektriselien Maschinen kuppeln, bei 
mittleren uud kleineren ist die Gescłiwindigkeitsdiflerenz 
zwischen Dampf- und Dynamómaschine oder Motor und 
Pumpe usw. so groB, daB man sio durcli Yorgeleg(; 
ausgleichen muB. Diese verursachen Kraftyerluste, 
beanspruchen viel Raum und erhohen die Anlagekosten, 
Grund genug dafur, daB in den letzten Jahreii sich 
das Bediirfnis nach Konstruktionen, welche eine direkte 
Kupplung gestatten, immer dringender fuhlbar mach te.

In dem Bestreben, diesem Mangel abzuhelfen, kamen 
sich der Elektriker und der Maschinenbauer auf hal hem 
Wege entgegen: der erstere konstruierte abnorm lang
sam laufende Dynamos und Motoren. welche sich un- 
mittelbar m it normalen Dampfmaschinen und Pumpen 
(Wasserhaltungssystem von Haniel u. Lueg) kuppeln
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iiefk'11, der letztere, ungewóhnlich schnell laufende 
Dampf- und Arbeitsmaschinen (z. B. ExpreGpumpen) 
fur die direkte Yerbindung mit den normalen Elektro- 
mascbinen von hoher Tourenzalil.

Die Erfolge dieser Bestrebungen wurden im ersten 
Falle durch die Verteurung und oft auch durch den 
verringerten Wirkungsgrad der eJektrischen Anlage, im 
zweiten durch den starkeren YerschleiB der vielen 
gleitenden und reibenden Teile der Kolbenmaschinen 
und die daraus resultierende Gefiihrdung der Betriebs- 
sicherheit und den hohen Okerbrauch, bei Fumpen auch 
durch andere ungiinstige Momente selir beeintriichtigt.

Das war der Grand. daB sich der Blick der 
Konstrukteure wieder den rotierenden Maschinen zu- 
wandte. Die hohe TJmdrehungsgeschwindigkeit, welclie 
friiber ilirer Yerwendung so hindernd im Wege stand, 
wurde zu einem Hauptvoraig fur den elektrischen 
Betrieb. AuBer den bislior wenig verwandten Rotations- 
Dainpfmaschinen*) und den Dampfturbinen zeitigte diese 
neue Ara der Maschinenteclmik die Hoehdruckzentrifugal- 
pumpen, fiir dereń Brauchbarkeit die jiingśt in Betrieb 
geset/.te Anlage auf Zeche Victor einen gliinzenden 
Beweis liefert.

Die ersten Dampfturbinen, welche anfangs der 90 er 
Jahre auf dem Kontinent in groBerer Zahl aufgestellt 
wurden, waren nach dem System des Schweden de Laval 
gebaut. Fiir den Erfolg der Konstruktion spricht die 
Tatsache, daB Ende 1899 bereits 2100 Lavalturbinen 
mit insgesamt CO 000 PS. im Betriebe waren.

Die Turbinę wird meistens in kleineren Typen 
(bis 200 PS.) ausgefulirt.

Die Maschinenfabrik Humboldt in Kalk, welche 
das System in Doutschland vertritt, ziihlt auch eine 
Reilie von Ruhrzechen zu ihren Abnehmern.

In England tra t bereits im .Tnhre 1884 eine von 
C. A. Parsons, dem Beśitzer der Maschinenfabrik Heaton 
Workes bei Newcastle-on-Tyne herruhrende Turbinen- 
konstruktion aus der W erkśtatt in die Praxis.

H it staunenswerter Energie und soltener Beharr- 
lichkeit hat Parsons iiber 15 Jahre an der Vervoll- 
kommnung seiner Erfindung gearbeitet. Wenn auch 
seine erste Dampfturbine von 1884 noch eine Um- 
drehungzalil von 18 000 in der Minutę hatte, so ge- 
wahrleistete docli das von ihm angewandte System von 
YOrnherein eine Reduktion der Tourenzalil; er konnte 
bereits im Jahre 1888 eine 50 PS.-I)ampfturbine fertig 
stollen,- dio nur m it 7000 Touren in der Minutę lief, 
und gleich darauf baute er eine solche yon 200 PS.

Leistung, dereń Tourenzalil sogar nur 4000 Touren in der 
Minuto, betrug. Bald war er in der Lage, Dampfturbinen 
zu baueu, dereń Tourenzahlen je nach GroBe und Yerwen- 
dungsart zwischen 750 und 3500 i. d. Min. betrugen.

Ober den Entwicklungsgang der Parsonsturbine, das 
stete W achstum der MaschinengroBen und ihre rasch 
zunehmende Yerbreitung gibt die nachstehende Tabelle 
Auskunft, welche die zur Fortbewegung von Schiffen 
dienenden Maschinen nicht berucksichtigt.

Im Jahre . . . 
botrng die Gesamtzahl der 

in Betrieh hefindlichen

1890 1896 1902

Turbinenaulagen . . . 
die Gesamtleistuug der in

360 600 834

Betrieh beflhdliehen Tur-
hinenaulagęn.................... 5000 PS. 40 000 PS. 230 000 PS.

die Leistung der groCten
5 000 PS.T u r b i n ę ........................ 20 PS. GOO PS.

In dem Zeitabschnitt . 
nahm die Gesamtzahl der

1881 — 1890 1890-1896 1896—1902

Tnrbinenanlagen zu um 360 210 234
die Gesamtleistung der Tur-

hinenanlagcn um . . . 5000 PS. 35 000 PS. 190 000 PS.
die durch8chnittl. Ijeistung 

der in dem Zeitabschnitt
errichtet. Turbinenanlagen
betrug .............................. 14 PS. 1-15 PS. 815 PS.

Auf dem europaischen Festland hatte die Firm a 
Brown, Boveri u. Cie. in Boden (Schweiz) und Mann
heim, welche die Parsonssche Konstruktion wesentlich 
Yerbessert hat, schon gegen Ende des Jahres 1901
40 Turbinen m it einer gesamten Leistung von 30000 PS. 
oder 750 PS. fiir die einzelne Turbinę in 34 Anlagen 
aufgestellt.

Von diesen dienon vier der Elektrizitatserzeugung 
auf deutschen Bergwerken: Eine Turbinę auf der Zeche 
Schlagel und Eisen der Bergwerksgesellschaft Hibernia ist 
direkt gekuppelt m it einem Drehstromgenerator, weleher 
bei 1000 Y. und 40 Wechseln in der Sekundo 2G0 KW . 
liefert. Eine zweite Turbinę ist jungst auf der Zeche 
Dahlbusch zur Aufstellung gekommen. Bei dem regon 
Interesse, das sich bei den Vcrwaltungen der R uhr
zechen fur diese neuartigen Dampfmotoren geltend 
maclit, werden diesen beiden Anlagen wolil in kiirzester 
Frist eino ganze Anzahl grOfierer Turbinenbetriebe 
folgen, fur welche Projekte bereits vorliegen.

Im iibrigen deutschen Bergbau finden wir eine 
groBere Turbinenstation auf den Braunkohlen- und 
Tonwerken in TschSpeln, Oberlausitz, wo eine Maschine 
sich in 2jalirigem Betriebe selir gu t bewiihrt hat. 
Die Anlage umfaBt gegenwiirtig zwei m it Drelistrom- 
maschinen direkt gekuppjj te Motoren (Tu rbo-A fternatoren) 
von je GOO PS. und einen mittels Riemen bctiitigten 
Generator von 200 PS. AuBer einer Lichtanlage sind an 
die Primarstation 16 Motoren angeschlossen, von denen:*) Yergl. Gliickauf 1902, Nr. 49. S. 11S9.

1 Motor . 100 PS. zum Betriebe der Pressen im Tonwerke,
2 Motoren a 75 ,, .. „ zweier rotierender Hochdruckjuunpen fur die W asserbaltung,
1 Motor . 45 „ „ ,, fur die gesamte Kohlenforderung von 600 t  Braunkohlen in einfacher Sehicht'
1 Motor . 25 ,, „ ,, des Sortierwerkes (Separation),

11 Motoren von 20 30 PS. zum Betriebe von Yentilatoren und kleinen Pumpen dienen.
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Die Berg- und Huttenverwaltung zu Antonienhiittc 
in Oborschlesicn liat 2 Dampfturbinen von jo 000 PS. 
und eine von 1200 PS., saratlich zur Drehstroinorzeugmig, 
im Betrieb.

A uf dem Festland steben bisher die beiden grftfiten 
Parsonsturbinen in den elektrisęhen Zentralen von 
Frankfurt a. JL und . Mailand. Elberfeld besitzt zwei 
Maschinen von je 1500 E W . Eekordl)recliend wird die 
Aufstellung einer jungśt in Auftrag gcgebenen 8 bis 
lOOOOpferdigen Dampfturbine dieses Systems, welche das 
Rheinisch-Westf&lische Elektrizitatswerk in Essen*) auf 
Grund seiner giinstigen Erfahrungen im Grofimaschinen- 
betriebe binnen Jahresfrist seinen bisherigen Biesen- 
motorcn — einer Kolbendampfmaschine von 3000, zwei 
von je 1500 und zwei von je 750 PS. — ais Gesamt- 
ersatz liinzufugen wird. M it dreistufiger E pansion 
ausgeriistet wird die 18 m lange Turbino einen mas. 
5000 E W . leistenden Drehstromgenerator fiir 5000 V. 
Spannung und einen Gleichstromerzeugor von max. 
1500 E W . bei 600 V. Spannung in direkter Kupplung 
antreiben.

Der Druck der vorhandenen Kesśelanlage, aus 
10 Stilck Doppelkcsseln von 250 qm Heiz- und 4,6 qm 
Rostfliiche bestehend, wird fur den Turbinenbetrieb von 
10 auf 11 Atm. erholit und die Batterie zuniichst um
2 Doppelkessel von je 430 qm Hoizlliichc vergrOfiert 
werden, welche sich gogcnwiirtig bei dem Werk© Gustavs- 
burg der vVereinigten Maschinenfabrik Augsburg und 
Maschine|baugesellschaft Nurnberg" in Ausfuhrung be- 
finden.

Der Unterkessel dieser Ungetume, denen bis zur 
Inbctriebsetzung der Turbinę nocli 6 weitere gleicher 
Bemessung folgen sollen, liat 3 m Durchmesser und 
besitzt bei 6,7 m Lange 3 Flammrohre von 0,95 bezw.
0,85 ni Durchmesser. Der Oberkessel liat denselben 
Durchmesser, ist 5,26 m lang und von nicht weniger 
ais 202 Hcizrohren von 94,5 111111 lichtem Durchmesser 
durchzogen.

Die bisherige Dampfflberhitzeranlabre. System Hering, 
yerffigt uber 70 qm Hcizilachc und steigert die Dampf- 
tem peratur au f 280 0 C. Die fur die beiden Riesen- 
kessel neu aufzustellcnde Uberhitzeranlage wird einen 
Dampf von 320 0 C. liefern. M it dieser gewaltigen 
Turbinę liiuft Deutschland Amerika den Bang ab, 
welches bisher in der 8000 pferdigen Dampfdynamo- 
maschino der Manhattan-Hochbalin in New-York uber 
die grófite ortsfeste Dampfmaschine der W eit verffigte.

In ósterreich wird die Parsonsturbino von der Ersten 
Brunner Maschinenfabrik, in Amerika von der W esting- 
house-Elektrizitatsgesellschaft, welche bereits Turbinen 
von 70 000 E W . Gesamtleistung geliefert haben soli, 
gebaut.

*) Zeitschrift des Bayerischen Eevisions-Vereins fiir Kraft-, 
Heiz- und Lichtanlagen. 15. Juni 1903, S. 98.

Franzosischen Ursprungs ist das Dainpfturbinen- 
system des bekannten Ventilatorkonstrukt0urs liateau, 
das in Frankreich durch die Firma Sautter, Harle u. Cie. 
in Paris, in Deutschland und in der Schweiz durch die 
Maschinenfabrik Oerlikon bei Zurich, in Ósterreich durch 
die Skodawęrke in Pilsen yertreten wird.

In Amerika setzt man grofie Hoffnungen auf die 
Turbinenkonstruktion von Curtis, eine Kombination der 
Laval- und Parsons-Turbine, auf welche der Erfmder 
bereits im Jalire 1895 ein Patent nahru. Nach dieśem 
System arbeitet die General Electric Co., welche bereits 
uber Auftriige von zusammen uber 230 000 PS. rerfiigt.

Die Erfolge, welche insbesondere die Firm a Brown, 
Boveri & Cie. auf dem Kontinent mit ihren Dampf- 
turbinen erzielte, haben die Maschinenindustrie mobil 
gemacht. Aufier den bereits erwalinten Firmcn bo- 
schaftigen sich nocli eine ganze Anzahl nainhafter Ma- 
schiuenfabriken, darunter Gebr. Sulzer und Escher & 
Wyss, m it Versuchen auf diesem Gebiete. In den 
Berliner W erkstatten dor AUgemeinen Elektrizitats- 
Gesellschaft wird gegeuwartig eine von dem bekannten 
Konstrukteur Prot; Stum pf heiTulirende Turbinę gepriift. 
Die Gesellschaft fiir elektrische Industrie in Karlsruhe 
kundigt ein eigenes System, eine Freistrahlturbine mit 
hintereinander stehenden Dusen, an, welches sich von 
den anderen Ausfuhrungen besonders durch eine niedrige 
Tourenzahl auszeichneu soli. Die Zahl der minutlichen 
Umdrehungen wird

fur eine 10 PS.-Turbine zu 3000,
„ „ 50 ., „ 2000 und
„ „ 200 i  ,  800

angegeben.
Envahnenswert erscheinen nocli die m it direktem 

Dampfturbinen-Antrieb ausgeriisteten „Terri - Yentila- 
toren" der Mascliinenfabrik Otto Horenz in Dresden, 
welche sich nach den vorliegenden Zeugnissen bei 
Liiftungsanlagen gut bewahrt haben.

2. D ie  k o n s t r u k t i v e  A u s f u h r u n g  dor 
D a in p f tu r b in e n .

Wie beim Wasser-, sind auch beim Dampfbotrieb 
Aktions- und Reaktionsturbinen zu unterscheiden. Nach 
dem ersteren Prinzip arbeiten die Turbinen von Laval 
und Rateau. Hier espandiert der Dampf vor dem
Schaufelrad bis zum Atmospharendruck und, wenn die
Turbinę an eine Kondensationsanlage angesclilossen ist, 
auch unter demselben. Dabei setzt sich der Dampf- 
druck zuniichst in die Austromungsgeschwindigkeit um, 
welche dem Schaufelrad die Bewegung erteilt. Tm 
Gegensatz hierzu kommt bei dem Reaktionsprinzip, 
welches zusammen m it der Aktion bei den Parsons- und 
Curtisturbinen verwendet wird, wie bei den Kolben- 
dampfmaschinen in erster Linie der potentielle Dampf- 
druck zur W irkung.

Bei der Lavalschen Anordnung wird der Dampf 
dem Scbaufelrade durch eine oder melirere schragseitlic^
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A. Fflderwelle.
B. Schanfelrad.
O. Kitzel.
D. Endlagcr.
K- und G Sicherhcitsbiłclisen. 
F. Mittellager.

H. Kugellager.
T. DampfdDse.
K. Diisenverschlufl 
L. Spindel und Handrad. 
M. Zahnrad.
N. Yorgelegewelle.

O. Zahuradlager (zwciteilig). 
1*. Schmierriug.
Q. Aehsenregulator.
R. Riemeiischeibe.
S. Riemenscheibemnutter.
T. Abdichtungslager.

angeordnete Diisen zugeleitet. Zur Herbeifulirung der 
Espansion sind die letzteren nacll dem Rade zu koniseh 
erweitert. (Fig 1.)

;Fig. 1.

Aus der abgeschriigten Diisenmundung austrętend 
trifra der Dainpf in geschlossenem Strahl auf die selwach 
gekrummten Schaufolh. Ihre nach der Aufsehlagseite 
liin zugesehiirften Kanton zerschiieiden den Strahl in 
Streifen, welclie stofifrei in die einzelnen Radzellen 
cintreten.

Bei den Radem kleinerer Turbinen werden die 
Schaufclkanale yom Umfange aus in eine massive 
Stahlscheibe eingefrast. Bei grófieren Ausfulmmgen 
stellt man die Sehaufeln einzeln her und prefit sie

•zwischen das zweiteilige Rad. In beiden Fiillen wird 
dio Peripherie durch einen umgezogenen Schrumpfring 
gesiehert. Der Raddurchmesser scliwankt bei Turbinen 
von ó—50 PS. Łeistung zwischen 100 und 200 mm, 
die Zahl der Umdrehnngen zwischen 30—20 000 in 
der Minutę. Es erwies sich bei dieser rasenden Um- 
fangsgeschwindigkeit ais praktisch uninoglich, das Rad 
hinreichend auszultalanzieren. Die W irkung dor Zentri- 
fugalkraft, welche sieli fiir das kg Radgewielit bei- 
spielsweise bei -50 000 minutl. Umdrelnmgen auf nicht 
weniger ais 100 kg stellt, fuhrte bei der geringsten 
Exzenti'izitiit des Radseliwerpunktes zu Wellcnbnichcn. 
An dieser Schwierigkeit waren vielc der fruheren Krfindcr 
ges^eitert, Laval loste sie in genialer Weise durch 
die Yerwendung einer dunneu Stahlwelle (Fig. 2), dereń

Fig. 2.
geringe Starkę bei einer 15 PS.-Turbinę O, bei einer 
lOOpferdigen 30 mm, an einer Stelle (bei 4 in der 
Fig. 2) sogar auf 7 bezw. 25 mm herabgemindert ist. 
Infolge der E laSizitat schwingt die W elle m it der 
Steigerung der Touieir/alil immer mehr nach der 
schwereren Radseite hin und zentriert sieli dadurch in 
der Schwerpunktachse. Diese Anorduung beseitigt zu- 
gleich den ungeheuren Druck, den eine starre W elle 
auf die Lager abladen wiirde. Von ilinen ist, wie 
die Abbildung der Turbinenteile in Fig. 3 zoigt, das 
linkę H zur Aufnahme des bei dor einseitigen Beauf- 
schlagung entstehenden achsialen Druckes und zur Ver-

e n D a m p f tu rb ir ie .
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ringorutig der Reibung ais elastiscłi abgestutztes Rugel- 
lager ausgcfńhrt, wiihrend das rechte Endlagor D nur 
in einer einfachen liiiclise besteht. AuBerdem wird die 
Welle noch durch ein zweiteiliges M ittellager F  und 
ein kleineres Lager T  gestii tzt, das in erster Linie eine 
Abdichtnng des Dampfraumes bezweckt. Da die Um- 
drehungszahl des Schaufelrades selbst fur die schnell- 
laufenden Dynamos, Zontrifugalpnmpen und Ventilatoren 
viel zu hocli ist, mu 13 sie durch ein Zahnradvorgelege 
erst ins Langsflme fibersetzt Werden.

Boi der in Fig. 3 wiedergogebenen Ausfiihrung te ilt das 
Ritzel O seine Bcweguug dem Zalmrade M mit. Yer- 
breitoter ist eine Anordnung, bei welcher durch das 
eine Ritzel zwei zu beiden Seiten desselben vcrlagerte 
Zahnrader aiigetrieben werden. Dann istjede  der beiden 
Z alinrm chsen m it einer Riemscheibi* ausgeriistet oder 
m it einem Dynamoanker gekuppelt. (S. Fig. 11.)

Mebrdiisige Turbinen werden fiir Kraftabgaben, dio 
unter der Normalleistung liegen. durch SchlieBen eines 
Teileś der Dfisen vermittels der Spindel K eingestellt. 
Die Bolastungsschwankiingen im Betriebe gleicht der 
Achsenregulator Q aus, der in Fig. 4 besonders 
dargestellt ist. A uf der Vorgolegewelle sitzt die Laterne

10, um welche sich ein ans zwei Hiilften (8) zusammen- 
gesezter Holil/.ylinder legt. Die Halbzylinder dienen ais 
Schwunggewicbte und besitzen in Śjęhneideii auslaufende, 
radiale Ansatze, m it wolchen sie in der Laterne ver- 
lagert sind. Dritngt die Fliehkraft die beiden Zylinder- 
biilften auseinander, so versehieben die Ansami den in 
der Laterne liegenden IColben 11 in achsialcr Richtung. 
Daliei mufi der Gegendruck der Spiralfeder 9 nber- 
wunden werden, deren anderes Ende durch das m it der 
Laterne verschraubte W icderlager 12 festgehalten wird.

Den zusammengebauten Achsenregulator gibt das 
Bild 7 der Fig. 4 wieder. Die Ubertrag ung der

achsialen Bewegung von 11 wird durch eine kleine Kolben- 
stange, welche in der Abbildung des Regulier- 
mecbanisinus Fig. 5 m it A bezeichnet ist, und durch 
ein einstellbares Hebelgestange (B, G, G.) auf das im

Fig. 5.
DampfzutluGrohr eingebaute Regnlierventil iibertnigen 
Den Aufbau einer 30 SP.-Turbino erlautern die Figuren
6 bis 9.

In dem Yertikalschnitt Fig. fi stellt C das Dampf- 
eintrittsrohr. D das llogulieryentil, E den ringformigen 
Rmim, aus welchem der Dampf in dio Diił$§i tritt, 
F  das Turbinenrad, Ii den Samnielraum fiir den A b- 
dampf und S den Achsenregulator dar. L bezeichnet 
die diinnste Stelle der Federaehse. Der borizontale 
Schnitt in Fig. 7 yeranschaulicht dio Disposition der 
Turbino und des Vorgeleges auf der Grundplatte, 
wiihrend Fig. S einen AufriC gibt. Fig. 9 latit 
den Einbau der Diise und iliror Regulierspindel 
erkennen.

Eine kleinere Turbinę mit einer Yorgolegewello ist 
in Fig. 10 abgebildet. Fur den Antrieb von Dynamos 
groGerer Leistung (iiber 30 PS.) zielit man dio Motoren 
m it zwei Yorgelegewellen (Fig. 11) vor, doren jede 
m it einem Dynamoanker gekuppelt ist. Die beiden 
Dynamowicklungen konnen nach Bedarf neben- oder 
bintereinander gesehaltet werden.

Uber die Leistungen und Abmessungen der ver- 
schiedenen Typcn der m it Gleii-hstromdynamoinascbiuen 
direkt gekuppelten Lavalturbinen gibt dio nachstehende 
Tal)elle Auskunft.

Eflektive Ffenlęstarkę der 
Turbiueu 1V* 3 5 10 15 20 30

■
50 | 75

| i
ioo: 150 200 300

Leistung der Dynamo in Watt 800 1050 3000 6110 9120 12 580 1!) MO
i I 

32 250 48 500) 00 000 100 000 132 000 200 000
Umdrehnngen der Yorgelege- 

welle iu der Minnte . . . .‘‘000 3000 3000 2-100 2400 2 000 2 000 1 500 1250 1 050 1 050 750 750
( Lange in mm 770 1150 1700 1850 2000 2 230 2 320 2 050 3 020 3 470 4 000 4 450 4 000

lt-inmljedarf { Breite „ „ 285 300 500 730 750 000 000 1 000i M00; I 320 1 500 1 000 2 000
( Hohe „ „ 300 4 f | 800 1000 1000 1 100 1 100 13eo! 1 320 1 460 1 400 1 500 1 530



Ein Pehler des Łavalsystems liegt darin, daB trotz I Verhaltnis 1 : 2 zwischen der Geschwindigkeit des 
der hohon Tourenzahlen das fur den Betrieb rationellste | Scliaufelradmnfanges und des -Dampfes bei weitem nicht
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Fig. 7.

erreicht wird, da der von der jRadperipherie zuruck- 
gełegte W eg (ro360 sec.-m) nur der Dampf-
geschwindigkeit ansmaclit. (s. S. 777.)

Nacbteilig ist auch die zu holie Tourenzahl, welche 
die Einschaltung eines kraftverzehrenden Yorgeleges 
zwischen Motor und Arbeitsmascliine erforderlich macht.

Diese MiBstande will die franzosische Yertreterin 
des Systems, die Firma Breguet in Paris, durcli eine 
Modifikation beseitigen. S tatt eines Schaufelrades 
sind auf der Welle mehrere aufgokeijt. Der Dampf 
wird nach der Beaufsclilagung des ersten Hades 
immer wieder gesammelt und dem nachstfolgenden 
durch besonders gestalteto Verteilungsorgane, welclie 
wie das Rad aus einer widorstandsfahigen Bronze her- 
gestellt sind, zugefuhrt. Bei dieser Anordnung setzt 
sieli der Dampfdruck nicht mit einem Małe, sondern 
im Stufengefalle in bewegende Energie um, m it dem 
Erfolge, daB ein gunstigeres Verhaltnis zwischen Rad- 
und Dampfgesehwindigkeit und eine geringere Touren-

Fiff. 9-

zahl erreicht wird. Ais minutliche Umdrehungszahlen 
werden angegeben:

3000 fur eine 600 PS.-Turbine
3000—2400 „ „ 1000

1000 „ „ 1500
1500 „ „ 2200 „

Diese abgeanderte Lavalturbine nahert sich bezug- 
lich der Dampfausnutzung sehr der von Curtis und in 
der auBeren Form (Fig. 12) der im folgenden Abschnitt 
beschriebenen von Parsons.

Die Turbinenkonstruktionen von Parsons, Rateau 
und Curtis stimmen darin uberein, daB der Dampf ab- 
weeliselnd durch feststehende Leit- und bewegliche 
Laufsćhaufelkranze gefiihrt wird, wie das W asser in 
den hydraulischen Turbinen nacheinander Leit- und 
und Laufriider passiert.

Bei dem P a r s o n s s y s te m , dessen Schaufelung in 
Fig. 13 schematisch dargestellt is t, expandiert der

■j W O - B RFig. 8.
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die StoBwirkung auf das Leitrad II  geeignete Richtung 
annimmt. Bei dem U bertritt in das letztere erfolgt 
ein RiickstoB gegen das Laufrad, eine Reaktiou, welche 
den Aktionseffekt des eintretenden Strahles unterstiitzt.

Bei dem weiteren Zickzackgang des Dampfes durch 
Łeit- und Laufrader wiederholt sich dieser Yorgang, 
wobei der Dampf allmahlich expandiert, seine Energie 
an die beweglichen Rader abgibt und endlich ins Freie 
oder in einen Kondensator ausstromt.

Die Schaufeln werden von Brown, Boveri u. Cie. 
aus einer geschmiedeten Spezialbronze hergestellt und 
so bemessen, daB sie der normale Betrieb nur auf 1/20 
bis 7 ,0 ihrer Festigkeit beansprucht. W ie die Fig. 14 
zeigt, sind die feststelienden Schaufeln bei der Parsons- 
turbine im lunern eines stufenartig abgesetzten Zylinders 
befestigt, wahrend die Laufschaufeln in schwalbenschwanz- 
fórmigen Rillen einer massiyen Stahlwalze sitzen.

Die Entfernung zwischen den aufeinanderfolgenden 
Schaiifelkranzen betrag t 3—5 mm; der Zwischenraum 
zwischen den Laufschaufeln und der Zylinderwandung 
ist so bemessen, daB ein Schleifen ausgeschlossen ist; 
sie yerringert sich bei der dem D am pfeintritt abge- 
wandten Seite auf 2— 3 mm.

Der Dampf fcritt zunachst in den Yorraum E, passiert 
darauf den Regułierapparat, gelaugt 'durcli A in den 
eigentlichen Turbinenzylinder und durchstromt in 
achsialer Richtung hintereinander die Leit- und Lauf- 
riider des Hoch-, M ittel- und Niederdnicksatzes. Da 
sich das Dampfyolumen mit der fortschreitenden Ex- 
pansion vermehrt, ist der Durchmesser und damit die 
DurchfiuBweite der M ittel- und Niederdrucknider stufen-

Dampf um ein geringes MaB in dem Kranz I m it den 
feststelienden Łeitschaufeln und iibt darauf eine Aktions- 
wirkung auf das erste Laufrad aus, Avobei er eine fiir

10.

Fig. 11.
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artig crhóht. Dio Ubergangsnimne zwischen Jen einzelnen 
Stu fen stelien durch die Leitungen i., i-2 und i, m it 
den links von dem Dampfeiutritt A liegenden Ent- 
lastungskolbeń k , k:! und k3 in Yerbindung, dereń 
Durclimesser dem der Sehaufelsatze entspricht. Die

Kolben werden dadnrch unter einen seitliclien Druck 
gesetzt, welcher dem von dem Dampf auf die Turbinen- 
walze ausgeiibten entgegeń gerichtet ist, sodafi eine 
Ausgleichung erfolgt uud die Welle entlastet wird.

Die Abdichtnngi der umlaufenden Kolben gegen den

Fig. 12. Turbinę von lireguet.
A Turbinę,
G Geschwindigkeitsregler,
Il Schwiingraa des Ge^iwiudigkeitsregffis,
I, Gesćhwindigkcitsmesscr,
J Oelpumpe,

P Dampftmstritt,
K elastische Knpplung,
1! Wechselstromgcnorator. 
31 Erregernuischine.

feststehenden Zylinder erfolgt durch ein sog. „Labyrinthff, 
d. li. dadnrcli, dali aufiere ringlormige Erhohungen 
und Yertiefungen der Kolben in entsprcchcnd geformte 
Nuten und IŁinge des iiuCercn Zflinders eingreifen.

iWK,,

ftujdauJAi 

£ai J.stu.fifn

Fig. 13.
Die Dampffullung der Żwischenrilume, welche zur Ver- 
hinderung einer Reibung zwischen den feststelienden 
und den umlaufenden Dichtnngsteilen verbleiben miissen,

bildet unter der gemeinsamen Eiinyirkung der Dampf- 
reilmng, der Drosselung in den Rillen und der Zentri- 
fugalkraft einen dichten Dampfschleier, welcher dem 
DurclistrSmen des Innendampfes einen unuborwindbaren 
Widerstand entgegensotzt. Bei diesem idealen Ab- 
dicbtungsorgan filllt jede Reibung metallisclier Flachen 
und damit auch eine Schmierung und Abnutzung der- 
selben fort.

Eine weitere Abdiehtung ist an den in Fig. 14 mit D 
bezoiclmeten Stelien erforderlich, wo die W elle aus dcm 
Zylinder heraustritt. Auch hier ist das Labyrinth- 
prinzip yerwendet. Bei Auspuffturbinen erhiilt der 
Zylinder an den Stollen D den bereits expandierten 
Dampf, dessen Druck ungcfithr demjenigen der almo- 
splniriscben Luft gleichkommt, sodaB eine Abdichtung 
bei 1) in nur geringem Mafie crforderlieli ist; bei 
Turbinen m it Kondensationsbetricb befindet sich im 
Zylinder an den Stelien D das Yatcimm des ICondensators.

Fig. 11. Scliematisebe Darstelluug der Parsousturbine.
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Da min in k-t/.tcreni Fali dor Druck der auBerhalb des 
Zylinders befiiidlichcn atmpśphiirisclien Luft grdlier ist, 
so ist die Moglichkeit niclit ausgoschlossen, dal,i bei 
etwa eintretendeu kleinen Undiclitigkeiten Luft in das 
Vakuum des Zylinders eintritt. Das wilrdo jedoch eine 
empfindlieho Sjorimg des Vakmims bedeuten, welche 
dadurch vermieden wird, daB man den Dichtimgs- 
stellen D geringe Mengen Dampf zufiihrt, welche die 
Abdichtung bewirlcen und den E intritt der Luft ver- 
huten. Der dadurch crmoglichtc E intritt geringer Dampf- 
mengcn in den Zylinder macht sich im Yakuum nicht- 
schiidlich bemerkbar, (la sie zusammen mit dem Abrlampf 
der Turbinę sofort kondensiert werden.

Die Erfahrung zeigt, dafi die Zufuhrung von sehr 
wcnig Dampf ausreicht, um doii E in tritt von Luft zu 
verhuten, was einen sprechenden Beweis fiir die Zweck- 
milBigkeit der Labyriiitlidichtung darstellt.

Der zur Abdichtung verwendete Dampf ist kein 
Frisclidampf, sondern wird dem weiter unten be- 
sprochenen l|fmpfernlaBapparat entńommen, nachdem er 
dort seine Arbeit bereits verricbtof liat.

Yijfhindern die Entlastungskolben auch m it liin- 
reicliender Sicherheit eine dauernde Verschiebuiig der 
Sehaitfelwalze, so genugcn sie nicht, um ein Hin- und 
Herpendeln der Achse zu verhuten. Dafur ist ein 
Kammlager 8 an der linken Seite der Turbino vor- 
gesehen.

Besondere Beachtung verdient die Konstruktion der

Fig. 15.
AuBeiilager L, und L,. Sie bestehen aus einer Anzahl iiber- 
einander geschobener Lagerbuchsen. (Fig. 15.) Żwischen

die innerste Lngerbiichse und W elle und żwischen die 
einzelnen Buchsen wird Schmierol unter dem Druck 
einer Schmierpiimpe (1,5 Atm.) eingofuhrt. Dio żwischen 
den B|'cliśen ybrhandeneti Olschichten lassen ihnen etwas 
Spiolraum und erinóglichen so in gewissen Grenzen 
eine Zentrierung der Welle nach der Gravitationśadiśe 
der rotierenden Walze.

Das verbrauchto Ol wird wieder von der Ptimpe 
angesaugt und dem Olbehiilter, d«r in der Figur 14 
rechts von der Turbinę steht, zijgofuhrt. Der Druck 
dos żwischen die Lagerselmleh geprefiten Oles ist so 
gewiihlt, daB er dem spezifischen Druck der W elle 
auf die Lagerschalen gloichkommt, die Welle also 
gleiclisnm vom Ol getragen wird. Diese sinnreiche 
A inrdnung liat sich im Betriebe vorzuglich bowahrt. Bei 
einem sehr geringen Ólverbraueh orhitzcn sich dio Lager 
trotz der hohen Tourenzahlen nur wenig. Die Olpumpe 
wird, wie Fig. 14 erketinen liiBt, yon der Turbinonwelle 
aus durch dasSchneckeiiradvrorgelege angetrieben, welches 
zugleich den Regulierapparat betatigt.

Dio Regulierung der Belastungsschwankungen erfolgt 
in ebenfalls recht. origineller Weise m it Hulfe des 
Doppelsitzyentijcs V, das den Dampf niclit dauernd, 
sondern stofiwoise in einzelnen Aufgaben eintreten IiiBt. 
Das Rogulierverfahren liat Alihlichkeit m it der boi Kolben- 
dampfmaschinen gebrauchlichon, durch don Regulator 
yorgenommeneii Yeranderung des Fullungsgrndes.

Der Regulator łiebt und sonkt mittels eines 
Exzenters und des Hebelgestanges W, R „ Ry, ]{, den 
Kolbenschieber T in rasclicr Aufeinanderfolge. Der 
Ranni unter T steht durch den Kanał c mit dem 
unteren Teile des gróBeren Zylinders in Yerbindung, 
welcher den Kolben K aufnimmt und seinerseits durch 
Kanał e wieder m it dem Dampfraum E der Turbino 
kommuniziert.

Fig. 16.
Dampfturbine vou Brown, Boveri & Cie. mit einer Dynamomaschine direkt gekuppelt..



Beim Stillstand der Turbinę wird dor Kolben K durch 
die in der Figur erkennbare Spiralfeder herabgedriickt und 
dadurch das Ventil V geschlossen. T ritt beim Anlassen der 
Turbinę Dampf iu E, so hebfc sich K und otlhet V. Zieht

Nr. 8 8 .

dagegen der Regulator den Hiillskolbcn T  nach oben, 
so entwcicht der Dampf durch don Kanał e ius Freie, 
das federbelastote Ventil filllt und sperrt den Darnpf- 
zutritt zu der Turbino. Dieser Yorgang des Yentil-

736 — 15. August 1903.

B g . 17.
420 PS. Dampfturbine von Brown, Bi)veri & Cio. mit 2 Gleichstrómdyuamos vou je 110 KW. ilirokt gjkuppelfc.

[JmdrelnnigsMh! pro 1': 8000 
Geliefeit fiii' die Etablissements der franzosisbnen Marinę.

bleibt also bei grofieror Bolastung und gróBerom 
Dampfvęrbraucli hingere Zeit geoffnet und kurzere Zeit 
geschlossen, dagegen bei geringerem K ralt- und Danipf- 
verbrauch kiirzere Zeit geólliiot nnd Jangore Zeit 
geschlossen.

lin Gegensatz /.u der Kolbenmaschine, bei dor dor 
Kogulator fiir dio Bowegung weit groBore Massen und 
zur Uberwindung stiirkerer Reibung viol mehr Zoit uud 
Kraft aufwonden mufi, vollziol>t sieli dor R eguiiom n- 
gang boi der Parsonsturbine spielend, da das Zentrifugal- 
pendel nur den dauornd in Bowegung befindlichon 
Hiilfskólben eiir/.ustellen hat. Die liohe GleiclimaBig- 
keit des Gangas, welclie durcli die priizise Rogulierung 
erzielt wird, ist besonders wertvoll fiir den Antrieb der 
Beleuchtungsdynamos.

AuBere Ansichten von Turbogonoratoren, welche 
mit einer bez w. zwei Dynamos direkt gekuppelt sind, 
geben die Fig. 16 u. 17.

Der R aunm rbrauch der Dampfturbinen ist im Ver- 
haltnis zu ilirer Leistung auBerordentlich gering. 
Ein sprochendes Beispiel dafiir liefern die Bilder Fig. 18 
und 19: das erstere stellt die Hauptventilatoranlage 
der Clara Yale Uoiliery bei Wylan-on-Tyne in Englaml 
dar, welche bei 1,55 m Fliigelraddurchmesser nnd einer 
Depression von 50 nim Wassersaule 3100 cbm Luft 
in der Minutę fordert. Es fallen dio GroBenunter- 
schiede zwischen dem Yentilator und der Dampfturbine 
auf, welche unter einem Bretterdach Aufstellung 
gefunden hat. Noch greller tr i t t  die Abwcichung 
im Raumanspruch, welchen die Dampfturbinen und dio 
gebraućhlichen Dampfmachinen stellon, in dem Bilde

ofTnens und -schlieBeos wicderbolt sich je nach der 
GroBe der Turbinen 150—200 mai in der Minuto. 
Liingere oder kurzere Oifinmgsperioden, also gro Bero 
und kloinere Dampfaufgabon, werden dadurch erzielt, 
daB der Regulator die mittlere Scliwingungslago des 
fortwiihrend in Bowegung befindlichen Kolbenschiebers T 
lioher oder tiefer eińśtellt uud infolgodesseu der Weg, 
wołchen T von einem SchlieBuńgs- zu einem Óflnungs- 
moment zurucklegen muB, der Bolastung entsprcęhend 
yerkurzt oder verlangerfc wird. Das Eintrittsventil

Fig. 18.
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Fig. 19. Klektrischc Zcntralu Heidelberg init einer Daiiipftuiliiue vun 270 IłS. 

diese Idee, m it welcher auch Rateau*) sowie Brown & | Turboluftkompressors bereits in die Praxis umgesetzt. 
Boveri sich beschaftigen, durch die Konstruktion eines I Es gelang ihm m it Hilfe desselben eine Yerdichtung

B^g. 20. 400 PS. Turboluftkompressor. Gewicht 7000 kg.
der Luft bis auf 12y2 Atm. zu erzielen. Einzelheiten 

*) Gluckauf 1902, S. 358.

uber die Konstruktion und besonders uber die Eaihl- 
yorrichtung sind nicht bekannt. (Schlufi folgt.)

einer m it beiden Maschinenarten ausgerusteten elek- 
trischen Zentrale hervor (Fig. 19).

Lafit man mit Hilfe einer iiuCeren Kraftąuelle, wie 
einer zweiten Dampf-, einer Wasserturbine, oder eines 
Elektromotors eine leere Farsons-Turbine in einer dem

gewohnlichen Dampfwege eutgegengesetzten Richtung 
rotieren, so wird sie zum Luftkompressor und bewirkt 
eine yon Schaufelkranz zu Schaufelkranz zunehmende 
Luftverdichtung, dereń Spanmmg in der geometrischeń 
Progression steigt. Wie die Fig'. 20 zeigt, hat Parsons
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T echnik .
U bor R o llo n lag cr f iir  G-loisfftlirzougo usw . Eino 

bedó|lóndo Yerbessorung auf iłom Ćebiete des Trauspurt- 
wesens stellen dio Eollenlager dar, welcho /.war schon seit 
langen Jaliren der Technik bekannt sind, jedoch insofern 
oino bosondore Deachtung verdionen, ais sio eino im mor 
gniGero liodeutilńg fiir Glcisfahrzengo bosondors bei Klein- 
bahnon, und darni t auch fiir den gesamten Grubonbe- 
betrieb gewiimen.

Nachdciu die Rollonlagcr schon im Jahre IS76 auf 
dor Woltausstellung in Pbiladelphia bekannt gegeben 
wurden, haben sie sich in Amerika auf das ljosto eingefiilirt 
und werden dort zur Zeit nicht nur fur Fahrzeugo, sondom 
auch in auderen Ausfiihrnngen, fur Transmisśionon, oder 
ais Ęollóh-, Hango- und Sliitzlager venvendot.

Pirmeu in Deutschland, welche sich oingehender diesem 
Zweigo zugewendet und auf der vorjalirigen Ausstellung 
zu Dusseldorf Probon ihrer Fabrikation erbracht haben, 
sind vornehmlieh dio beidon Fabriken Arthur Koppel in 
Berlin und P. Jorissen in Dflsspldorf-Grafenborg.

Das Patont-Rollenlager von Arthur Koppel wird in

Fig. 1.
don Figuron 1 und 2 ais AuGenlager wiodergegeben. In 
ahnlicher Weise und in don verschiedensten Starkon wird 
es auch ais Inuenlager hergestellt. Dio Firma, welcho die 
alteśto auf diesom Gnbieto der Fabrikation soin durftn, 
rfibnit Ilirom Lager die Horstellung aus einem Stuck nach

wodurch eiu erheblicli dauerhafteror und staubdichteror 13e- 
trieb ais bei zweiteiligeu Lagern goWalirleistet werden 
soli. Das ganze Lager ist iiberdies yon einem breiten,

gesebmiodoten FlachstahlbOgel umgeben, welclier das GuG- 
stahlgobauso vor dom Zorschlagon durch etwa noben dem 
Glois liegonde Gegonstaudo uud yor dem Entgleison schiitzon 
soli. Dor liugel gestattot glbichzoitig dem Lagergojiauso 
eine freio Boweglichkeit in yertikaler Riclitung und wirkt, 
da der "Wagen etwaigen Unebenheiten des Gleises zu 
folgen yormag, dadurch schonend auf Achson und Lager 
ein. Grubenbetriebe, woselbst Patent - Rollenlager von 
Arthur Koppel oingofuhrt wurden, sind u. a. Zocho Ewald 
in Horton i. W., Gelsonkirchener Bergworks-Aktiengesell- 
schaft, Rhcin-Elbo i. W., Mecherichor Bergwerks-Aktien- 
Yerein zu Mochornich, Salinenverwaltung Ischl u. a. mehr.

Fig. a.
Boi den Patont-Eollonlagern von I ’. Jorissen sind die 

Rollen, wio Fig. 3 und 4 zeigon, durch zwoi an don 
Endon bciiudliclio, vou auRen um sio groifendo Trommeln 
gefuhrt und anseinandor gehalten, um gegonseitigo Reibung 
zu Yorhuten.’ Dio Trommeln laufen in Nuten der Lagor-

Fig. L
kórper miii dienen gleicbzoitig ais Schinierringe. Rei 
langeren Achsschenkeln kalin oin doppeltcs RolIcjisyStem 
augeordnet worden, wobei jedes System durch einen 
zwischengelegtcn King unabhangig voin auderen arboitet.

Die Yorteile der Rollenlager gegeniiber den Schalenlagern 
sind bekannt. Nach Eduard Breslauer, „Der Maśchinen- 
l{au“ I. Teil haben Yersuclie, welcho bei einer elektrisehen 
Bahn im Jalire 1805 Yorgenommen worden sind, ergeben, 
daG gegeniiber den gewóhnlicbon Lagern 
bei einer Steigung yon 1 : 20 die Ersparnis

an Z u g k r a f t .........................................................23 pCt.
bei einer Steigung vou 1 : 00 die Ersparnis

an Zugkraft ........................................................ 44,1 pCt.
bei einer Steigung vou 1 : 140 dio Ersparnis

an Z u g k r a f t .........................................................00,4 pCt.
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betriigt. Ebenso war die Ersparnis an Schimerinatórial
sehr bonierkenswort, sio botrug 50 pCfc.

])ic Ergobnisso diosor Prufung kumintui darauf hinaus, 
duG ein Pcrsononztig von 6 Wagon 12 '/.2 bis 15 pCt. 
weniger an lSronnmatorial verbraucht wio bisbcf.

W. D.

Y oIIisw irtsdiaft und Statistik .
E rgobn isso  d es  S toin- tu id  B ra u n k o h le n -B o rg b a u c s  

in  P re u fse n  im  I. H a lb ja h r  1902 u n d  1903.

A. S t e i n  kol i i  en.

Oborberg-
amtśbozirk

Y
ie

rte
lja

hr
 

j

Im 1. Halbjuhr 1902 i Im 1. Halbjahr 1903
<U
5 o
•H uV.o **■ G

w i d : 3 oForderung ; j° O r̂ > Tl i ^

t | j f  14

Fórderung

t

łttl
X ^ T. ^ f—•P3 o «-r.toZ}

Breslau . . <
1.

11.
72
71

0 836 51:l'l07 779i 09 
0 898 799jl04 5891 71

7 026 934 
0 049 859

110 079 
108 170

( B e . 72 13 735 3121106 1841 701 14 27(3 793|109 428
( I . 1 2 603! 471 1 2 074 41

Halle . . .  i 11. 1 2 451 391 1 1709 39
( So. 1 5057i 43 1 3 783 40
( I. ii 100 081' 3 573 6 107 223 3 648

Claustlial. < 11. 0 103 905; 3 583! 0 167 624 3 002
( Se. U 324 016 3 578 ; 0 334 847 3 055

1. 168 13 4 5 5 699 24 5 969:105 15 304 047 253 350Dortmund < 
(

II. 104 14 157 041:239 709.165 15 358 231 252 080
So. ICO 27 613 340,242 809:165; 30 602 278 252 721

1
I. 28 2 945 087 55 189 28 3 210 702 57 223Bonn . . . < II. 28 2 971 720: 55 021; 28 3 113619 57 794

Se. 28 5 910 813, 55 1051 28 6 330 321 57 508
Zusammen ) 1.275 23 399 9831412 557 269 26 310 980 424 947
i. Preufóen j 11. 270 24 194 585,403 001;271 25 291 042 421 757

Se.;273 47 594 5081407 779|270, 51 608022 423 352
15. B r a u n  ko l i i  on.

j- 1 Im 1. Halbjahr 1902 Im 1. Halbjahr 1903
Oberberg
amtsbezirk

cs : v

' s  

1  | p

FOrderung

t

ę»

J  ~  T ^
c a  7 3^  n  

t o  
o

5 t 
■“  -L 
■i. t

Z
a

Fordcrimg

t

0?„4->
• cs T iO  _r-> ■

s
b o
o

Breslau . .
I.j 31 

ILI 31
233 197 
217 157

1 970 
1 930

31
31

211 991
195 580

2 022 
1 849

( Se. 31 448 354 1 953 31 437 574 1 936

Halle . . . |
I 272 

1I.|209
6 765 981 30 909 201 
G 796 112 34 376,202

7 383 187 
7 0G5S01

34 679
34 233

( S©.I270 13 562 096 35 042,261 14 448 988 34 456

Claustlial. |
I.l 27 

l l . i  20
137 281 
127 180

1670 
1 459

25
25

106 079 
136 314

1 574
1 359

( Se.! 27 204 467 1 564 25 302 393 1 466

Jiouii . . .  i
1. 42 

II. 12
1 405 052 
1 152671

6 501 
5 172

43
41

1 526 081 
1243 819

5 868 
4 915

( Se.: 42 2 557 723 5 837 42 2 770 500 5 392
Zusammeu ) 
i. PreuRen )

1.372
11-1368

8 539 511 
S 293 126

47 050 300 
42 943:359

9 317 941 
8 641514

44 143
42 350

Se.|37ll 16 832 610 44 996 359 17 959 455 43 250

K olilcn - E in -  u n d  A u s fu h r  E o lg ien s  im  1. H a lb 
ja h r  1903. Nacli dem Moniteur des Interets materiels 
vom 20. Juli gestalteto sieli die Kolilen- Ein- und Aus
fuhr Bolgiens in den ersten 6 Monaton des laufendon 
Jahres iui Yergleich zu dem 1. Halbjahr 1902 wie folgt:

E in  fu lir.
| 1002 j 1 1003

l! Monate
1 lerkunftslander ~ K o h i r T K ^ n ^ i 1 F T ~ 'K l f e

T o n u  o n
Deutschland . . . . 982 121 78 836 1 124 962 143 255
Frankreich.................... 212 568 10 492 283 844 12 527
GroRbritaunicn . . . 206 596 41 208 503 1 593
Andorę Lauder . . . 22 703 120: 33 881 01

T 5 IT 29J ~89 489| I 711 190 157 130
Dio Einfuhr von Steiukohlo hat in 1003 im Yergleich zum 

1. Halbjahr 1902 um 200 000 t. =  13 pCt. zugonommen, 
an diosor Stoigorting ist Deutschland mit 142 500 t bc- 
teiligt, ungereehnet weitoro 10 000 t, dio ihren Weg iiber 
Holland genommon liaben. Der Antoil Frankroichs botragt, 
40 000 t, der GroBbritannions dagegen nur 2000 t. Die 
Einfuhr von Koks woist oino Zunahmo um 68 000 t 
=  71 pCt. auf, davon entfallen 64 000 t allein auf 
Deutschland.

A us fu lir.

Iiestimmmigsląudcr

1902 1903
(1 Mon-ite

Kobie Koks | Kohle Koks
T o n 11 0 u

Deutschland . . . . 128 695 -19 360| 151 230 ’ 58 009
Grofibritaniiien . . . 20 — 37 446 —
Yereinigte Staatcn . . 23 022 (i 205 35 668 u 114
Frankreich.................... 1 001 110 249308; 1 651 803 226 243
Luxemburg.................... 84 799 45 400| 98 526 70 219
Niederlamle . . . . 116 951 17 579 127 457 19 098
Schweiz......................... 30 907 130 34 87r> •2711
Andere Lauder . . . 09 528 10 823! 107 074 12 789

w 2 075 761 378805; 2 247 079| 397 742
Kohlen und Koks zeigen mitliin hoide eino Zunahmo 

iliror Ausfuhraflbrn, erstere um 17 1315  t — 8,25 pCt. 
letzteror um 19 000 t — 5 pCt. Gestiogouist insbosondore 
dio Ausfuhr vou Kohlo nach Frankreich (+  53 000 t) und 
Deutschland ( +  23 000 t), dio von Koks nach Luxemburg 
( 4  25 000 t) und Deutschland ( -l- 9000 t).

R o h e ise n p ro d u k tio n  d o r V ero in ig ten  S ta a tc n  im  
1. H a lb ja h r  1903. Das iiulletiii der American Iron and 
Steol Association voin 25. Juli bringt boroits eine Zu- 
sammenstellung dor Kohoisonproduktion iu der 1. Halfte 
dos laufondon Jahres, der die folgondeii Zahhmangaben 
ontuoinmen sind.

I. Halb
jahr 1002

II. Hiilb- l i. Halb
jahr 1902 Ijahr 1903

"ross tons
Gosamtproduktion....................

davon:
Pennsvlvaiiien.........................
O h i o .......................................
I l l i n o i s ..................................
A labam a...................................

8 808 574

4 015 965 
1 775 496 

879 800 
700 546

9 012 733 9 707 367

4 971 835 4 498 038 
18558921 1 800 334 

850 4 201 838 055 
771 665; 777 870

Gegen dio 1. Jahreshalftc von 1902 woist dio Produktion 
fiir die ersten 6 Monato des laufendon Jahres eine Zu- 
nalime um 898 793 t  und gegen die zweite Jahreslialfto 
you 1902 oino solche um 694 634 t auf. Dio unver- 
kauften Vorrate in don Hauden der Fahrikanten und 
Handler botrugen am 30. Juni 1903 126 301 t  gegen
49 951 t  ani 31. Dozembor 1902 und 29 861 t  am 
30. Juni 1902. Entsprechend der Produktion,szunahme
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ist aucli die Zahl der angeblasencn Hochófen gestiogcn; 
sio stellte sich am 30. Juni 1903 auf 320 gegon 307

ein lialbos und 286 oin ganzes Jalir fruher. AuRor Bo- 
triob waren am 30. Juni 1903 101 Hochofen. Dr. J .

Yerkehrswescn.
W ag en g este llu n g  fiir  d ie  Zechon, K o k ere ien  u n d  B rik e ttw e rk o  d o r w ich tig o ro n  d e u tsc h e n  B e rg b a u - 

b o z irk e . (Wagen auf 10 t  Ladogewicht zuruckgofiihrt.)

1 1.—15. Juli 16.—31. Juli Im ganzen 
Monat Juligestellt gefehlt : gestellt j gefehlt

i
gestellt

-  ■  j 

gefehlt gestellt j gefehlt |

insgesamt pro Fordcrtag 
duręhschmttlioh insgesamt pro Fordertig 

durchsebnittlirli
gestellt | gefehlt

Ruhrbezirk :*) . . 1900 ■ 238 957 j _ 18 381 _ 264 901 _ 18 922 — 503 558 1 —

1902 | 209 780 j - 16 137 219 921 — 15 709 — 429 701 ; —

Oberschl. Kohlenbez. 1903 70 188 ' 937 5 845 71 77 472 210 5 523 15 153 660 / 147

1902 74 515 — 5 732 — 81 969 — 5 848 — 156 484 —
Niederschles. ICohlen- 

bożirk . . . .  1903 15 220 217 I 171 17 15 880 8 / 134 1 3 1 1 0 6 225

1902 14 343 10 1 102 1 14 811 2 1059 — 29 157 12

Eisenb.-Dir.-Bez. St. Joh.- 
Saarbr. u. Coln: 

a) Saarkohlenbezirk . 1903 .13 717 3 U l 36 986 3 63} 69 703 _
b) Kohlenbez. b Aachen 1903 7 658 — SOS — 8 3ł6 — 697 — 16 004 "T?
c) Kohlcnz. ł. Iiomberp 1903 3 3SJ — 131 — 3 SSS — 304 — 6 313
d) Rh. Braunk.-Hez. . 1903 S 337 — i  JO — 5 637 — 403 — 10 954

zus. 1903 48 0H9 — 3 717 — 53 814 — 3 838 — 101 903 ---
1902 42 255 — 3 429 — 48 699 — 3 472 — 90 954 —

Eisenb. - Direkt. - Bezirke 
Magdeburg, Halle und 
Erfurt . . . .  1903 49 215 100 3 780 8 52 740 169 3 767 12 101 955 269

1902 44 580 — 3 429 _ 49 331 25 3 524 2 93911 25
Eisenb.-Dir. -Bezirk 

Cftssel . . . .  1903 1 015 — 78 / 120 _ 80 _ 2 135 —

1902 1 111 — 85 _ 1 214 _ 87 _ 2 325 —
Eiseub. - Direkt. - Bezirk 

Hannoyer . . . 1903 i  752 _ 135 _ 1 772 _ 131 _ 3 524 —

1902 1 771 — 136 — 1 446 — 121 — 3 217 —
Sachs. Staatseisenbahnen:

a) Zwickau . . . .  1903 6 S71 639 7 439 531 _ 14 310 _
b) I.ugau-Oclsnitz . . 1903 S 1H7 3 397 •— 1 *96 2 393 — 10 663 4
c) McuselwiU . . . .  1903 SC19 — 433 — 6 101 - 436 -- 11 730 —
.1) D csden..................19* U 1 319 — 9S — 1 199 - 86 — 3 363 __

ZUS. 1903 18 926 0 1 456 — 20 235 o 1 445 — 39 101 4
1902 18 750 3 1412 - 20 245 6 1 416 — 38 995 9

Bajer. Staatseisenb. 1903 2 377 — 180 — 2 380 — 169 -- 4 757 —
1902 2 351 — 179 — 2 675 — 189 _ 5 026 —i

Elsa(3 - Lothring. Eisen- 
bahuen zum Saar- 
bezirk . . . .  1903 0 075 409 7 070 504 13 14 5

1902 4 919 i  — ! 378 !  -  • 5 695 — 408 — 10 614 —
F u r  d i e l b f  n li r v o n K o h l o n , K o k s  u n d  B r i k e t t s a u s  d e n  R l i e i n li a  f o n

GroRh. Badische Staats
eisenbahnen . . 1903 III 458 31

w u r d e n  g  

805 2

S t 0 1 1 t 

12 331 881
|

22 789 :u

Elsafi - Lothring. Eisen- 
bahuen . . . .  1903 2 010 155 1 907 130 3 917

1902 2213 ; — 171 i — 1 619 _ _ _ 116 — 3 832 —
Von den Zechen, Kokereien uud Brikettwerken der deutschen Kohlenbezirke sind fiir dio Abfuhr von Kohlon, 

Koks und Briketts im Monat Juli 1903 in 27 Arbnitstageii **) insgesamt 955 204 und auf den Arboitstag durch- 
schnittlich 35 o78 Doppelwagen zu 10 t mit Kohlen, Koks und Briketts boladen und auf der Eisenbahn vorsandt worden, 
gegen insgesamt 860 384 und auf den Arboitstag 31 866 Doppelwageu in demsolbeu Zeitraum dos Yorjahres boi 27 
Arbeitstagen. **) Es wurden demnach im Juli 1903 94 820 Doppelwagon oder 11,02 pCt. mehr gostellt. ais im 
gleichen Monat des Yorjahres.

*) « nsehl. Dortmund-Gron.-Eusch. Eisenb.-Ges., die seit dem 1. Juli 1903 verstaatlicht ist.
')  Zahl der Arbeitstage im Ruhrbezirk.



15. August 1903. 791 - Nr. 33.

W a g e n g e s te llu n g  f iir  d io  im  R u h .rk o h len rev ie r  
bo logenen  Z cclien , K o k ere ien  u n d  B r ik e ttw e rk e . 
(Wagen auf 10 t  Ladegowicht zuriickgefuhrt,)

1903 Buhrkohlen-
reyier

Davon

Zufulir aus den Dir.-Bez. 
Essen nnd Elberfeld nach 

den Rheinhśifen 
(1 .-7 . August 1903.)Monat Tag gestellt gefehlt

Augnst 1.
2.
O.
A.
5.
0.
7.

17 898 
2 203

17 455
18 070 
18 295 
18 001 
18 875

l
l

l
l

l
l

l

(Ruhrort 11247 
Essen {Duisburg 7 108 

(Hochfeld 2 008
1 Ruhrort 51 

Elberfeld (Duisburg 21 
(Hochfeld 13

Zusammen 110 857 — 20 448
Durchschnittl. fiir

den Arbeitstag
1903 18 47G —
1902 U  476 —

Fur andero Giitor ais Kolilon, Koks uud Briketts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit vom 1.— 7. August 1903 23 516 
offeno Wagen gestellt gogen 19 445 in dorselbon Zeit 
des Yorjahros.

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dcm Dir.-Bez. 
Essen im gleichen Zeitraum 52 Wagen gestellt, die in 
der 0  ber sich t mit enthalten sind.

A m tlich e  T a r ifv o ra n d e ru n g e n .
Am 1. 8. 03 treton fur Rohhrauukohle und Braun- 

kohlenbriketts in Sendnngen vou mindcstens 20 t  von den 
Yersandstationen der Dir.-Bez. Erfurt, Halle und Magdeburg, 
sowio der Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn nach den 
Stat. Buchon und Zerrentin Ausn.-Frachtsatzo in Kraft.

Yom 1. 8. 03 ab wird Stat. Nierenhof ais Yersandstat. 
iu den rheinisch-westfalisch-nordwestdoutschon Kohlen- 
verkehr aufgenommon.

Yom 1. 8. 03 ab wird die Ilaltestello Wutzkow des 
Dir.-Bez. Danzig in den oborschlosisch-ostdeutschen Kohlen- 
verkehr aufgenommen.

Wahrend dor Dauer der YerkehrsstSrung auf den Streckeu 
Deutsch-Rassolwitz-Stoubendorf, Zicgcnhals-Honnersdorf und 
Jungferndorf-Friedoberg finden im oberschlesisch-mahrisch- 
Ssterreichisch-schlesischen, sowie im niederschlesischen 
Kohlenverkehr nach Stat. der k. k. ósterreichischen Staats- 
bahnen die direkten Frachtsatzo der Tar. fur die oben- 
genannten Stat. auch bei Leitung uber Hilfswege Anwendung.

Mit dem 1. 8. 03 werden im Ausn.-Tar. 44 des 
Tar.-Heftes 8 fiir Steinkohlen von Ludwigshafen a. Eh., 
Maximiliansau uud Speyer-Hafon nach Basel bad. Bahu 
ermafiigte Frachtsatzo eingefiihrt.

Yom 10. 8. 03 ab werden im tibergangsverkehr 
zwischen S tat. der Schrodaer Kreisbahn und der Dir.-Bez. 
Breslau, Kattowitz, Posen, Bromborg, Danzig, Konigsberg 
in Pr., Berlin, Stettin, Altona, Hannovor, Munster, Magde
burg, Halle, Erfurt, Elberfeld, Essen, Koln und St. Johanu- 
Saarbriicken fiir Steinkohlen, Koks und Briketts die Fracht
satzo dor Stat. Głowno, Louisenhain und Schroda um
2 Pfg. fiir 100 kg ormafiigt.

Jllarktberiehte.

R u h rk o h le n m a rk t.  Es wurden an Kohlen- und 
Kokswagon im Euhrkohlenrevier arbeitstiiglich, durch- 
schnittlicli in Doppelwagen zu 10 t  berechnet, gestellt:

1902 1903
1.— 15. Ju li 1(3 1:37 18 381

16.— 31. „ 15 709 18 922

Die durchsclmittlicbc arbeitstiigliche Zufulir an Kolilen 
und Koks zu den Kheinhafen betrug in Doppelwageu zu 
10 t  in

Duisburg 

1902.1903

Ruhrort 

1902| 1903

Hochfeld 

1902 11903

Diese drei 
Hafen zus. 
1902 I 1903

1 . -  7. Juli 1036 1090 1518 1946 262 309 2815 3345
8 .-1 5 . „ 980 1079 1493 2297 298 341 2771 4316

16.-22. „ 1197 1826 1466 2276 364 286 3027 4389
23.-31. „ 2081 2250 1889 2756 285 294 4254 5299
i. ganz. Monat 1367 1750 1610 2350 301 308 3277 4408

Der W asserstand des Rlieins bei Caub war im
Juli am:

1. 5. 8. 12. 16. 21. .26. 28.
2,12. 2,15. 2,20. 2,60. 2,36. 2,32. 2,83. 3,02.

Dio Forderung der Syndikatszechen hat im Ju li
4 814 721 t  betragen. Bei einer gleichzeitigen Beteili- 
gungsziffer von 5 764 918 t  ergibt sich -sonach eine 
Minderfórderung von 16,48 pCt. gogen 16,74 pCt. im 
Yormonat und 23,37 pCt. im Ju li 1902. Arbeitstiiglich 
wrurden im vergangenen Monat 178 323 t  gogen uber 
176 557 t  im Juni gefórdert. Im Ju li 1902 belief 
sich die tagliche Forderung auf 153 746 t.

Der Ruhrkohlenmarkt stand im Ju li unter dom 
Zeichen einer sehr hohen Forderung, sodafi trotz 
einer Zunahme der arbeitstiigliehen Beteiligungszifter
um 1465 t  die erforderliche Einschrankung m it 
16,48 pCt. noch um 0,26 pCt. gegen den Yormonat 
zuriickbleiben konnte. Bei regelmafiiger Abnahme seitens 
der Industrie fand die gestiogene Fordermenge im 
ganzen glatten Absatz. Der W asserstand des Rheins 
war andauernd gunstig, woraus insbesondere die Yer- 
sendungen nach dem Oberrhein, wo man bereits an 
die Komplettierung der Lager fur den W interbedarf 
herangeht, Nutzen zogen. Bedauerlicherweise orwieson 
sich bei dem starken Andrang die Zufuhrwege zu dem 
Duisburgor Hafen ais unzulanglich, was dio mehmialigo 
Sperrung des ganzen Hafens zur Folgo hatte. Es ist 
ein unhaltbarer Zustand, wenn die volle Ausnutzung 
eines guten Rheinwasserstandes durch derartige Hinder- 
nisse unmoglich gemacht wird.

Der Absatz in G a sk o h le n  war durchaus normal, 
es tra t  sclion Yerstarkte Jfachfrage fur den Herbstbedarf 
iiervor.

In G -asflam m k o h len  war der Absatz befriedigend 
zu nennen.
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Das Gleiche war lici F c ttk o lile  der Fali; <lif 
groberen NuBsorten gingen bereits lebhaftor zur Ffilltmg 
der Lager fur den Winterbedarf.

Aus demselben Gniude lag aucli das Goschiilt iu 
m agereu  Nuśsen recht befriedigend.

Der K oksabsa tz  beziflerte sich im Monat Juli bei 
27 Arbeitstagen auf 729 41(5 t  gegen 720 011 t  im 
Vormonat mit nur 24 Werktagen. Gegen den gleichen 
Monat des Jahres 1902 ergibt sieli eine Zunahme um 
etwa -'SI pCt. Dic biichmafiig festgestellte Koksubsatz- 
menge des 1. Halbjalires betragt 4 158 839 t. Die 
Lage des Koksmarktes ist im Laufe des Monats .Juli 
durch den Umstand ungunstig bfflinfluBt worden, daB 
die Koksabnahme, besonders in Hochofenkoks, sieli nicht 
auf der vollen Holie gehalten liat, um die Erzeugung 
der Kokereien glatt auf/.unehmen. Da auch fur den 
Monat August mit der Fortdauer dieser Abschwachung 
gerechńet werden liiuB, bleibt eino Einschrankung der 
BeteiligungsziUer von 10 pCt. erforderlich. Der Absatz 
in GieBerei- und Breehkoks verlief ebenso sehleppend 
wie im Vormonat.

Der Gesnmtabsatz an B rik e tts  betrug im Juli 
159 050 t gegen 141 550 t  im Vormonat und 147 780 t 
im Juli 1902. Die Fabriken waren ausreicliend 
beschaftigt.

Sehw efelsau res Am m oniak. Die Notierungen 
iu England haben eine kleine Abschwachung erfahren. 
Man forderte dort Ende -luli im Durchschnitt
12 L . 7 s. 0 d. gegen 12 L . 15 s. zu Anfang des 
Mońats. Fur den inliindisoheu Verkehr macht sich 
diese Abschwachung nicht bemorkbar. Der Bedarf be- 
wegt sich nach wie vor in steigender Hiehtung. Die 
Mengen des hiesigen Bezirks sind bis iiber das erste 
Yiertel des nachsten Jahres hinaus vollstandig verkauft.

Teer. In der Marktlage fur Teer sind keine 
Aenderungen eingetreten. Der Absatz bleibt nach wie 
vor zufricdenstellend, und dem sieli noch immer geltend 
machenden Bedarf kann nicht immer in hinreichcndcm 
MaCe entsproehen werden.

Benzol. Die englischen Notierungen weisen mit
8 7-2 d. łiir 90 prozentiges und 7 d. fur 50 pronzentiges 
Benzol keine Aenderungen gegen den Yormonat auf. 
Im lnland bleibt der Absatz vcrhaltnisniaBig zufrieden- 
stellend.

E asencr B órse. Amtlicher Bcrięlit vom 10. Aug. 1903, 
aufgestdlt- von der Biirscn-Koimnission.

K o li 1 o n , K o k s u n d  R r i k o 11 s.
Preisnotiorungon der Syndikato im Oberbergamtsbozirk 

Dortmund.
Sortc. pro Tonno loco Werk.

I. G a s -  und F la t nm ko hlo :
a) Gasforderkolile . . . .  11,00 —12,50 J L

b) GasfLininifSrderkohle . . . 9,75 — 10,75
c) Flammfordflrkolile . . . .  9,00 ........... <1,75
d) S tu ck k o lile ..............................  12,50— 14,00 „

i') l la lb g e s io b to ......................... 12,00—13,00 J L

f) NuBkohlo gow. Kom 1/
V >3 H 1 i

12,50 — 13,25

» W )) D l 11,00 — 11,75 ))
IVV V V 9,75— 10,75 V

g) NuBgruskolile 0 — 20/30 mm 6,50— 8,00 fj
„ 0 — 50/60 111111 8.00— 9,00 ł»

li) G r u s k o l i lo ............................... 4,00— 6,75 >»

Fot tkohlo:
a) Fórdorkolilo............................ 9,00— 9,75
li) Bostindiorto Ko!ilu 10,50—11,00
c) Stuckkolile........................... 12,50—13,50 ?y

d) NuBkohlo gow. Koni I |

u jj v D|
12,50 —  13,50 »

V V » DI 11,00 — 12,00 V
IVV V V 1 ’ 9,75—10,75 yy

0) K okskohlo........................... 9,50— 10,00 1 .

Magoro Kobie:
a) FOrderkohle........................... 7 75— 8,75 V
b) Fórdorkolilo, molićrto. 9 ,5 0 - 10,00 y>
c) Fórdorkolilo, aufgobossorte jo

nach dem Stuckgelialt. 11 ,00- 12,50 yy
d) Stuckkolile............................ 12 ,50- 14,00 yy

0) Anthnizit NuB Korn 1 17,50— 19,00 yy

» fi » D 19,50- 23,00 yy

f) FGrdorgrus ........................... 6 ,5 0 -  7,50 y;

g) Gruskolilo unter 10 111111 . 4,00—' 5,50 fj
Koks:
a) Hochofenkoks...................... 15,00 V
b) G ieBoroikoks...................... 10,00 17,00 yj
c) Breclikoks I uud 11 17,00 — 18,00 >r

Brikot t s :
Brikotts jo nach Qualitat. 10,50-13,50 yy

Markt nihig. Macliste BOrsci.-Versammluiig findet am
Montag den 24 August 1903, liachin. 4 Ulir, im „Borliner 
llof", Hotel Hartimmn, st-att.

/ Auslandisehor Eisonmarkt. Auf dom sehot t i shen  
Roliciscnwarrantniarkto hat man bislang yergebons auf eine 
Belobung gewartet. Auch nach don lokalou Foiortagon 
blieb der Gosc1iaftsverkehr * still, die spekulativo Naclifrago 
liiłlt sich nach wio vor vom Markto fern, und in den 
moisten Zweigen hcrrscht eine abwartendo Haltung vor. 
Niomaud denkt augenblicklich an Dcćkułjg spateren Be- 
darfs, obschon dio Lagor ziemlich allgemein unbodeutend 
sind und die Prodiizonten docli selion soit lahgoror Zeit 
daranf verzichtet haben, durcli uiedrigere Preiso dio Kaufer 
apuziehon. Audi hatte dio Mńgliclikoit baldiger Unregel- 
mfissigkciton auf dcm Arbeitsmarkto die Vorbrauchor be- 
stimmen dflrfen, wieder an den Markt zu treten, da die 
fiir dio Sdiiffbauiiidustrie und andere Konstruktionsbotriebo 
in Botracbt konimenden LohńYertrage deinnaclist ablaufen. 
Wahrscheinlicli rochnen die Yerbraucher mit belgischer 
und deutscher Einfuhr; erneutor Wcttbeworb von dieser 
Seite ist bei don liiedrigen Frachtsatzon allerdings nur eino 
Frage dor Zeit. Schottische Warrants notierten zuletzt 
52 bis-52 s. 4 '/2 d. Kassa. Clovclandwarrants 46 s. 9 d. 
Kassa und 46 s. 10 d. fibor einon Monat. Cumberland 
HSmautwarrants waren vernachlaśsigt zu 56 s. bis 56 s. 
41/2 d. Kassa. Śtalilschionen beliaupton sieli auf 5 L .
10 5 . Yon Kanada werden Anfragen uber 50000 t erwartet. 
Audi vun den yereinigten Staaten lagen lieuo Anfragen 
vor, dio indesseii nur 7.u wenigou Absclilussen fulirten.
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Yóin e jiig lisc lion  Eisenmafkte lauteten die letzten Be- 
riclitó aus Middlesbrough woniger giinstig. Die Nachfrage 
hat sich zicmlich allgemein wieder verlangsanit, und die 
Preise sind schwaclier. Preisruckgiinge wurden letzthin 
wieder gemeldot fiir Schiflfmatton in Stalli, Stahlschiejien, 
Hamatitrohoisen, Rubioorze und Hochofonkoks; trotzdem 
hal ten die Yerbraucher in Erwartuńg noch giinstigerer Be- 
dingnngen zuruck. Ais giinstig gestollt miissen jetzt sclion 
die Worko gelton, die einiges mehr erzielen ais die bloRe 
Dockung der Gestclumgskosten. Dies ist indessen in den 
wenigsten Zwoigon der Pall, und die Naehrichten uber Zu- 
vielerzeugung nnd Proisruckgiingo in Amerika miissen dio 
Lago noch verschlimmern. Neuerdings hat sich in eiuigon 
Zwoigon auch deutscher Wottbewerb unangonehm fiihlbar 
gomaclit. C l e v o l a nd o i s o n  ist gegenwartig der oinzige 
Artikel, in welchem Preis- und Absatzyerhaltnisso bc- 
friedigon IcSnnen. Dio besseron Sorten sind andauornd 
knapp, namontlich kann Nr. 3 nicht in gowfinschtor Menge 
goliefort werden. Lagervorrato sind in den meisten Fiillon 
iiberhaupt nicht vorhandon. Nr. 3 G.M B. ist zulotzt auf 
47 s. erhoht worden, nur yon zwoiter Iland wnrdo ver- 
einzolt etwas billiger abgogeben. GieCereirohoisen Nr. 4 
ist fost zu 4G s. 6 d. Nr. 1 ist bei starterem Ango- 
bot schon zu 48 s. 6 <1. erhultlich. Graues Puddel- 
roheisen ist unyerandert zu 45 s. 3 (/., meliertes zu
44 s. 9 (1., weifies zn 44 s. 3 (?. In H a m a t i t r o h o i s e n  
lioRen Preis- und AbSatzYorhaltnisso sohr zn wiinschon. 
Der Preisabstand von Clevelamleisen betragt jetzt nur 
noch 3 n. wahroml er sich normaler Weise auf 10 $. stellon 
miiRte. Gemischto Lose dor Ostkiiste wurden zuletzt zu 56 s. 
abgegoben. Dio Rbheisońausfuhr dos Clovelanddistriktos 
blieb im Juli woit hinter dor dos Yonnonats zuruck, 
und die Ziffern sind dio niedrigsten, dio man seit
11 Jaliren im Monat Juli yerzeichnet hat. — Auf dom 
F e r t i g o i ś e n -  und  S ta li  lm  a r  k to  haben violo Werke 
Miiho, einen lcidlich rogolmaRigen Betrieb aufrechtzuerhalton. 
StahlschiffsplOTton haben zuletzt um 2 s. C d. horabgosetzt 
worden miissen und werdon nunmohr zu 5 L .  12 s. G d. 
augoboten; eisenio gehon zu 6 L .  10 s. Sciiwoto Stalil- 
schionon, dio sich langoro Zeit am boston behauptoten, 
sind inzwischon auf 5 L .  5 s. znruckgegangen. Schilfs- 
winkel in Stahl notieren 5 L .  10 s. Gewóhnlichos Stab- 
oison is t unvorandert zu G L .  10 s.

Yom b e  Ig i scl ion Eisenmaikto ist im einzelnen wenig 
Nouos zu borichton. Die Roheisonpreiso sind unyorandort, 
im iibrigon ist das Geschaft still, da dio moiston Werke 
sich bis zum Soptember yersehen haben. Fortigeisen- 
nnd Stahlerzongnisso konnten in letztor Zeit zum Teil eine 
bossere Nachfrago yerzęicltnen; auch sind, zumal mit 
Itiicksicht auf dio holien Kohlenproiso, Proisnaithlasso jetzt 
solton mehr gewahrt worden. Ilandelscisen Nr. 2 be- 
hauptet sieli fiir dio Ausfnhr jetzt fest auf 125 bis 
127,50 Frcs.; fiir Belgien werden 5 Frcs. mehr erzielfc. 
Trager notioron fiir dio Ausfnhr 108.25 Frcs. bis 110 Frcs., 
fiir Belgien 125 Frcs.

Der f r a n z ó s i s c h o  Kisenmarkt zeigt auf der ganzen 
Linio wfinig Lcben. Namontlich in Paris laGt die Nach- 
fnigo wiedornm sehr zu wiinscheu. Handelseisen Nr. 2 
erziolt nicht mehr ais 157,50 Frcs., Trager liabon sich 
etwas bosser, auf 170 Frcs., behauptet. Im Norddopartemont 
sind die Worko lcidlich boschaftigt, docli sind die Preiso 
fiir Handolsoison hior bei 150 Frcs. angelangt, wenngleicli 
offlziell 5 Frcs. mehr notiort werdon. Trager erziolen auch

hier 170 Frcs. Etwas gunstigor gostollt sind dio Werke 
an dor oberen Marne, dagogen herrscht Stille in allen 
iibrigon Distrikton.

D ie L age  d e r  E isen - u n d  S ta h lin d u s tr ie  in  d e n  
V e re in ig te n  S taa ten . In Eisen und Stahl war der 
Goschiiftsvorkehr im Monat Juli ziemlich ruhig, sowolil 
infolgo der Jahreszoit, da in diesem Monat rogolmafiig 
zahlroicho Fabriken zwocks Vornahino yon Keparaturen 
und zur Invonturaufnabmo zeitweilig geschlossen werdon, 
ais auch infolge der Wirron auf dem Arbeits- und dom 
Sokuritatenrnarkto. Dio sich fast iiber das ganzo Land 
ausbreitende Streikopidoinio und dio Kursrtickgange an 
dor Eilbktonbórso haben auf vielo Konsuinonten einen de- 
primierenden Einflnfi ansgeflbt, sodaG dor Umfang des 
neueii Geschaftes hinter den Erwartungon der Prodnzenten 
zuriickgoblioben ist. Dio gonannten boidon Faktoren haben 
jedoch ilire Bcdcutuug ais storende Momento der bisherigon 
gescliaftlichou Prosporitat zum Teil bereits wieder oin- 
gobuGt. Donn ebenso wio die Eriiteanssichten, die noch 
vor kurzem zu Besorgnisson AnlaG gaben, sich inzwischon 
so giinstig gostaltet haben, daG ein roicher Erntoertrag 
ais gosichert botrachtot werdon darf, und der Handel dahor 
ein gntos und lohnendos Ilerbstgoschaft erwartot, ebenso 
schoint auch bozOglich der Arbeiter- und finanziellon 
Schwiorigkoiten das Schlimmsto iiberwundon zu soin. Und 
da dor zeitweilig durch dio Streiks beeintrachtigte Konsum 
immor noch auCerordentlich groG ist, wiihrend dio Koti- 
snmenten sclion soit oinigor Zeit eine Pol i tik dor Zurfick- 
haltiing befolgt haben, so werden sie sich in Kiirzo go- 
zwungon sclion, zur Ernouerung ihrer Yorrate an den 
Markt zu kommen. Man orwartot daher allgemein fur don 
Monat August das Eintreten einer lebhaften Kaufbewegung. 
Befiirchtungon, dio wunderbaro Prosporitat, deren sich dio 
umerikanischo Eisen- und Stahlindustrio nun bereits seit 
einigen Jaliren orfreut, habe ihr Endo erreicht, sind 
koinesliills begriindet, und die Aussichtcn fur don Rest 
des Jahrcs sind sehr ermutigender Natur.

Fiir don riesenhaften Verbranch spricht dio 1’atsache, 
daG uusor Land gegonwartig Roheisen zur ltato yon 
1 750 000 tons per Monat oder ca. 19 Mili. t per Jahr 
produziert, mehr ais GroRbritannion und Deutschland zu
sammen, und daG trotzdem in don mit dem 30. Juni d. Js. 
beondoten zwolf Monaten naliezu oino Million tons aus- 
landisches Rolieiseu hior Absatz gefuuden hat, wiihrend 
die ais unverkauft gomeldeten Yorrato nur dom Konsum 
woniger Tage entsprechen. Es beweist das deutlich, daG 
dio dorzoitigo Koheisen-Ausbeuto sich nicht an den Iloch- 
ofen ansammolt, sondorn in den aktiven Konsum flbergeht. 
Welin trotzdem die Roheisonpreiso in den letzten Monaten 
ansehnlich gefallen sind, so erklart sieli das daraus, daG 
die Vorkehrsstórnngon, infolge deren wahrend dor Winter- 
munatc fiir einen kleinen Teil der łtoheisenproduktion 
aufiergowóhnlich hohe Preiso bezahlt wurden, nunmehr be- 
hobeu sind und dio Preisbildung nicht mehr beeinflnssen. 
So notierto Alabania-GieRereieison (Southern fouiulry iron 
Nr. 2) im Marz v. .1. 12 Doli. per ton, ein Preis, der 
den Prodnzenten gnten Nutzen gowahrte. lin Frrtbjalir 
dieses Jahros wurden dagogen fur einige Posten der gleichen 
Eisonsorto bis zu 10 Doli. mehr bezahlt. Wenn also in 
letztor Zeit dio sudliehen Iloheiseiiproduzenten wiedorholte 
Proisermafiigungen yorgenómmen haben, um die Nachfrage 
a n z u r e g e i i ,  nnd laut noneston Meldungen in Southern foundry 
iron Nr. 2 groCe Abselilusse; zur Basis voii 12 Doli. per ton
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stattgefunden liaben, so bedeutet das nur die Wiederher- 
stellung normaler Verhaltuisse. Im Zentral-Weston, welchor 
drei Viertel zu der Eolieisen-Produktion des Landes beitragt, 
hat noch nicht e in  Hochofen dio Tiitigkeit aus Mangol an 
Auftragen einstellen mOssen, vielmehr liaben viele Ofen 
ihr Produkt bis zum Oktober und manche noch darflber 
hinaus verkauft.

Fiir die Lage dos Geschaftes ist die Tatsache von 
hervorragonder Bedeutung, dafi Endo Juli eine Erneuernng des 
Stahlkiiippel-Kartells seitens der groBten Stahlgesellschaften 
des Landes stattgefunden hat. Drei Jahre sind es hor, daO 
dieser „Pool“ nach einem heftigen Konkurrenzkampfe der 
leitenden Stahlwerke ins Leben gerufen warde, doch war die 
Yereinbarung nur von kurzem Bestande, da infolgo eiuor das 
Angebot ubersteigonden Nachfrage die Stahlpreiso alsbald 
um 5 bis 6 Doli. uber die von dem Karteli festgosotzte Rato 
hinausgingon. Wiihrend der letzten Monato sind dio Roh- 
stahlpreise jodoch stetig gowichen, und da sie drohten noch 
tiefer zu sinkeu, so ist auf einer von den groljten Pro
duzenten eiuberufenen, in New-York letztor Tago abgehaltonen 
Yersammlung der Interessenten die friihere Yoreinbarung 
zur Kontrollierung der Preise wiederum zu stamie gebracht 
worden. Der Pool in Stalilknuppeln, dem acht Stahl- 
gesollschaften augob5ron, wird in gleicher Weise gehand- 
habt werden wio das Stahlschienen-Kartell, mit 5fteren 
Beratungen von Yertretern und tlberweisung der Ordres 
an einen Koinmissar, dessen Aufgabo es ist, die Auftrage 
je nach der Leistungsfiihigkeit und der Lage der Werko 
zu Yerteilen. Dem urspriinglichen Pool gehórten 20 Teil- 
nehmer an, diesmal sind es, hauptsachlich infolge der in- 
zwischen Yollzogenen Organisierung dos Stahltrusts, nur 
noch acht, doch dieso acht Stahlgesellschaften liefern etwa 
90 pCt. aller Stahlknuppel, welche hiorzulando hergestellt 
werden. Fur die kleinen Stahlwerke, welche ihr Roh- 
material im freien Markte kaufen miisseu, ist die Wieder- 
erueueruug des „billet-pool" durchaus kein erfreuliches 
Ereignis. Die meisteu dieser kleinen Leute liabon in den 
letzten Monaten ibre Rohstahl-Einkaufe regelmiifiig auf das 
Notwendigste beschrankt, in der Erwartung, die Preise fiir 
Stahlknuppel wiirden noch auf 22 bis 23 Doli. per ton 
zuruckgehen. Das Karteli hat den Preis jedoch auf
27 Doli. festgesetzt, und die Kaufer werden diesen Preis 
bezahlen mussen, denn auch importierter Stahl ist nicht 
billigor zu haben. Waren dio Stahlpreiso bis auf 22 bis
23 Doli. gesunken, so hatten die Kaufer von Stahlplatten, 
Stahltragern und andoren aus billets gewalzten Produkten 
eino entsprechende PreiserraaCigung gefordert. Nunmehr 
durften sich diese Produkte auf ihrem bisherigeu Preise 
von 32 Doli. per ton behaupten, denn die Walzkosten

betragen nahczu 5 Doli. Dio- Erneuerung des Kartolls 
bodeutet somit eine Befestigung des gauzon Stahlmarktes.

Laut nouester Meldung stoht der dofinitiYe Riicktritt 
des Prasidenten der U. S. Steel Corp.. Chs. M. Schwab, 
bevor, worauf die Ernennung seines gegenwartigen Stell- 
yertreters, Wm. E. Coroy, zu seinem Nachfolger erfolgen 
diirfte. Schwab ist ein kranker Mann und Corey, der 
Prasident der Carnegie Steel Co., fiir den Posten sehr ge- 
eignet. Nach dem lotzten Auswoise bat die Gesellschaft 
Ordres fiir 4 666 000 t Materiał aller Art, jodoch meist 
schweres Materiał, an Haud und die Reineinuahmen fiir 
Juli werden, wie man erwartet, die Hóhe von 12 000 000 Doli. 
erreichen. Fiir das zweite Quartal d. J .  hat die Gesell
schaft Reineinnahmen von 36 499 524 Doli. gomeldot, 
gegen 25 068 707 Doli. im Yorliergehendon Vierteljahr 
und 37 662 058 Doli. im 2. Quartal 1902, ihrer bisher 
erfolgroichsten Geschaftsperiode.

(E. E. New York, Anfang August.)

H o ta l lm a rk t.

Kupfer, fest, G. H. 57 L . --- s. — d. bis 58 L . 5 5. — d .

3 Monate. . . 55 „ 5 » V 56 V 2 » 6
Zinn, stramm, Straits 128 ,, 5 )) 130 10 » —

3 Monate. . . 123 „ — » 125 » — » — »
Blei, ruhig, weiches

fremdes . . . 10 „ 18 9 , 11 » 1 » 3 ))
englisches . . 11 » 5 » ' V ')) 11 3) 7 6 »

Zink, stetig, G.O.B. 20 „ — ;; 20 » 5 » — >3

besondere Marken 20 „ 5 » » 20 » 10 — ))

N o tie ru n g e n  a u f  d em  e n g lisc h e n  K o h len -  u n d  
F ra c h te n m a rk t (Bórse zu Newcastle-upon-Tyno).

K o h l e n m a r k t .
Beste northumbriscbe 

Dampfkohle 
zweite Sorte 
kleine Dampfkohle 
Durham-Gaskohle 
bester Durham Exp 

koks . . . .  
Hoehofonkoks .

. 11 s. — d. bis — $. — d. f.o.b.

. 9 — » i) 9 „ 3 V

. 5 )) 4V2 V 5 „ 6 » »
. 8 6 » 9 „ 3 »

17 » 6 }} 18 „ — » »
. 16 » — frei am Tees.

Tyne

F r a c h t e n m a r k t .

London . . . 3 s .  l ' / 2 d.
— Hamburg .
— Cronstadt .
— Genua . .

bis 3 s. 8 d. 
„ 4 s. 9 d.

M a rk tn o tize n  iib e r  N o b en p ro d u k te . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

5. August

L. d.

12. August

Ij.
bis
s. d. L.

von
8. d. L.

bis
i.

-- _ 2 _ 17* _
— — 12 2 G 12 5
— — 9 — _ 83/4
-- — 77* - — 7 — —
— — 7 — — 6% — —
-- — 8 —

i 7 V* —

— — 13/r i ‘/< — —
-- l ’/8 — — 2 — —

— — — 55 6 — 56

d.
Teer p. g a l i o n ..................................
Ammoniumsulfat (Beckton terns) p. t.
Benzol 90 pCt. p. galion ....................

» 50 „ „ „ ...............
loluol p. ga lio n ..................................
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. galion .
Karboltóure 60 pCt...............................
Kreosot p. g a l i o n .............................
Authraceu A 40 pCt.............................
Anthracen B 30—35 pCt.....................
Poch p. t. f.o.b.....................................

12

1

55

l k  
6«/, 
7‘/» 
6
l'/4
l»/4
1
6

2

9

7
8

1*/,
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P a te n tl ic r ie l i t .
Ahmeldungeu,

die wahrend zweier Monate in der Auslegehalle des Kąiserlicheii 
Patentamtes ausliegen.

Vom 3. 8. 03 an.
24 f. S. 16 453. Yorrichtung zum Sehiiren von Feuerungen. 

Siichsische Maschinenfabrik vonn. Richard Hartmann, Akt.-Ges., 
Chemnitz. 16. 5. 0‘2.

27 b. IC. 25 320. Ventilkuhlvorrichtung fiir Hochdruck- 
kompressoren: Zus. z. Amn. K. 23944. Albert Kryszat, Berlin, 
Levetzowstr. 22. 20. 5. 03.

Vom 0. 8. 03 an.
5 d. M. 22 579. Yorrichtung zur Ennittelung des Streichens 

und Einfallens kernfahiger Schichten in Bohrlochern durch Fest- 
stellen einer Magnetnadel. Dr. Franz Meine, Hildesheim, Link- 
straGe 13. 3. 12. 02.

20 a. E. 8515. Durch das Wagengcwicht in der Klemm- 
stellung gehaltene Seilkletnme fur Seilhangebahnen. Wilhelm 
Eichner, Charków, Rafii.; Yertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., 
Berlin NW. 6. 28. 6. 02.

24 :t. D 12 839 Fullschachtfeuerung mit Zufuhrung der 
Luft von oben her, durch den Fullschacht hindurch Marcel 
Deprez u. .Tosef Verney, Paris; Yertr : Pat.-Anw. Dr B Alexandęr- 
Katz, Gorlitz, u A Ohnimus, Charlottenburg. 13. 9. 02.

Gebrauclismuster - E intragungcu.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 3. 8. 03.

5 b. 2Ó4 619. Brause zum Befeuchten der Luft bei den 
Arbeitsstollen in Grubenstrecken, mit uber den Ausstrahlóffnungen 
beiindlicher Platte. Heinrich Sclioler, Oberhausen, Rhld. 7. 7. 03.

10 c. 204 397. Das Trockengut iin Gegenstrom Yorwiirmende 
Transportvorrięhtung fiir frischen Torf bei Torfverkokungsofen. 
W. K Strenge, Elisabethfehn b. Barfiel. 27. 6. 03

13 C. 204 409. Selbstschliefiender Wasserstamlsanzeiger mit 
Ventiikegel, welche durch die mit ICugeldichtungen versehenen 
Glasyerschraubungen offen gebalten werden nnd beim Płatzen 
des Glases den Kessel durch den Dampfdruck vollstandig ab- 
schliefien. Albert Waibl, Kiel, Teichst. 3. 2. 6 03.

24 a. 204 431. Halbrunde, yerstellbare Feuerbriicke. Albert 
Domkę, Bartow. 2. 7. 03.

24 f. 504 S9G. Vierteiliger Rostrahmen mit flaehgeschlitzten 
Rostauflagestabeu. Augustin Kohlhofer und Johann Bock, 
Giiggingen b. Augsburg. 13. 6. 03.

24 g. 204 205. Durch Kettenzug zu offnender, ais Kanal-
verschlufi dienender Rahmen mit Deekel fur Feuerungsanlagen. 
Gebr. Salomon, Berlin. 9. 6. 03.

24 g. 204 441. Flammrohrreiniger mit an den gabelfórmig 
augeordneten, federbeeinfluCten, durch eine Stellschranbe fur 
jedes Rohrkaliber einstellbaren Schenkeln ahgeordneten, lialb- 
kreisformigen Kratzeru, dereń Schneiden eine Schneckeuwinduug 
bilden. Wilhelm Gladisch, Schmartsch b. Kattern. 29. 5. 02.

47 b. 204 357. Kettcn- bezw. Seilfiihrungsrolle, bestehend
aus zwei senkrecht zur Achsenricbtung yerbundenen, mit einem 
żwischen sic eingeschaltetem Abnutzungsring yersehenen Hiilften 
Salchendorfer Eisenwerke G. m. b. H., Salchendorf bei Neun- 
kirchen. 27. 3. 03.

47 b. 204 640. Kettengreiferscheibe, dadurch gekennzeichnet, 
daB die mit Langsschlitzen yersehenen Greifer behufs gleich- 
miifligeu Einstellens auf einem konischen Stahlring aufsitzen 
und mit diesem yerstellbar yerschraubt sind. Ernst Heckel, 
St Johann a. Saar. 7. 3. 03.

47 d. 204 401. Treibscheibe mit seitlichem Ring zur Auf-
nahme des Forderseiles. Maschinenbau-Akt.-Ges. „Uuion“, Essen.
27. 6. 03.

78 c. 204 060. Apparat zum Reinigen der hinteren er- 
weiterten Sprengkammer bei Bohrlochern, bestehend in der An- 
ordnung eines am Ende eines Rohres oder einer Stange dreh- 
baren Loffels, welcher durch Drehen des Apparates um seine 
Liingsachse sich fullt und aus dem Bohrloch behufs Eutleerung 
herausgezogen wird. Friedrich Anschutz, Neunkirchen. 17. 6. 03.

78 e. 204 003. Apparat zum Reinigen der hinteren er- 
weiterten Sprengkammer bei Bohrlochern, bestehend in der An- 
ordnung eines am Ende eines Rohres angebrachten, durch Draht-

zug drehbaren Loffels, welcher beim Yorziehen das Bohrmehl 
aus der Sprengkammer entfernt. Friedrich Anschutz, Neun
kirchen. 17. (i. 03.

Deutsche P atcn te .
4 a .  142 765, vom 3. Dez. 01. A r n o  M a s  M u l l e r  

in O b e r p l a n i t z  b. Zwickau.  Grubcnlampe mit 
Reflektor.

Der dio Flammc nach Art derLokomotiylaternen umschliefiende 
Reflektor ist in der Mitte geteilt. Seine obere, den Schornstein 1 
tragende Hiilfte wird mittels der beiden Magnetyerschliisse g, h 
oder sonstwie an dem die untere Reflektorhalfte i tragenden 
Lampenteii a befestigt. Die obere Reflektorhalfto ubergreift don

oberen, freien Rand der in eine Nut, einen Flansch oder dergl. 
der unteren Reflektorhiilfte eingesetzten Glasscheibe mit einem 
ebensolchen Flansch oder dergl. Die Seheibe kann daher nur 
nach Losung des Verschlusses entfernt werden.

5(1. 143 286, vom 11. Marz 02. K a r l  K l e i n b e r g  
in L i b u z i n  (Bohmen). Selbsttatiger Schachtverschlufs, 
bei dem das Offnen der Schiebeturen durch Sehragstellen 
der Laufschienen erfolgt. Zusatz zum Patent 134 448.

In der Schachtyerkleidung siud auf den Wellen 1 bezw. 2 
lose drehbare Fanghaken a, bezw. a2 angeordnet, welche yer
mittels der Bolzen e, bezw. e2 yon den YerschluOhebeln 3 bezw.
4 mitgenommen werden.

Die Fanghaken bezw. a2 fassen, falls die Turen geschlossen 
sind, die an den Hiingestaben der Turen angebrachten Stell- 
stifte b, c, bezw. bj c-^.sodafi jedes Zuruckrollen der Turen vcr- 
hindert ist, und ein Offnen und Schliefien der Tiiren erst dann 
erfolgen kann, nachdem durch den Fahrstuhl oder yon Hand die 
Feststellvorrichtung gelost ist.

Auf der Zeichnung ist der Augenblick yeranschaulicht, in dem

der rechte Forderkorb yor der Schachtoffnnng angelangt ist.
Die Rolle 7 ist vom Forderkorb hochgedriickt und hierdurch 

die Welle 2 gedreht. Infolge der Drehung der Welle 2 ist der
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Versehlufiliebel 4 mit dem Fanghaken a, 
gehoben, die Laufschiene fur die Tur 8 hat 
sieli schrag gestellt, und die Tur 8 ist hinter 
die TUr 9 gerollt, wo sie durch den Fang
haken a,, der iiber den Stellstift c, greift, 
festgostellt ist. Sobald der Fonlerkorb die 
Schachtoffuung Yerlafit, senkt sich mit der 
Rolle 7 die Schiene wieder, der Stift c, tritt 
aus dcm Fanghaken n, aus und die Tur 
rolit vor dio Seliachtoffnung.

■10 ii. 1-13391, vom. 0. Dra. 00.
II. Ł. I l e r r c n s c l i m i d t  in P ą r i s .  
Yerfahrtn tu r  Jlćlioiidlung seliuefel- 
armrr Nickelnrsc.

Die Erze werden zunachst anf hoch- 
prozentiges Eiseunickel verschniolzen, welches 
alsdann eine Schwefelung erfahrt. Diese 
geschwefelte Śchmclze wird in einem Kon- 
verter vom Eisen befreit, sodami tot ge- 
riistet und .schlieRlich in bekannter Weise 
rednziert.

7S(>. 142 990, vom 27. April 02. 
W. N or r os  in Schalko .  ElcJctrischer 
Zihuler-

Die Zunderdrahte sind durch Metall- 
riihrchen r ersetzt, in welche dio Strom- 
zuleitungsdriibte d hineingestoekt uud dann 
durch Zusainmenkneifcn der Rohreheu be- 
festigt werden. Es soli hierdurch die Gefalir 
der Aufliebtliig der Isolierung der Bohrloch- 
(I.eitungs-)drahte d beim Besetzen des Bohr- 
loches verringert werden.

Patcn te der Ter. Slaaten Anierlkas.
77.V163, Yom 13. Jan. 03. Hir i im L. J a c k s o n  in 

D e s - m o in e s ,  Jowii. Yorrirlihiny suw selbśltfił^ycn 
llocltfteben der hinbren Kmlcn der llodrusi l-ieiun in 
Fih-dwjfSteUcn bel Ankuuft dergclbm an der llihigebank.

Das auf dem Boden des Fiirdergestells angeordnete, den 
Fimlerwagen tragende GJeisstuck 14 ist vorn an einem in den 
Seit.enwiindeii des Fiirdergestells drehbar gelagerteu (Juerbolzen 
15 und liiuton an einem frei zwischen den Gestellwiinden liegenden 
Querbolzeu 10 hefestigt. An den Seitenwanden des Gestells ist 
ferner in geringem Abstande vom lioden des Gestells je ein in 
Itichtung der Bodcnsehieneu 14 liegender zweianiiiger Hebel 17 
drehbar befestigt. Die hinteren Arnie dieser Hebel sind durch 
kurze Kettenstiieke mit dom hinteren (jnerbolzen 10 Yerbuuden;

In der Hangebank 23 ist eine den Rdzeń 15. 10 parallele 
Stange 20 drehbar gelagert, welche durch ein Hebelwerk nut 
einem zweiarmigen, mit einem Arm in den Schacht ragenden 
H ebel:!:! Yerbuuden ist nud au den Seiten je einen Haken '2:* tragt.
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Bevor der Boden des Fordergestells bei dessen Auffahrt die 
Ebeue der Hangebank erreicht hat, schlagt das Stiick 30 des 
Gestells den Hebel 33 zuriick nnd dreht dadureh dio in der 
Hangebank gelagerto Stange 2'!, sodafi die Haken 29 sich iiber 
dio vorderen Arnie der hinten mit den hinteren Enden der 
Bodeuschienen 14 des Gestells verbundcnen Hebel 17 legen. 
Das FSrdergestell steigt nun noch ein knrzes Stiick bis zum 
Antreffen des Gestellbodens an der Hangebank und es werden 
dadureh die Hebel 17, dereń Yordeio Arme durch die Haken 29 
festgehaltcii werden, gedreht und nehmeh die hinteren Sehigii- 
endeu liocb, so daB der Wagen von selbst in don Wipper 37 liiuft.

Die Figur zeigt in ausgezogenen Linieli die Stangen 17 und 
die Scliienen 14, sowie den Hebel 33 in der Lnge nach Aiikunft 
des Fordergestells au der Hangebank, in gestrichelteu Linien in 
der Lage yorher.

7.19 343, vom 27. Jan. 0-3. A r t h u r  L a n g e r f e l d  
in S c r a n t o n ,  P o n n s y l v a n i e n .  YorrichluugzurScheiduny 
roii Ko/den und Bergen a u f IrocJcenem Wegc.

Den wesentlichsten Bestandteil der Vorrichtung bilden eine 
oder mehrere schiefe Ebenen von solcher Neigung, daB die yorher 
grob klassierten, von einer besonderen Zufuhrungs- und Ver- 
teilungsYorrichtung in parallelen Reilion und in jeder Reihe zu 
einzelnen Stucken hinteroinander aufgegebenon lCoiilen und Ber go 
je nach ilirer Sehwere, Gestalt und Oberfliiihenbeschalfenheit 
wahrend des Hinabgleitens auf der Gloitbahu verscliiedene 
Geschwindigkeiten orlangen kiinnen und demgemaB unten ani 
Eude der Gleitbahn Yerschieden weit wegspringen und so 
sortiert werden.

Der Aufgabebehiilter A besitzt eiiion geneigten, nicht ganz 
bis zur Yordęren Trichterwand a reichenden, geneigten Boden a'. 
Die Wand a besitzt unten eine Reihe nebeneinander Jiegender 
Durchtrittsóffnungen fur das Gut Untorhalb dieser Offiiungen 
und in Fortsctznng des festen Trichterbodens a' erstreckt sieli 
der bewegliche mit Rippen Yersehone Boden c, welcher vor der 
Wand f  des Behiilters BO Durchfallschlitze d besitzt. Die zu

sortierenden, ungefiihr gleich groBen Stueke des Gutes treten 
durch die Offnangen in der Wand a des Trichtcrs A in einzelnen 
Reibeu durch die Rillen des bewcgtcn Bodens e und fallen durch 
die Bodeiiiillnungen d desseiben einzeln vor den in Ituttolbowegung 
versetzten Gitterschieber D, durch den sic Stiick iiir Stiick auf 
dio mit Rillen verschene Rutschbahii p fallen. Diese fuhrt sie 
dem mit Zirkularrippen versehenen Mantel der umlaufenden 
Trommel E zu, welche nur mit einem geringen Teile ihres 
Umfanges in die Bahn des Gutes ragt und das Gut gut Yerteilt 
unii in einzelnen Stucken der Scheidenache F  zufiilirt. Besondere 
Anorduungeu sind getroffen zur VerhQtung von UnregelmaBig- 
keiten in der Aufgabe und Yerteiluug des Gutes.

Die Schoidefiaclie F  ist im gezeichneten Ausfiihrungsbcispiel 
in der Weise fortgesetzt, daB unter dem unteren Ende derselben 
eine entgegengesetzt geneigte Platte F' angeordnet ist, dereń 
oberer Rand im Bogen um den nach unten gebogenen Rund von F 
herumgeschwungcn ist Die einzelnen verscniedcn rasch gleitenden 
StUcke Yerliereu dadureh beim Ubertritt von F auf F' wenig 
von ilirer Geschwindigkeit. Sio werden aber auf ihre andere Seite 
umgekehrt, so daB auch die Yorher oben gelegene Seite des
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einzelnen Stiickes jetzt zur Bestimimuig der Geschwindigkeit des 
Stiickes mit heraugezogen wird. Dies ist besonders wiclitig fur 
durchwachsene Stiicke.

Die Platto F ' hesitzt am unteren Endo cino Prellleistc II. 
Boim Auftreffon auf diese erhalten die schneller fallendeń Kolilen- 
stiicke, sowio auch ein Teil der durch wachsenen Stiicke einen 
grofieron Schwung ais die langsamer falląnden Bergstiicko. Jeue 
iibersteigeu daher den vor der Prellleiste H gelegeueu Kiickcn 
M und fallen von der darau anschliefionden Rutschnache F" iiber 
dio Prellkante H" in die Behalter P 1, P3, P J, wiihrend die Berg- 
stiiche an Jl entlang auf dio Platte F- ui d von da iiber die 
Prelioiste II' in die Behalter P', P* fallen.

719 397, vom 27. Jan. 03. R o b e r t ,  E. W a n g h  
u. E u g o n o  W u n g h  iu Donyor ,  Co lo rado.  Troc.cn  
arleileiuhr Schuttełherd mit endloscr Plamie und unter 
derselbcn angeordneten, m it der Planile b^weyten Magneten.

Fig, 1 ist eine Gesamtausicht, Fig. 2 ein Sclinitt quer durch 
den Herd nach yy.

Der umlaufemle Herd wird von zwei umlaufenden Banderii 
gobildet, und zwar einem inneren, luftuiidurchliissigen Band 21 
und dem aufioren, luftdurchliissigen, mit Randleisten versehenen, 
oigentltchen Arbeitsband 17. Zwischen den beiden Bandem sind 
iu kurzeń Abstiindcn hintereinander quer zur Bandrichtung 
liegendo Klektromagnete 20 angeordnet. Mittels seifclich an dem 
iiuBeren Bando 17 befostigter Raudbander 10 liiuft das Doppel- 
band ilbor je zwei an den Emlen des Schuttolrahmcns 12 go- 
lagerte Rollen. Innerhalb dieser Rollenpaare ist in der oberon 
Halfte des Rahmens 12 zu beiden Seitou der zwischen den 
Banderii 17 und 21 befindlicheu Maguetkammer je eine Wind- 
kammer 13 Yorgesehen.

Fig: 2.
Die eine Kammer 13 hesitzt ein seitliches Ansritzrohr 33, 

welches bei der Ilin- und Herbewegung des Rahmens 12 auf 
dem mit dem Vontilator 31 yerbnndenen Windzufuhrnngarohr 32 
hin- und hcrgleitet.

Von einer beliebigen Stromquelle 23 fuhreu Leitungsdrahte 24,
25 in die beiden Wiudkammern 13, in denen sie mit den Kon- 
takten 22, uber welche die Elcktromagneto 20 mit Kontakt- 
starken 26 gleiten, verbunden sind. Es worden so nur die 
Etektromaguete der jeweils oberen Halfte des Doppelbandes 
erregt, wahrend dio Elektromagueto nach Passieren der Wiml- 
kammorn 13 uud Autritt des Rucklaufs unterhalb der Kammern 
13 ihren Magnotisinus wieder verlieren.

Von einer Welle 30 aus erhalten der Vontilator 31, die 
Umlaufrollen fur das Doppelband und das Schiittelwerk fiir den 
Rahmen 12 'ihren Antrieb. Das durch Trichter 45 auf das 
Band 17 gegebene Erz uuterliegt den gleichzeitigen Einwirkungcn 
der Schut-teibewegung des durch das Band 17 tretenden Wind- 
stromes und der Magnete 20. Der Gang wird am unteren Ende 
des geneigt angeordneten Bandes und das Haltige am oberen 
Bandende ausgotragen. Infolge der Lage der Eiektromagnete 
quer zur Bandrichtung bilden sich Quorstreifen von magnetischem 
Materiał auf dem Band, welche das etwaige Abgehen nicht- 
magnetischer Ko!iz,ęiltrate mit der Gangart Yerhindern.

720 338, vom 10. Febr. 03. R i c h a r d ,  B. Emino us  
iu G a l e na ,  K a n s a s  u. N e w t o n  M i l l e r  i n J o p l i n ,  
Mis sou r i .  FestdehcnĄcr Scliiannnrimdlitrd.

Der Herd 4 rulit auf dem Tragstern 2, 3, in welchem in 
der Mitte dio Hiilse (i gchalten wird. Auf dieser ist der mit 
einem durehbohrten Schaft 14 vorseEeiic, his auf ringsum vcr- 
teilte Austrittsoffnungeii 20 am Boden geschlosscne Aufgabe- 
zylinder 13 drelibar gelagert. Durch dieBohrung des Sclmftes 14 
und die Hiilse 0 gelit die senkrechte Welle 12, welche oben 
Gewinde besitzt und von der ein Schneckenrad bildeuden Mutter 38 
bei Drehung derselben durch die Schnecke 41 bezw. das Schnecken- 
rad 43 herauf- oder hcrabgeschobcn wird. Unten triigt die 
Wello 12 don in der Hiilse 0 verschiebbaren Kolbeu 7, welcher 
vennittolst dęs Tragsterns 8, 9 einen sich gegen den auGęren 
Rand der Ilerdplatte 4 unter Abdichtuug anlogend n Zyliuder- 
mantel 10 triigt.

Mit der Welle 12 ist oberhalb des Triebwerkos 15, iii, 17 
fur die die Welle 12 lose umschliefiende Aehse 11 des Zylinders 13 
ein Querhaupt 34 Ycrbundeu, von welcher Stangen *33 lierab- 
gelieu, die mit Annen 22 in den Zylinder 33 reichen. Die bei 
der Drehung des Zylinders 13 feststelienden Arnie 22 dionen 
ais Rulirer fiir die iu den Zylinder gegebene Trilbe.

Auf dem Zylinderboden rollende, von den Annen 22 aufge- 
haltene Kugeln sorgen fur die Zerkleincrung groberer Stiicke 
und Freihaltung der Óffuungen 20. Unten ist um den 
Zylinder 13 der mit Nut und Fedor mit demselben verbundeuo 
Ring 29 gelegt. Iu eine aufiere Riugnut desselbeu ist ein 
zweiter Ring 32 lose eingelegt, an welchem die Stangon 33 an- 
greifon. Mit Zylinder 13 uud Ring 29 rotieron die vou dem 
Ring 29 mittels der Arnie 36 getrageńen Biirsteu 37 iiber den 
Herd 4 hin, sowie ferner der unter den Austrittsoffnungeii 20 
des Zylinders 13 liegende Konus 23, vou dem die Trtibe iiber 
den festen Konus 24 und von da durch die durchlocherte Iiand- 
rinne 25 desselbeu auf die Ilerdplatte 4 fliefit.

Entsprechend dem Auwachseu der Erzschicht auf dcm Herdo 1 
wird durch Drehen der Schnecke 40 dio Welle 12 mit den 
Biłrsten 37 und dem Zylindermantel 10 gehobon, welcli letzterer 
dem Herdsatz oinen festen Halt nach auRen gibt (in der Figur 
gestrichelt). Hat der Herdbelag die gewunschto IlCdio erroicht, 
so wird dio Triibezufuhrung unterbrochen, Frischwasser zu- 
gegeben, die Schnecke 40 ausgekuppelt und mittels dos Schnocken- 
rades 43 die Welle 12 mit deu Biirsteu 37 und dcm Zylinder- 
mantel 10 aUmahlich wieder gesenkt.

721591, vom 24. Febr. 03. J o h n  H. M ic h o l so n  
u. Mi l l e r  La  Motho B o r g l u m  in B u t to ,  Mon tana .  
Stofsherd.

Der Herd erhiilt aufier seiner Hin- und Herbewegung iu dor 
Liingsrichtung am hinterou Ende eine seitliche, veraiiderliche 
Ausschwonkung.

Fig. 1 ist eiue skizzierte Aufsicht. mit uber dem Aus- 
schwenkmechanismus weggeschnittener Ilerdplatte, Fig. 2 zeigt 
den Aussehwenkinechanismus in Richtung des Pfeils in Fig. 1 
gesehen.
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Der Hord ist anfKagOln gelagert. Die hinteren Lagerschalen 
sind wegcn der seitlichen Ausschwonkuug an diesem Herdende 
grSÓer ais die vorderen Sclialen.

Behufs der Ausscliwijnkung des Hęrdcs bei seiner Hin- und 
Herbewegung in der Langsricntung ist hinten an der Unterseite 
der Herdplatte ein Silft o befestigt, der von der Óse m des 
Armes t  iimfaSt wird. Der Ann t uingreift mit einem zweiten 
Auge v den auf dem Hebel z befestigten iśtift x. Der Hebel z 
ist um p drebbar und mit Bezug auf die Herdachse yerstellbar.

Das hintero Herdende boschreibt infolge der gelcukigcn Ver- 
biudung der Zapfen o und x bei der Hin- mul Herbewegung 
des Ilerdes einen Bogen mn x, der je nach der Einstellung des 
Hebels z zur Herdachse yerschiedeu ausfiillt.

BHcherscluiu.
Gemoinf&fslicho D ars te llu n g  des E isenhu ttonw esens.

Herausgogeben voin Vorein Deutscher Eiseuhutton-
leuto. 5. Auflage. Kommissions-Yerlag von August
Biigol, Dusseldorf. Preis gebnnden 3 JL

Das yorliogende Buchlein bietet eine audi dem Laien 
Yorstiiudlicho Darstellung des Eisenhuttenwesens. Wie sehr 
eino solbho Darbietung in unserer Zeit einem dringenden 
Bodiirfnis entspricht, liifit der Umstand erkennen, dafi das 
Werkdieu seit 1889, wo es zum ersten Mai ersehien,
5 Auflagen erlebt bat. Es zerfiillt in zwei Toilo, in 
dereń erstem Herr Huttendirektor Beckert, Duisburg, in 
knapper Darstellung und grofien Zflgen die technische 
Seite des EisenhiUtenwesons beliandelt. Zuerst wird der 
Begriff ,.Eisen" erklart, dann folgou: die Klassifikation des 
Eiseus, die Darstellung des Boheisens, der Bau und Betrieb 
des Hochofens und seine Erzeugnisse, das Herdfrisdien, 
Puddolu, KoiiYortor- und Martinprozesse, Tempera, Zemen- 
tieren, Eisengiefierei, Schmiodon und Walzen, dio Prufung dos 
Eisens. Die Beigabo zahlreidier Toxtbildor kommt der Klar- 
heit der Darstellung sehr zu statten. Wahrend dieser erste 
Teil, der selbstverstaudlieh don ueuesten Portschritten dor 
Eisenhiit ten technik Rechnuug tragt, gegen die vorige Auf
lage fast uiiYerandert bleiben konnte, bat der zweite, 
von Herrn Dr. ing. E. Schródter bearbeitete wirtschaft- 
liche Teil, der insbesondere eine vergleichende Darstellung 
des Eiseugewerbes iu den einzelnen Landem bringt, viel- 
fache Erweitcruugen orfahren, die den Anderungen in der 
Wirtschaftlichen Lago der Eiseiiindustrio entspreehou. So 
sind neu hinzugekommen die Kapitel; „Das Kartellwesen 
in der Eiseiiindustrio und „Eisonpreise", und ferner ist der 
Anhang, der frOlier schon die Listo der deutschen Hocli- 
ofen-, Stahl- und Puddelworke braehte, orgauzt durch Auf- 
nahme der Listę der deutschen Trager-, Schieneu-, Stab
eisen-, Baudeisen-, Grobblech-, Feinblech-, Draht- und

ROhren-Walzworko sowie der deutschen Rohrongiefiereion. 
Das ganzo umfassende Zahlenmaterial des wirtschaftlichon 
Teilos ist, soweit móglich, bis zum Jalire 1902 naęhge- 
tragen und vervollst;indigt worden, sodafi das Werkdieu, 
das koiher bosonderon Empfehlung mehr bodarf, auch in 
diesor liinsicht dem noueston Stando der Dingo gcrnclit 
wird. Dr. J.

Z um  2 5 ja h rig en  G e d e n k tag  d o r S auersto ffverflussi- 
gung . Von Dr. B. B o r c h a r d t ,  Weimar 1903 boi 
Carl Steincrt.

Die kloino, 31 Seiten umfassendo Broscliuro stellt 
einen Sonderabdruck aus der „Zeitschrift fiir komprimiertc 
uud flfisśigo Gaso sowrio fiir die Profiluftindustrie" dar 
und ist Raou l  P i e t e t ,  dem geistvollen Forschor, gc- 
widmet, dem os ais erstem gelang, dio praktisdie Moglicli- 
keit dor Yerflussigung des Sauerstoffs einwandfrei dar- 
zutun.

Nach einer kurzeń Einleitung entwickolt dor Verfassor 
in sehr klarer Weise die Begriffe Gas und Dampf und 
zeigt, wio durch Anderung der Druck- resp. Yolumon- 
Yorlialtnisse sowio durch Anderung der Temperatur ge- 
sattigter Dampf in ungesattigten, d. h. Gas und letztores 
wieder in erstoren umgewaudelt worden kann. Werden 
Druck und Temperatur gleichzeitig im gleichen Sinne 
variiert, so ist der Erfolg ein orhóhter. Dav y  und 
F a r a d a y  waren die ersten, welclio auf diesem Wege Gaso 
zur Yerflussigung brachten und nach des letzteren unifang- 
reichen TJntersuchungen existierten schon im .Taliro 1845 
nur mehr 6 Gase, dereń Verflussigung noch niclit golungon 
war. Es waren dies Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff 
sowie Kohlenoxyd, Stickoxyd und Sumpfgas (Mothan). 
Selbst bei der niedrigsten erreichbaren Temperatur, — 80° C., 
und Drucken von 2800 Atmospliaren war keino Spur von 
Vorflussigung dorsolbon zu bemerken uud nachdem auch 
N a t t o r e r s  Yorsuche 1844 ergebnislos goblieben waron, 
sali man diese Kórper ais stets gasformig an und legto 
ihnen die Bezeichnung „permanonto Gaso" bei.

Schon vor dioser Zoit hatte abor C a i g n a r d  de L a t o u r  
und spator Dr ion und andere Erscheinungen bemerkt, dio 
auf einem Obergangszustand żwischen Fliissigkoiten und 
Gasen hinwiesen und Yornehmlich in der Ahnliclikeit der 
Ausdehnungskooffizienten beider bei hohen Temparaturen 
und hohen Drucken zu Tage traton. Ein sehr eingehendes 
Studium derselben fiihrto dann 1869 A n d r e w s  zur 
Formulierung dos Bogriffs des kritischen Punktes, indom 
er zoigto, dafi jodem Gase eine bestinunto Temparatur 
eigon sei, oberhalb welcher dassolbe mit koinon Mitteln 
zu einer Flussigkeit kondensiort werden konne. Da woitore 
Untersuchungen ergaben, dafi fiir verschiedene Gase die 
kritischon Punkte hftufig sehr weit auseinander liogen, so 
durfto man fur die sog. permanenten Gaso ebenfalls die 
Esistenz kritischer Punkte, wenn auch ev. ais sehr tief 
liegend, mit grofier Wahrscheinlichkeit annohmen.

Die Wichtigkoit dieser Annalime wurde fast gleichzeitig 
durch C a i l l e t o t  (2. Dezember 1877) und P i c t o t  
(24. Dezember 1877) erwiosen, welchen cs unabliangig 
Yoneiuandor golang, don Sauerstoff zu verflussigen. Wahrend 
C a i l l e t e t  aber nur oinen dichten Nebel erhalton liatto, 
gewann P i c t o t  den Sauerstoff tatsachlich iu Form von 
Flussigkeit und glaubt Yerfasser daher, letzterem die Ehre 
der Prioritat zusprechon zu durfon, ohno abor C a i l l o t e t s  
Yerdienst in Abrede zu stellen.
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AnschlieGend daran folgt oine eingolielido Beschreibung 
der Versnebsauórduung und dor Exporimoute beidor Forsclior, 
dor eine anscbauliclio Skizzo von P i e t o t s  Apparaten bei- 
gegeben ist. Dosgloicbcn wird ein interessanter Auszng 
aus einem Briofe des lotztorcn mitgeteilt, in welcliera 
P i c t o t  den Zweck seiner Yersnęhe nabór erlauiert und 
nóchmals die Bedingungon zum Gelingen derselben aus- 
fiihrt, sowie dio Yorsucbsanordnung eingobond bescliroibt. 
Endlicli findon wir oin Schreibon vom 14. Januar 1878, 
worin er iiber dio ibm ebenfalls gelungono Verlliissigung 
des Wasserstofls boriebtet.

Znm Scblusso bospriebt dor Verfaśser in wonigen 
Worten die industriello Bedoutung des Sauerstoffs und 
bebt bervor, dafi P i e t o t s  neueste Methodo zur Darstollung 
desselben aus Luft besonders aussicbtsreicb ersclieino und 
wobl in Zukunft berufon sein worde, der Menschheit reinen 
Sauerstoff in grofiem Mafistabo zn liefern. Letztere An- 
siebt wird jedocli niebt von allen geteilt. Es stebon sich 
in dieser Ilinsicht hauptsachlich zwoi Vorfahren gegenuber, 
dasjonige L in  d es und das Yororwahnte, und beide unter- 
scheiden sich YOrwiegend in der Art, in welcher dio Luft 
YÓrfliissigl wird. L in de  benutzt zur Abkiihlung der zu 
Yerdichtenden Luft unter ihren kritischen Punkt ab- 
wechselndes Komprimieron, Kubień und Entspannon der- 
solben unter Anwendung hohor Drucke von 200 Atm. und 
dariiber in einer komplizierten Apparatur. Nach P i c t e t s  
Metbode goht man dagegen yon einem schon Yorlnindonen 
Quantum fliissiger Luft aus, kuhlt mit dieser die zu vor- 
flussigende auf — 180 rt und darunter und kann sio daranf 
mit sehr geringem Druck you ca. 4 Atm. zur Verflussignng 
bringen. Die zur Kuhlung vorwandto Luft yordampft liier- 
bei natiirlicb; doch soli man im Kondensator ebensoviel, 
wie verdampfto, orbalten, zuzuglich eines Quantums, das 
der aufgewendeton Komprossiousarbeit entspricht. Die 
Gowiniiung des reinen Sauerstoffs wird darauf in Kolonnon 
Yorgenommon, dio in ihrer Konstruktion und Yorgloichs- 
weisen Arbeitsmanior den bekannten Ammoniakwassor- 
Destilliorapparaten ahnoln. Auf die theoretischen Ein- 
wendungon, dio gegen P i c t e t s  Mothode orhoben worden, 
einzngehen, ist hier nicht der Ort und wird die Prasis 
entscheidon, welchem Yerfahren der Yorzug gobiihrt.

In anschaulicher, leichtverstiindlicher Weiso geschrieben, 
wird B o r c h a r d t s  Schrift auch fiir diejenigen, welcho sich 
nicht spozieli mit dem Gogenstaud beschaftigt liabon, 
interossant sein und manche Anrogung bioton. b.
W o rte rb u c li  f iir  eino d o u tsch o  E in h e itssc h ro ib u n g .

Yon Otto Sarrazin. Vorlag von Wilhelm Ernst & Solin.
Berlin, 1903.

Die neuen Kegeln fur dio deutsche Rechtschroibung, 
dio wir den im Jahre 1901 gopflogenen amtlichen Be- 
ratungon zwischen Vertrotern dor deutschen Bundesstaaten 
und des dsterreichisclien Nachbarreiches yordanken, liaben 
uns auf dem Gebiete der deutschen Einheitsschreibung um 
einen groBen Schritt yórwarts gebracht, zumal sio nacli 
dem Beitritt dor Schweiz fiir das ganze deutsche Sprach- 
gebiet gelten. Einon offensichtlichen Mangel bedenton 
jedoch die vielon darin zngelassenon Doppelschreibungen — 
es sind iiber 400 — dio den praktischen Gobrauch nn- 
angenehm erscbweron und geeignet sind, don wirklichen 
Zweck dor Vereinbarung iiber oine einheitliche Sclireibweise 
zu einem guton Teile zu nich to zu machen. Pręudig ist 
daher das vorliogende Werkchen zu bbgrttCnn, das den 
Yorsitzenden des deifflcłien Sprachveroins, Henn Geheimen

Oberbaurat Otto Sarrazin zum Yerfasser hat und auf 
Grund der aintliehou Regeln dom Nachschlagenden stets 
eine bestimuite e i u d e u t i g e  Autwort gibt. Bei der 
Auswahl unter den zulassigen Scnfoibweisen ist der Yer- 
fasser, wie er im Vorwort bemerkt, von dem Standpnnkt 
ausgegangon, da(5 die Schreibung der einzelnen Wórter 
moglichst lauttreu, folgorichtig und einfach -sein muB, alles 
dies jedoch solbstYerstandlich nur soweit das amtłiche 
WOrterltueii und Rogelvorzeichnis es zulassen. Auf Grund 
dieser Auffassnng stellt Sarrazin 10 Regeln auf, ais doron 
wichtigste liier die folgenden wiodorgogebon sein inógen.
1. Fiir den k-Lant ist uberall dem k vor dem c, ebenso 
fur don z-Laut dem z vor dem c der Yorzug zn gebon.
2. Tages- und Nachtzeiten sind mit groBem Anfangs-
buchstaben zu schreiben, im iibrigen schreibt man in 
zweifelhaften Fallon mit kleinem Anfarigsbuebstaben. Dem 
Werkchen, das zu gutor Zeit oinnm allgemoiri empfnndenen 
Bediirfnis oiitgegeri kommt, ist oin vollor Erfolg zu 
wfmschen Dr. .T.

Z e itse h iif te n sc lia u .
(Wegen der Titel-Abkuraungen yergl. Nr. 2.)

M in era lo g ie , G-oologie.
T he soa an d  m iu i n g .  Von Lakos. S. 12/14. Min. & 

Minor. 6 Textfig. Durch Erosion und Schalentiero hor- 
Yorgorufeno Yeranderungen an felsigen Meereskuston, welclie 
Vorkommon yon Gold-, Silber- und Zinkerzen outhaltou.

Tho O r g a n  m i n i n g  d i s t r i c t .  Yon Lerchon. Min. & 
Minor. Aug. S. 1/3. G Textfig. Goologische Boschrei- 
bung. Ausbeutung des Vorkommons (Blei, Silber, Kupfer) 
durch oine Reihe von Gruben. Gruben- und Aufberoitungs- 
betrieb.

W b i t o  Ho us o  d i s t r i c t  in Yuk on  T e r r i t o r y .  Yon 
Bremor. Min. & Miner. Aug. S. 28 31. 1 Toxtfig.
Historische Entwicklung, Geologie und Zuknnftsaussichtcn 
des an Gold, Silber, Knpfor und Kobie reichen Gebiotes 

B o rg b a u to e h n ik  (einschl. Aufboroitung pp.).
W o r k i n g  a t h i c k  coa l  seam in Ben  g a l ,  Ind ia.  

Yon Adamson. Min. & Miner. Aug. S. 15/17. 13 Textfig.
I Jeb e r  d ie  V o r w o n d u n g  you N e u p e r f s  A t m u n g s -  

a p p a r a t o n  beim F u r s t  S a lm ’sch o n  B r a u n k o h l o n -  
b e r g b a u  in  Gay a  (M fihren). Von Riedel. Oost. Z.
8. Aug. S. 435/8. 6 Abb. Botricbsverhaltnisso. Erfolg- 
roicher Gebrauch des Neuperfschen Apparates bei starken 
Kohlensaureansammlnngen in dor erwiihnten Grubo.

M asch inon-, D am p fk o sse lw esen , E le k tro te c h n ik .
Ofver  de n y a s t e  f r a m s t e g e n  i m a s k i n k o n s t r u k -  

t i o n o r  vid j a r n v e r k  i T y s k i a n d  O o s t e r r i k e  och 
Belgien .  — Von Dayidsson. — Jernkontor. Annal. bili. 7. 
Reisebericht iiber die neuoston Maschinenkonstruktionon in 
doutscłien, dstorroichischon und bolgischon W&werken.

Mode rno  D a m p f k e s s e l a n l a g e n .  Yon Ilerro. (Forts.) 
Dingl. P. J . 8. Aug. S. 501/5. 23 Abb. 3. Wasser- 
rohrkessel mit goraden Rohren und getrennton \Srassoi- 
kammorn fur die einzelnen senkrechten Eohrroihen. (Forts. 
folgt.)

E i n i g e  noue U e b e r h i t z e r - K o n s t r u k t i o n e n .  Von 
Watkinson. Wiener Dampfk. Z. Juli. S. 101/103. Einiges 
uber das Woson der Uoberhitzung und die Yorteile bei
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ihrer Einfahrnng gegon dio Vorwendung gesattigton Dampfcs. 
Besprochnng separat gofeuorter Ueberhitzer. Vormeidung 
dos Spamningsabfalls boi Uoborliitzern durcli Anbringung 
von Umgohungsrohren. (Forts. folgt).

M a s c h i n e n -  und K o s s e l w a r t e r p r i i f u n g e n .  Yon 
Hanek. Wiener Dampfk. Z. Juli. S. 93/95. Botrach- 
tnng der bestchenden Yorschriften der einzelnen Staaten 
bnzflglich dieser Prufungen. (Forts. folgt).

H iittonw eson , Chom ischo Technologio , Chom ie, 
P h y sik .

Die I n d n s t r i o -  und  G e w e r b e a u s s t e l l u n g  in 
D u s s e l d o r f  1902. D as E i s e n h i i t t o n w o s e n .  Von 
1’rOlich. Z. d. Ing. 8, Aug. S. 1150/6. 27. Abb. 
liospreehuuir der ansgestellten Koksofensystenie.

D as K a i s e r l i c h  - R u s s i ś c h e  E i s ó n h u t t o n w o r k  
G n r j e w s k  im Al ta i .  Yon Stark. Z. d. Ing. 8. Aug. 
S. l i 61. 2. Abb. Kosten von Eisenstein und Koks. Be- 
schrcibnng der Anlagen.

Cond i t ion s  a f f e c t i n g  tlie c h e m ic a l  co m po s i t i o n  
of  f o n nd ry  iron.  Von Davis. Am. Man. 30. Juli. 
S. 223/6.

R e c o n t  r o a s t i n g  m e th o d s  a t  Bu t t e .  Yon Hof
man. Eng. Min. J . 25. Juli. S. 122/5. 3 Textabb.

T he E lmore  o i l - c o n c e n t r a t i o n .  Von Saneton. 
Min. & Minor. Aug. S. 6/7. I Textabh. Beschreibung der 
Ahlagfi, des Yerfahrens und der einzelnen Einriclitnngon, 
wie sin zur Yorhflttnng von Kupfererzen auf der St. I)avids 
Minę in Nord-Walos in Anwendung stehon.

Behive coke o rens .  Min. & Miner. Aug. S. 4/5.
I Texttaf, Konstruktion, Kosten und Yorteilo eines neuen 
in Indiana County, Pennśybanien, gebauten Koksofens.

N e u e s  Y e r f a h r e n  z u r  E r z e u g u n g  von K ohlon-  
b r i k e t t s .  Oest. Z. 8. Aug. S. 447. Die Salge- 
Tarjanar-Kohlcnbergbau- Gesellschaft hat ein neuos pat. 
B rik e ttie ru n g sY o rfa liro n  eingefuhrt, bei dem ais Bindemittel 
Kalkmilch zur Yerwendnng koramt. Die in flacher Form 
gepreCten Briketts werden in einer Kammer der Einwirkung 
von Raucligasen ausgesetzt, dereń CO., das Bindemittel 
in kohlensauren Kalk ńberfiihrt und dadurch das Brikett 
Y orfostig t. Die liriketts sollen im Feuer nicht zerfallen, 
sondom' ihre Form behalten. Die Kalkzumis.chnng bietet 
den Yorteil. daB entstohende schwoflige Sauren gebunden wird.

Fuel  b r i q u e t t i n g .  Min. & Miner. Ang. S. 8 /11. 
1 Textfig. Das znr Brikettiomng verwendete Brennmaterial. 
Iirikettindustrie, Verfahren und maschinelle Einrichtungen, 
wie sie in Europa und Kanada in Gebrauch steheu.

A n a l y so s  of B r i t i s h  coals  and  coke co l l ec ted  
and  compared.  Coli. G. 7. Aug. S. 313. (Forts) Fort- 
sotznng der Untersuclmngsergebnisse fur die Produkte in 
Sfid-Wales.

D er E in f l uC  de r  K or ng ró Bo  a u f  d ie  S t r u k t u r  
de r  Mas ten und S teino.  Yon MOhlhauser. Z. f. ang. 
Cli. 11. Ang. S. 761/4. 5. Abb. Raumgewichte der 
Cliamottokornklassen. Der Trockenvorgang bei den Chamotten.

Z ur G e s c h ic h te  d e r S i l i c i u m k a r b i d e .  Von Donath 
Oest. Z. S. Aug. 8. 438/41.

Die B e s t im m u n g  und T r e n n u n g  von Cyan-  
Yorb iudungon  und  dereń  Y e r u n r e i n i g u n g e n .  Yon 
Feld. J . Gas-Bel. 8. Aug. S. 642/5. (Forts.) Din Unter- 
suohnng von Hohcyan. Freies nicht an Eisen gebundenes 
Cyanalkali. LOsIiehe Eisoncyanverbindungen. Unlósliche 
Eisencyanverbindnngen.

V o lk sw ir tsc h a f t u n d  S ta tis tik .
E ino  S t u d i o n r e i s o  iu d en  Y e r e i n i g t o n  S t a a t e n  

von A me r i ka .  III. Lohne und L o l in sy s to m e .  Yon 
Molier. Z. d. Ing. 8. Aug. S. 1129/37. Lohnstatistik 
1870— 98. (Durchschnittslohno aller Arbeiter.) Lohn- und 
Pramiensiltze der Maschinenindustrie. Schoma von Lohn- 
tabellen uud -zetteln.

Coa lmines  i n s p o c t i o n  r e p o r t s ,  1902. S o u t h e r n  
d i s  t r i  c t .  Coli. G. 7. Aug. S. 297. Belegschaft, 
Fórderung. Unfallo. Sicherheitslampen.

TJtdrag u r  S Y e r i g e s  o ff  i ci o 11 a s t a t i s t i k  a r  1902. 
Jornkontor. Annal. bih. 7. Statistische Angaben uber 
Eisenerzfórderung, Zahl und Produktion der Hochofen, 
Produktion von Schmelzstiicken, Schienen und GnBwaren, 
Stangen- und Faęoneisen, Stahl und Schmiedeeisen; Silber-, 
Kupfer-, Mangan- und Zinkerzforderung sowio Produktion 
Yon Steinkohlen in Scliwedon pro 1902.

P r o d u k t i o n  de r  Bor gw ork o ,  S a l i n e n  u n d l l i t t t o n  
des  P r o uB is c l io n  S t a a t e s  im J a h r e  1902. Z. f. B.
H. S. Bd. 51. 1. St. Lfg. S. 1/28.

S t a t i s t i s c h e  M i t t o i l u n g e n  i ibor die  be im  B or g-  
bau ProuBens  im J a h r e  1902 g o z a h l t e n  A r b o i t s -  
lóhne  und e r z i e l t e n  A r b e i t s l o i s t u n g e n .  Z. f. B.
II. S. Bd. 51. 1. Stat. Lfg. S. 29/43.

Y o r u n g l u c k u n g e n  m i t  tOdl ichem A u s g a u g  be im 
B e r g w e r k s b o t r i e b e  P r e u B e n s  w a h r e n d  dos J a h r e s
1902. Z. f. B. II. S. Bd. 51. 1. Stat. Lfg. S. 44/57.

Die im J a h r e  1902 a u f  den S te in k o l i l e .n b e r g -  
werk en  P r e u B o n s  v o r g e k o m t n e n e n  S c h l a g w n t t o r -  
E x p l o s i o n e n  n nd  E r s t i c k u n g o n  in  S c h l a g w o t t e r n .  
Z. f. B. H. S. Bd. 51. 1. Stat. Lfg. S. 57/65.

S t a t i s t i k  d e r  o b e r s c h l e s i s c h e n  Borg-  und  
I l u t t o n  work e  fiir  das  I. Q n a r t a l  1903. Z. Oberschl. V. 
Juli. S. 282/8.

G osotzgebung n u d  V o rw a ltu n g .
D ie  G l a n b i g o r  beim B o r g s c h a d e n a n s p r u c b .  

Von Westhoff. Z. f. Bergr. 3. Heft, S. 304/48. Bis- 
heriges und heutiges Recht. Die einzelnen Schadensersatz- 
berechtigten (Eigentfimer, FideikommiB- und Lehnsguts- 
besitzer, Eigenbesitzer, NieBbrauchor, der Bereclitigte zu 
einer Grunddienstbarkeit, dio StraBenanlieger, der Bereclitigte 
einer bostinmiton, persónlichen Dionstbarkeit, dor Super- 
ficier, die Personen, die auf fromden Grund und Boden 
bauen, dor Leiher, Mieter und Pachter); Melirheit ver- 
schiedenartiger nnd gleichartiger Schadensansprucho. Zeit- 
liclie Beziehnngen des Glflubigerrcchtes. VergleichsabschluB 
und grundbuchliclie Sicherung gegen zukiinftige Schadens- 
anspriiche.

Zum H a l d e n k o h l e n d i e b s t a h l .  Von Fritsch. Z. f- 
Bergr. 3. Heft, S. 349/53. Da der § 370 Abs. 2 des 
Strafgesotzbucbes nicht fur alle Falle des Haldondiobstahls 
ausreicht, besteht das Bediirfnis einer Abanderung des 
gegonwartigen Rochiszustandes.

D io B e r g g e s o t z g e b u n g  dos S c h u t z g e b i e t e s  von 
B r i t i s c h - O s t a f r i k a .  Von Bornhardt. Z. f. Bergr.
3. Heft. S. 285/313.

V erk eh rsw cse n .
D ie  E i s e n b a h n e n  G r o B b r i t a n n i o n s .  Yon Kuntze- 

miiller. Z. D. Eis. V. 8. Aug. S. 937/42. Politische 
Stellung und Verwaltnng. Verkehr und Betrieb.

D ie B e t r i e b s e r g e  b n i s s e  der  E i s e n b a h n e n  in den 
V o r e i n i g t e n  S t a a t e n  von N o r d a m n r ik a .  Z. D. Eis. V. 
5. Aug. S. 925/7.


