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l) ie  Dam pfturbinen.

CSchlufs.)
Im Gegensatz zu dom ParsońSsystem, wolclies m it 

Aktion und Rcaktion des Dampfes arbeitet, kommt bei 
der R a t e a u tu r b in e  nur die erstoro zur Yerwąridung. 
Da sieli der Druck auf beiden Seiten der Laufrader 
ausgleicht, tr itt ein Spaltuberdrnek nicht auf; man

kann deshalb oline Herabsetzung des Guteverhiiltnissos 
grofiere Źwisęlienraume zwischen die Leit- und Lauf
rader legen.

In dem Turbinengehiluse sind durch scheibcnfórniige 
Zwischenwiinde eine Anzahl Dampfzellen gesclialfen, in

Fig. 21. Rateauturbine nach der liauart der .Maschinenfabrik Oerlikon.

welchen die Schaufelriider laufen. Der Durclimesser entsprechend der fortschreitenden Espansion zu. Die
der Leit- und Laufrader nimmt wie bei der Parsons- kleineren Riider, welche der Dampf zunfichst triflt,
turbinę nach der dem D am płeintntt abgewandten Seite werden partiell beaufschlagt.



Die Yerminderung des Dampfleitungsquerschnittes 
bietet den Yorteil, daG man auch trotz der hohen Um- 
fangsgeschwindigkeit fur dieśe liader Schaufeln von nor- 
maler GroBe verwendcn kann. Die partielle Beauf-
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schlagung wird m it Hfilfe von Durelibriichen an der 
Peripherie der Leitrader erzielt (Fig. 22). in welche 
die Leitschaufeln in einer m it dem Raddurchmesser 
wachsenden Anzahl eingesetzt sind.

22. August 1903.

Fig. 22.

Die Leitrader bilden zugleieh die Scheidewande 
zwischen dwi einzelnen Tnrbinenzellen und sind wie die 
Laufriider (Fig. 23) aus Bleeh hergestellt. Aus dem- 
sellK-n Materia! werden die Laufschaufeln gefertigt,

Fig. 23.

welche auf dem umgebordelten Rand ihrer Tragsclieiben 
festgenietet sind. Den Gesamtaufbau einer Turbino von 
der Bauart der Firma Sautter, Harle & Cie. in Paris 
Yoranschaulicht der senkrechte Langsschnitt in Fig. 24.

Fig. 24.

Wie aus der Fięur heirorgeht. ruht die Welle der
D rtppdta^ine in drei Lasrern: <ia< linkę Endlager ist 
in das Turbinengehause eingebant and muB zur Yer

minderung des Einflusses der Dampfwarme mit ge- 
kuhltem Ol geschiniert werden. Das Mittel- und das 
linkę Endlager sind freistehend ausgefiihrt,. Die Ab-
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(licłituiig der W jplenaustrittstello ani Ttirbinengehause 
wird m it Hiilfo einer m it Wasser gofiillten Biiebse be- 
werkstelligt.

Zur Behebung der Mifistiinde, wolcbe sieli beim Be- 
triebe einiger ausgefubrtel Anlagen ergeben haben, 
wird die Rateauturbine gegenwiirtig einem yollkommenen 
Umbau unterworfen.

Eine NieBer druckturbine, welcbe in Yerbindung m it 
einem ebenfalls von Eateau herruhiSdęn Wiirmeśammler 
den Abdampf einer Sondermasebine ausnutzt, ist auf dem 
Steinkohlenbergwerk Bruay im Pas de Calais aufgestellt.*)

Der Amerikaner C u rtis* * ) will in seiner Turbino die 
Yorzfigę des Laval- und Parsonssystems vereinigen. Der 
Dampf strom t wie bei dem ersteren aus Dusen aus 
und passiert wie bei der Parsonstype melirere hintor- 
einander gesclialtete Leit- und Laufrader (Fig. 25).

F ig . 25.

Mit Hilfó der Dusen laBt sich dio Espansion ge^ 
nau regulioren und auf einfaclie "Weise eine partielle 
Heaufschlagung erzielen. Die hohe Umfangsgeschwindig- 
keit dor Lavalriider wird 'durch die von Parsons iiber- 
nommeno Stufenespansion herabgesetzl. Sie betragt 
z. B. boi einer 500 KW-Ttirbine nur 12G sek. m.

Der Dampf tritfc, wie Fig. 25 zeigt. zunachst in den 
Vertoilungsraum, einen gufioisernen Zylinder, in dessen 
Seitenwandting schrage Kanale, die Dusen, eingeschnitten 
sind. Diese sind paarweise, bei den kleineren 
Typen vertikal bei den grofieron borizontal angeordnet 
und werden durch Kegelventile roguliert. Sie munden 
je nacb der MaschinengroOe 2,5— 10 mm vor dem 
ersten Laufrade und sind So bemessen, daG der Dampf 
in gleiebon Stu fen entspannt wird. Dor Driick sinkt 
vor dom vorletzten Schaufolrad beim Kondensations- 
botrieb und vor dem letzten beim freien Auspuff bis

*) Gliickauf 1903, 8 . M l  ff.
**) ElectriCal Worki and Enginecr, 11. A[>ril 190U, Nr. 15.

zu einer Style, die wenig iiber der Ahnospliare liegt.
Im ersteren Falle wird die erforderliche Dampf- 

gescbwindigkeit im letzten Rad mit Htilfe des Yakmtms 
erzeugt.

Je  nacb der Dampfspannung passiert der Dampf 
hintereinander 2—4 Dampfkammęrn, deren Durebmesser 
der fortsebreitenden Expausion entspreeliend zunimmt.

Die Ząhl der in den einzelnen Dampfrihunen unter- 
gebracliten Leit- und Laufrader wachst m it der Grofle 
der Mascliinen. Bei der zweistnfigen 500 KW -Turbine 
sind beispielsweise 3 Lauf- und ‘2 Leitrader liinter- 
einander gescbaltet Die Schaufelung der ersteren ist 
eine dichtere wie die der Leitorgane: auf der Peripherie 
der Laufnlder sitzen bei der erwahnten Typo 280, auf 
der der Leitrader 185' Schaufeln. Wfibrend die bei 
groGeren Ausfuhnmgen in 2— 3 Gruppen angeordneten 
Hoehdruckdusen d:is erste Laufrad partiell zu ’/« des 
Umfangs beaufschlagen, bestreichen die Niederdruck- 
diisen die ganze Radflache.

Die Loitschaufelkranze (Fig. 26) sind in dem

Fig. 27.

Turbinengehause m it Schrauben befestigt. Ibre Schaufeln 
sind etwas anders geformt (Fig. 27) wie die der Lauf
rader, stimmen aber m it ihnen in der Bemessung voll- 
kommen uberein. Die Loit- und Laufgchaufelkaniile 
werden iihnlich wie bei der Lavalttirbine in die Peripherie 
einer massiven Stahlscheibo mit Hulfe einer Spezial- 
werkzeugmaschine eingefraCt (Fig. 28) und dann durch 
einen umgelegten Ring, welcher zugleich ein Ausstromen 
des Dampfes in radialer Richtung yerhindert, gebunden.
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Dio Fbrmen der Leit- und Laufschanfeln sind in den 
Figuren 29 und 30 wiodergegeben, welche zugleich den 
UiiterschiM in der Schaufelzahl verdeutlichen.

r. ■ **
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Fig. 30.

Der Zwischeriraum zwischen den feststehenden und 
umlaufenden Radem betragt:! bis 2,5 mm, der zwischen 
Lanfradnmfang und Turbinengehause bis zu 25 mm.

Die Turbinę ist mit zwei Regulatoren ausgerustet. Der 
eine speirt beim Uberschreiten der masimal zulassigen 
Tourenzahl den Dampfzutritt. wahrend der andere die 
Belastubgsschwankungen mitHulfe der elektromagnotiscli 
‘gestouerten Dusenveńtile ausgleicht.” Ein Zentrifugal- 
pendel schaltet je nach der Beanspruehung der Turbinę 
eme grófiere oder geringere Zahl von Kontakten ein. 
welclie die Stromkreise der Elektromagneten schliefien. 
Durch die magnetische Kraft werden kloine Ventile 
betatigt, welche den Dampf unter die an den Yentil-

spindeln sitzenden Kolben fiiliren und dadurch die Diisen 
ollhen. Liiuft die Turbinę zu schriell, so unterbriclit 
der Regulator die Magnetstromkreise und schlieBt die 
Yentilo. Der Wechsel zwischen VentilsehluB und 
-óffnung wird durch eine nacheilende Drossolklappe in 
der Dampfzulcitnng etwas verzógert. Vor dem SchluR 
der Klappe kann der Regulator kein zweites Ventilpaar 
ótTnen. Diese Reguliervorrichtung soli die Schwankungcn 
der Tourenzahl bei geringeren Belastungśfmdorungeń 
unter 2 pCt., bei giinzlióner Entlastim g unter 4 pCt. 
halten. Wie die Figuren 31—33 zeigen, wird die 
Curtisturbinc gewolmlich in vertikaler Anordnung m it 
dariiber liegendem Stromer/.euger ausgefiihrt.

Dcm Druck der Welle wirkt unter . einer Pressung 
von 14 Atm. stehendes Ol, welches das untere Spur- 
zapfenlager ansiullt, entgegen.

Uber die Tourenzahlen der verschiedenen GroBen- 
ausfuhrungen der Curtisturbinen und die Periodenzahlen 
der mit ilinen direkt gekuppelten Weehsclstromgeiiera- 
toren werden folgende Angaben gemacht:

804 —  22. August 1908.

Turbincu- IJmdrelmngs- Periodęn-
lcistuii" zahl in der zahl in der
in KW. Miimte Sekundo

500 1S00 60
1500 800 ■ 40

» 900 60
2000 750 25

» ,, 50
3000 600 60
5000 500 25

» 514 60

Dic Massachusetts Electric Co. in Massachusetts, 
N.-A., bringt gegenwiirtig in den vier Zentralen, wclche 
ihr 1400 km kin ges liahnnetz m it Stroni versorgcn, 
1000—3000 PS.-Turbinen dieses Systems mit einer 
Gosamtleistung von 33 000 PS. zur Aufstelhing.

3. E rg e b n is s e  d e s  D a m p f tu r b in e n b e t r ie b e s .
Eins der liauptsiichlichsten Hindernisse, wclche der 

Einfulming der Diunpfturbinen entgegenstanden, war 
der Vor\vurf eines hohen Dampfverbraucbs, welclier 
sieli hauptsachlich gegen die Lavąlturbinen richtete. 
Der Vergleich zwischen Kolbenmaschine und Turbinę 
wurde zu ungunsten der letzteren durch den Umstand 
beeinfiuGt, daG man die Kolbenmaschinenleistung nach 
der indizierten, die Turbinenleistung dagegen nach der in 
der Dynamo geleisteten eflektiyen Pferdekraft bewertete, 
also eino sichere Angabe einer unsicheren gegenuber- 
stellte. Die Turbinenfabrikauten wollen deshalb eine 
brauclibare Vergleichsbasis dadurch geschaflen haben, 
daG die Dampfrerbrauchszahlen fur die effęktive KW - 
Turbinenleistung durch Division m it einem nach dor 
MaschinongroGe zwischen 1,7 und 1,9 liegenden W ert 
auf die indizierte Pferdekraft der Kolbęnmasehinc 
reduziert werden.



Fig. 32. Fig. 33.
Fig. 31—33. 2000 KW -Turbino von Curtis mit direkt gekuppeltcm Stromerzeuger.

I)er DaCmpfYerbr&uch wird durch dio Uberhitzung 
des Dampfes selir lierabgemindert. Bremsversuche an 
einer bei halber Beaufschlagung 14— 21,G, bei voller 
44—51,9 PS. leistenden Layaltuibine ergaben, daC der 
IConsum an uberhitztem Dampf (4G0—5 0 0 “ C.) etwa ein 
Drittel geringer ais der an gesiittigtem (164° 0.) war?) 
Fiir je 50" C. Temperatursteigerung soli sich der 
Dampfverbrauch um 5— G pCt. ermaRigon.

Mit einer R ateauturbine’) haben unter anderen 
Sauyage und Picon Yersuche angestellt; sie berechneten

<) Z. D. Ing. 1901.
2) Z. D. Ing. 1901.
3) Z. 1). Ing 1901. 

Z D. Ing. 1903.

S. 1079.
S. 151.
S. 1716.
S. 335. S. aucli Gluckauf 1903. S. 5ol ff.

aus den Ergebnissen, welche in der nachstehenden Tabelle 
zusammengestellt sind, auch den therraódynamischen 
W irkungsgrad bezogen auf die Dynamoleistung.

Druck

Leistung

S
P

KW. PSel
1. 1610 Lecrlaufohne

Erregung
2. 1589 70,3 95,6
3. 1C00 140,9 191,4
4. 1591 202,0 274,4
5. 1598 232,5 315,8

Ui o O £2

o  P  > E-ł
k g /q c n  

ab s.

a  o © "tJ
W g

I I
j k g / q c m

! abs.

bo
2 .
'.Z3
C5 P IP

•a

0,3811 0,088 
0,659: 0.128 
0,902 i 0,163 137 
1,034 I 0 1961 147

pro St)!
23,26 11,8 
19,14 10,1 
18,031 9,66 
17,881 9,80
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Dor Dampfverbrauch einer m it Kondensation 
arbeitenden 100 PS.-Lavalturbine wurde bei Versuclien') 
zu rund 7 kg fur dio gebremste Pferdokraftstunde 
festgestollt. Ein annahernd gleiches Ergebnis er- 
ziolte man bei einer anderen Turbino2) desselbon 
Systems, dereń Leistung ebenfalls durch Bremsung zu

F i g .  3 1 .

T
1

342 PS. bestimmt wurde. Jn dem letzteren Fallo 
waren die Betriebsbedingungen folgende:
Dampfdruck vor dem Regulierventil . 10.25 Atm.

„ „ den Du s e n . . . .  8,61 ,,
D am pfte inpeęatu r..................................  192,34 °C.
Yakuum der Kondensation . . . .  685 mm.
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Eingehende Prufungsorgebnisse, welche von un- 
parteiischen Sacliyerstandigen herruliren, liegeu aucli 
fur die Parsonsturbiue vor. Versuche, welche von der 
elektroteclmischen Abteilung des Elsilssischen Yereins

von Dampfkesselbesitzeru *) an einer Drehstrom- 
tmbodynamo angestellt wurden, hatten die in der 
nachstehenden Tabelle und dem Diagramm (Fig. 34) 
wiedergegebenen Resultate.

Y e r s u c h s - l ie s u l ta te  e in e r  D re h s tro m -T u rb o -D y n a m o  

Brown-Bowri-Parsons von 350 KW ., 2880 Touren (48 Perioden), 500 Volt.

Yorsuehe bei etwa 11 Atm. Druck Yersuche bei etwa 9 Atm. Druck
Anuahcrnde Belastung Ubcr-

lastnng
Voll-

belastung
3U

Belastung
V,

Belastung
Yoll-

belastung
3U

Belastung
Vi

Belastung
Leerlauf

mit
Erregung

Leerlauf
ohne

Erregung

Dampfdruck, kg pro qcm . . . 11,22' 11,16 11,22 11,21 9,1 9,0 9,1 9,4 9,3
Temperatur des Dnmpfes . . . 235,2" 227,20 239,0° 231,00 214“ 229,70 232,30 1920 185,70
U eb erh itzu n g ............................. 47,30 40,20 51,7 » 54,30 34,70 50,80 53,3« 110 5,70
Vakuum pCt.................................. 91,5 91,5 92 93 92 92 93 94,2 95,2
Touren pro M in u tę ................... 2880 2880 2885 2890 2875 2890 2890 2890 2890
Dampfyerhrauch jtro Stuiule, kg . 3582,1 3240 2538,7 1909,4 3030,3 1820,5 1820,5 505 370
Jlittlore K ilow att........................ 401,74 351,22 267,38 185,48 314,34 160,0 100,G — —

Dampfvexbiauch in kg pro Kilo- 
w att-S tuude............................. 8,91 9,25 9,49 10,01 9,04 11,33 11,33 — __

Fig. 34.

Daraus ist ersichtlich, daB der Dampfverbraucb 
bei zunehmender Kraftabgabe selbst uber die Yollbe- 
lastung hinaus, fur welche die Turbinę konstruiert 
ist, abnimmt. Setzt man ihren Wirkungsgrad zu 
87 pCt. und den der Dynamo zu 92,5 pCt. ein, so

entspricht der I)ampfverbrauch von 9,25 kg pro K W .- 
Stunde, den die Maschine bei der normalen Belastung 
von 350 KW . aufwies, einem von 5,49 kg in der in-

*) Nach dem Berichte der Abteilung fur 1902.
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dizierten Pferdekraftstunde. Daboi betrug die Temperatur 
des iiborhitzten Dampfes mir. 227,2° C., : wahrend. sio. 
normal auf 2 5 0 11C. hatto steigen sollen. Wio eine zweite 
Yersuclisreilie m it nur 9,5 Atin. Dampfdruck zeigt, wird 
dor Yorbrauch durcli den Druck des Dampfes nur 
wenig beeinfluBt.

W eitere Yersuchsergebnisse finden sieli in den beiden 
nachstehenden Tabellen, von denen die erstere die Daten 
der von den Herren Professoren SchrSter und Weber, 
sowie Bąurat Lindley an den beiden 1500 K W .- 
Turbinen in Elberfeld vorgenommenen Abnahme- 
yersucho enthiilt, wahrend die letztere andere von der 
Firm a Brown, Boyeri u. Cie. ausgefuhrteri Ttirbinen- 
anlagon betrifft.

2f-<aEh

i l;!S:
Nr. i KW.

II

I 030 
735 
470 

1022 
758 
481 

1 042 
506 

1 030 
510

& g a 53 
o  s

«c.

182,0
183.6
184.8
208.7 
211,0
207.0
181.0
185.0
226.9
219.0

wCrC

gesiittigt

n
iiberhitzt

M
; gesiittigt

n
iiberhitzt

Dampfyerbrauch

35 £•§ o oj i  i
1  Ł

£ 'o * 2^  -î  ci r-. ^ .fj f i

w © co a 
o r/i

© r— pj

151
k: ** r "  d>nio

p* i b
kg kg ikg s s ,

9,42 6,93 6,37 0,919
10,12 7,43 6,80 0,915
10,31 8,32 6,73 0,809
9,10 6,69 6,17 0,922
9,64 7,09 6,47 0,912

10,87 8,00 7,11 0,888
9,69 7,13 6,48 0,909

11,34 8,35 6,77 0,811
8,96 6,59 6,06 0,920

10,71 7,83 7,01 0,890

Dampfyerbrauchsziffern ausgefuhrter Parsons-Dampfturbinen') pro effektive, von der angekuppelten Dynamomaschine
abgegebene Kilowatt-Stunde.

Parsons-Dampfturbine, direkt 
gekuppelt mit Dynamomaschine, 

geliefert fur:

L e i s t u n g Dampf- 
spannung 
in Atm. 
Ueber- 
druck

KW
in PS. eff. 
Turbinen- 

welle

900 2) 1350 10
500 750 10
400 <500

380 2) 570
10

350 525 11,5
300 450 12

280 420 14-15
200 300 12,5
180 270 9,5

Dampfyerbrauch pro eff. Kilowatt-Stunde in kg
bei Beti 

Dampf

■ieb mit

Dampf- 
temper. 

in Gr. C.

bei Belastung

*/* 3U 2/4 Vi

iiberhitzt 250 9,6 10,5
iiberhitzt 250 9,0 9,9 11,1
iiberhitzt 208 9,9 10,5 12,0 10,0
gesiittigt — 10,50 11,27 12,8 17,30
iiberhitzt 250 10 11,2
iiberhitzt 250 9,82 11,0
gesiittigt — 11,5 13
gesiittigt — 11,03
iiberhitzt 250 9,3 10,18 11,58 15,32
gesiittigt 240 11,8 12,6

gesattigt — 11,58
iiberhitzt 250 9,59 10,03 10,77
iiberhitzt 230 11,3 11,5 12,3

(bei (bei (bei
180 KW.) 150 KW.) 100 KW.)

Socićtć des Filaturos de Schappe 
Schlieper & Baum, Elberfeld 

Konsolidierte Tsehopelner 
Braunkohlon- und Tonwerke

Riichlingsehe Eisen und Stalil- 
werke, Diedenhofen

Zellnlosefabrik Villach 
Services industriels dor Stadt 

Neucliatel 
Werke dor franzosischon Marinę, 

Indrot
Elektrizitiitswcrk dor Stadt Chur

Stiidtisclies Elektrizitiitswerk 
Heidelberg

Bomerkungon.  ') Die fettgedruckten Dampfyerbrauehszahleu pro Kilowuttstunde sind Resultate yon Abnahmeversuchen.
Die in dunner Schrift gehaltonen Zahlen sind Garantioworte; dio AbnahmoTersache der betr. Turbinen, 
welcbe crst kiirzere Zeit im Betrieb sind, wurden nocli nicbt aufgenommen.

2) Die Arbeit fiir die Kondensation ist in den DampfyerbrauchszifTem der mit 3) bezeichneten Turbinen 
nicht eigoschlossen, wahrend sie bei don librigen Turbinen eingeschlossen ist.

Fur die Riesenturbine dos Essener Elektrizitatswerkes' 
garantieren Brown, Boyeri u. Cie. bei 11— 12 Atm. 
Kesseldruck, m&Biger Uberhitzung des Dampfes und 
einem Kondensationsvakuum von 92 pCt einen Dampf- 
verbrauch von weniger ais 7 kg pro Kilowattstunde, 
was auf die indizierte Pferdekraftstunde einer Kolben- 
dampfmaschine umgerechnet einom Konsum von 4 kg 
entsprechen wurde.

Diese Dampfyerbrauehszahlen brauchen den Yergleich 
m it denen der Kolbenmaschinen nicht zu scheuen. Dabei 
ist zu berueksichtigen, daB die ZifFern, welche fiir die 
letzteren gewolmlich bei den Abnahmoversuchen erm ittelt 
werden, dem Yerbrauche wahrend des normalen Betriebes 
nicht entsprechen. Fur derartige Paradeleistungen werden

die Maschinen durch ein geschicktes, besonders eingeiibtes 
Personal vorbereitet: schlecht sitzende Yentile werden 
neu eingescliMen und reguliert, alle reibenden Teile 
laufen in uberreichlicher Schmierung, kurzum, es werden 
auBerordentlich giinstige Betriebśverhaltnisse herbeige- 
fiihrt, welche aber nur fiir die Dauer der Abnahme 
bestehen. Da die Dainpfturbinen keine reibenden, der 
Abnutzung unterworfenen und schmierbedfirftigen Teile 
anfweisen, ist bei ihnen der TTnterschied żwischen Ab
nahme und Normalbetrieb "ein so geringer, daB die 
Dampfverbrauchsziifern keine bemerkenswerte Abweichung 
zeigen.

Aus demselben Gnuid sind die Unterhaltungskosten 
der Turbinen auBerst gering. Nach M itteilung der
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Cambridge Electric Supply Company in Cambridge, welche
3 Parsęnsturbinen, davon eine seit 1892, in Betrieb hat, 
beschrankte sieli die Abnutzung auf die Lager, dereń 
Erneuerung alle 5 Jahre yorgenommen werden muBte, 
aber nur geringe Kosten yerursachte. Der Dampf- 
turbinonbotrieb setzte die gesamten Reparatur- undUnter- 
haltungskosten fiir elektrische Zentrale einschl. Kessel- 
anlage, Kabel usw. auf den Jahrossatz von 0,1 Cents 
(0,2 Pfg.) pro KVV.-St. horab, den niedrigstou Satz, 
der in englischen Zentralen uberhaupt erreiebt wurde.

Der von den Gegnern der Dampfttirbine gemach te 
Einwurf, daB wiihreml des Betriebes eine Abnutzung 
der Schanfel, damit eine grOBere Durchliissigkoit des 
Schaufelapparates und dadureh eine Erhohung desDampf- 
yerbrauchs eintrete, ist durch den mehrjiilirigen Botrieb 
yon Dainpfturbinenanlagen widerlegt. Der Zylinder 
der eingangs erwahtitcn 600 PS.-Turbinę der TschOpelnęr 
Brauhkohlenwerke wurde bei der Inbetriebsetzung 
plombiert und nach einem 7000 stńndigeri (2 l/2 
jahrigen) Betrieb, in Gegenwart von unparteiischen 
Sachverstandigen wieder geofluet. Die eingehende Unter- 
sucliung der Schaufelung, Welle mid Lager lieB auch 
nicht die geringste Śpur einer Abnutzung entdecken.

Wie grofl ist dagegen der VerschlciB bei der Kolben- 
maschine! Dort befinden lich Zylinder, Kolben, Stopf- 
buchsen, Kreuzkopf, nnd Kolben fiihnmg, dann dio 
Lager der Pleuelstange, Kurbol und W elle in fort- 
wahronder Ręibung. Boi Schiebermaschinen kommen 
dazu noch dio Eszenter, Fuhrungsbuclisen, Schieber und 
Schiebęrspiegel, bei Ventilmaschinen die verscliiedenen 
Lager der Steuerwelle, die Eszenter, mirandą Scheiben, 
Zapfen, Pollen, Kliukwerke, Yentilo usw. Boi 
Compound- und i)reifachexpansionsmaschinen verdoppelt 
und yerdreifacht sich die Zahl dieser Teile, welche 
Wartung, Instandhaltung und ab und zu einen Ersatz 
erfordern. Wie einfach ist dagegen die Konstruktión 
der Parsonsturbino, welche nur 2 Lager hat, m it einem 
einfachen Regulierapparat ausgerustet ist und nur ein 
einziges grOBeres Yąntil besitzt. Betrachton wir dagegen 
die Kolbenmaschine. Eine einzylindrige Yontilmaschine 
bonotigt schon 2 Dampfe.intritt- und 2 Dampfaustritt- 
Yentile. Bei einer Yerbundmaschine erlioht sich dereń 
Zahl auf 8, bei einer Dreifachexpansionsmaschine auf 
12 und, wenn 2 Niederdruckzylinder yorhanden sind, 
sogar auf 16.

Ein auBerordentlicher Yortoil dor Dampfturbinen ist 
das Pehlen yon Reibstellen innerhalb des Dampfraumes, 
wodurch die Dampfschmierung eutbehrlich gemacht und 
eine sehr hohe Uberhitzung zugelassen wird. Infolge- 
dessen ist einmal eine -bessere Dampfausnutzung ge- 
stattet, welche die Wirtschaftlichkeit des Betriebes hobt, 
ferner spart man das teure Zylinderul, dessen Beschallung 
die Betriebskosten der Kolbenmaschine nicht unwesent- 
lich yerteuert und orhiilt ein olfreies Kondensat, welches

den Kesseln in warmem Zustande wieder zugefuhrt 
werden kann.

Daraus gelit auch horvor, daB der Ólverbrauch der 
Dampfturbine nur ein geringer sein kann. Die 1500 PS - 
Turbine des Eloktrizitiitswerkes zu Elberfeld yerbraucht 
in 24 Stunden 6 kg Sehmiorol, wahrend eine gleicli 
groBe Kolbenmaschine desseiben Werkes in der gleichen 
Zeit 40 kg Ol, darunter etwa 20 kg Zylinderol orfordert. 
Auf die Pferdekraftstunde umgerechnet ergibt sich fiir 
die Dampfturbine ein Olkonsum you 0,16 g gegen 
mindestens 1,1 — 2 g bei Kolbenmaschinen. Wahrend 
bei den letzteren die Schmierkosten 8— 10 pCt. der 
Ausgaben fur die Kohlen orreicht, halten sie sieli bei den 
Turbinen auf 1— 2 pCt. Die Venvaltung der Tschopolner 
Braunkohlenwerke gibt die jahrlichen Schmierkosten 
fiir ihro 600 PS.-Turbine auf 400 Mark an.

Auf den groBen Unterschied im Raumhedarf zwischen 
Turbinę und Kolbenmaschine ist bereits hingewiesen 
wordeii. Bis zu 400 PS. Yerbraucht die Turbino nur 
die Halfbe des Raumoa einer Kolbenmaspliine, und bei 
groBeron Ausfiihrungen nur ein Drittel dayon. Das 
fiihrt natiirlich zu einer bedeutenden Verbilligung des 
Maschinenliausbaues und gestattet den Ersatz bo- 
stehender Kolbenmaschinen durch weit kriiftigere Tur- 
binenaggregate, ohne daB ein Neubau erforderlich wiire.

Da das Gewicht einer Turbino bezogen auf die elf. 
PS. 25 — 15 kg, das einer Kolbenmaschine dagegen 
100— 60 kg je nach der GroBe botrilgt, und ferner 
schwingende Bewegungen boi der Turbino nicht auf- 
treten, genugen fur sie lęichte Fundamente.

lieispielsweiso orfordorto das Fundament einer aus- 
gefuhrten 2000PS.-Turbine 75clmi Mauerwerk, wahrend 
eine gleich groBe Kolbemmuschino 260 cbm benOtigte.

Durch die kompendiosc Bauart und das geringe 
Gewicht dor Turbino wird dio Montage so vereinfacht, 
daB sio in Notfallen in einigen Tagon ausgefuhrt werden 
kann. Ais sprechendes Beispiel hierfur sei die Auf- 
stellung des you Brown, Bóyeri und Cio. fiir die Gnifliche 
Huttonverwaltung in Antonienhiitte gelioferten 600 PS. 
Turbo-Generatora lierangezogen, welclie in 7 Tagen 
vollendet wurde.

Der Botrieb der Dampfturbine gestaltet sich iiuBerst 
einfach. Die Turbino liiuft iu jeder Stellung an. Da 
die Schmierung automatisch ist, sind Handhabungen 
des Mascbinisten nur beim Anlassen und AuBorbetrieb- 
setzen erforderlich. Der Regulierapparat der Parsons- 
Turbiiie funktioniert nach don in der Praxis gemachten 
Beobachtungon ausgezeiclinet, was sich leicht daraus 
erklart, daB die bewegton Masson viel geringer uud 
die Dampfwege viel kiirzer sind ais bei dor Kolbon- 
maschińe.

Die Verwaltung der konsolidierten Tschoepelner 
Braunkohlen- und Totiwerke bestiitigt, daB das Lieht 
der Gliililampen, welche an das Netz der eingangs 
erwiihnten 16 Motoren augeschlossen waren, trotz ilirer
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wcchsolnden Belastung selir ruliig war. Die 
elektrotechnisclie Abteilung des ElsŁssischcti Dampf- 
kes.sel-tiberwachungs-Yereins stellte bei den oben be- 
sprochnen Versuchen fest, dafi eine plotzliche Entlastung 
der Turbino von der normalen auf dio Leerlaufsarbeit, 
welclie durch Ausschaltung der Erregung vorgenommen 
wurdo, nur eine Tourenerlioliung von 3 -3 V -i pCt. zur 
Folgę hatte. Nach 4— 5 Sekunden war der Regulator 
wieder in seine gewóhuliche Lagę zuruckgekehrt.

Der bestc Beweis fur die vorstehend besprochenen 
Yoraugo der Dampfturbinen, insbesondere des 
Parsonschen Systems, ist dic Zufriedenheit der Bositzer

sćhon ausgefiihrter Turbinenanlagen, welche eino ein- 
wandfreie Bokundutig durch Nachbestellungen gefunden 
hat. Dem gfinstigen Urteil schliefit sich auch die 
Zeclie Schlugel und Eisen an.

Es kann deshalb der Erwartung Ausdruck gegeben 
werden, dafi die Dampfturbine in der nilchsten Zukunft 
dio Yerwendung der Kolbenmaschine sehr einschriuiken 
wird. Ob sie allerdings das sinkende Regime des 
Dampfbetriobcs noch lange gegen den weit wirtschaft- 
licher arbeitenden Yerbrennungskraftmotor halten kann, 
erscheint mehr ais zwei fol haft. Ba.

R ólirlcituiigoii.
YoiT Ingenieur V i c 1) ah usśetiforf.

Dio fortschreitendo Teclmik hat auch auf dom Gobioto 
dor Rolirleitungon grofie Anderungon horvorgebracht. Vor 
allen Dingen ist os boi Dampfleitungen der hochgespannte 
nnd uberhitzte Dampf gowoson, welcher besonders in der 
Yerwendung dos Materials oino Umwiilzung liervorgerufon 
hat. Vom Veroin Deutscher Digeniouro sind donn auch im 
Jahre 1900 „Normalien zu Rohrleitungen fur Dampf von 
bober Spannung" aufgestellt, welcho von den — „Deutschen 
Rohr-Normalien, gemeinschaftlich aufgostollt yon dem Vorein 
Deutscher Ingeniouro und dem Yerein Doutscher Gas- und 
Wasserfachmanner; rovidiert im Jahre 1882" — wesent
lich abweichen. Wahrend lotztoro Normalien sich haupt- 
siicblich auf g i i f io i se rne  Rolne bezielien, verw6iidet mau 
schon seit einor Roiho von Jahren zu D a m p f l o i t u n g e n ,  
wefche liier speziell boliandelt werden sollen, Scltwoifi-  
bezw. F l u f i o i se n  und S ta h lg u f i .  Beziiglich der liau- 
stofTo ist in den erw5hnton Nonnalien vom Jahre 1900 
folgendos aufgostollt:

„Guf ioi son darf bis zu 8 Atm. Druck zu Roliren, 
Formstucken und Vontilk5rpern fiir allo Durchmesser, 

von 8 bis 13 Atm. zu Yentilkórpern und Formstucken 
fiir alle Durchmosser, zu Rohrou nur bis 150 mm Durchm., 

von 13 bis 20 Atm. uberliaupt nicht verwcndot werden, 
mit Ausnabmo von Yentilon bis 50 nim Durchm.

Ans Schwo i f io i son  oder F l u f i o i se n  kónnen aii- 
fertigt werden: dio S c h r a u b e n ;  aus Scbwei f i e i son ,  
F lu f i o i s en  oder S t a h lg u f i :  die F l a n s c h o n ;  aus 
Scl iwei f i -  oder F lu f i e i s on :  die R o h r w a n d u n g o n ,  
soforn sie nicht aus Kupfer bostohen sollen.

Dio V e n t i l o  worden aus S t a h l g u f i ,  dio F or m -  
s t u c k e  aus S t a h l g u f i  odor Scb wei f i e i son  hergestellt, 
sofern nicht Bronzo gewiihlt wird oder Gufie i sen  zu- 
liissig ist.

Bronzo  soli nur Yerwendung finden bei einer auf- 
zuweisendon Zugfestigkoit (Bruch) von 2000 kg/qcm bei 
mindestens 15 pCt. Dcliming und Gu f ie i sen  bei einer 
Biegmigsfestigkeit von mindestens 2500 kg/qcm bei 
18 mm Durchbiegung, geinessen in ąuadratischen Staben 
mit Gufibaut, dio 30 mm Seitenliinge dos Querschnittfis 
haben und dereń freio Auflageliinge 1 m betriigt."

Ist nach vorstehendem auch dic Yerwendung von Bronze 
(z. B. fiir Yentilkórper) unter don angoftilirten Bedingungen

ais zulassig eraclitet, so ist dieser BaustołT bei stark iiber- 
hitzten Dainpfon — 300" C. und mehr — von der Yer
wendung auszuschliefien. Nach Yersuchen yon Profossor 
Bach*) besitzt Bronzo  bei oiner Temperatur yon 20 bis 
100 0 C. eino durchschnittlicho Bruchfestigkeit von 
2424kg/qcm ; boi 200ftC. ist diesolbo schon auf 2245 kg/qcm 
horabgosunken. Von 200° C. an sinkt dio Bruchfostigkoit 
rapid, betragt boi 3 00° C. 1368 kg/qcm und bei 5 0 0 ° € .  
nur noch 441 kg/qcm. Bei 300°  C., dor Temperatur hoch
iiborhitzten Dampfes, botriigt sie mithin nur noch otwa
halb so viel ais boi 20 bis 100°  0.

Dio Bruclifestigkoit des G uf i e i sens  stellt sich nach
den erwahnten Versuchen giinstiger. Yon 20 bis 300° C. 
ist sie ziemlich dieselbe, im Mittel 2350 kg/qcm, sinkt 
erst von 300° C. an und botriigt boi 500° C. im Mittel 
1793 kg/qcm.

Bei Rohrleituugen ist also hinsichtlich der Temperatur 
G uf ie i sen  auch fiir hoch uberhitzte Diimpfe zu F a s s o n -  
s t u c k e n  yerwendbar. Erfahrungon des Yerfassers be- 
statigon dieses auch. Nur da, wo die Verhutung eines 
starkon Spannungswechsols in dem Fassonstuck, heryorgo- 
rufen durch dio durch Warme bedingto Verlangerung bezw. 
Verkurzung der Rohrleitung, nicht gewahrleistet erscheint, 
ist Gufieisen von dor Verwendung auszuschliefien. Go- 
eigneto Kompensations-Yorrichtungen, welche diesen starkon 
Spannungswechsel yerhtlton sollen, sind weitor nnten 
augefiihrt.

Dio R o h r w a n d u n g e n  sollen aus Schweifi- oder Flufi- 
eisen bestehen, zu F r i s c h d a m p f  l e i t u n g e n  werden 
meistens pateutgeschwsifite (tiberlappte) Rohre verwendot* 
Dio Langen dieser Robie kónnen nach Wunsch ausgefiilirt 
werden, 10 m und mehr. Die grofien Langen bedeuten 
insofem bei einer Rohrleitung gegen die Vorwendung von 
kurzeń Roliren oinen Vorteil, weil hierbei weniger Flanschen 
mithin auch weniger Stellen Yorkommen, an dotleń die 
MOglichkeit eines Undichtwerdens Yorliegt. Fiir A b- 
d a m p f l e i t u n g e n  bestehen beziiglich des zn Yerwendenden 
Materials keino bestimmton Normen. Wird ais Materiał

*) Yersuche iiber die Abhangigkeit der Festigkeit und Dehuung 
der Bronze yon der Temperatur. Zeitsch. d. Yer. Deatsch. Ing. 
Nr. 51, Jahrg. 1900 nnd Nr. 5, Jahrg. 1001.
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Schweifi- odor FluBeisen gowiihlt, so flndou dor Billigkoit 
wegon meisteus gonietete oder spiralgoschweiOto Roliro 
Verwendung. Boi beiden Arton sind die Flansohen auf- 
geniotet uud sind, wioderum der Billigkoit wegon, Flansclien 
nach don alton Normalien zu verwenden, da dioso den 
Zweck Yollstandig erfflllon.

Gar vielseitig sind dio F l a n s c h o n v o r b i n d u n g o n ,  
welche in don neuon Normaliou vom Jalire 1900 aufgo- 
stollt sind; es gehOrt jedoch nicht in don Ralimon dieses 
Aufsatzes, allo dioso Yerbindinjgeii anzufiihren. Nur 2 
bzw. 3 der gebrauchlichsten Arten seien hier kurz besprochen

Fig. 1.
Fig. 1 stellt oino Flanschenverbindung mit aufge- 

sehweiGten Bordringen, Nut und Feder und losen Flansclien 
dar. Dio Dichtungsart dieser Flansclionverbindung bietet 
die grOCto Sicherheit gogen das Herausschleudern des 
Dichtungsmaterials; jedoch ist bei einem montierten Rolir- 
strang oino neue Dichtung bedentend schleehter zu be- 
workstelligen ais bei einer F]anschonverbindung mit glatten 
Dichtungsflachen, weil dio Feder soweit aus der Nut heraus- 
gozogon worden muBj um die defekte Dichtung ontfernen und 
durch eine neue orsetzen zu k5nnon. Fig. 2 yeranschaulicht

SnS
Fig. 2.

eine Flanschenverbindung mit umgobórdelten Bordriugen 
und ebenfalls loseu Flanschen. Die Ersetzung einer de- 
fekten Dichtung ist bei dieser Verbindung bedeutend ein- 
fachor wie bei Fig. 1, gewahrt jedoch bezuglich des 
Diehthaltens nicht dio Sicherheit wie eine Dichtung init 
Nut und Feder.

Eine weitere Art der Flanschenyerbiudung ist die mit 
glatten, a u f ge w a lz to n  Flauschen. Bei einer gegebenen 
Anlage konnen in der W erkstatt nicht immer alle Rohre 
in passehden Langen angefertigt worden, sodafi ein Auf- 
walzon der Flansclien bei der Montage unter Umstanden 
Vorteile bietot. Bei Rohron mit groBoin Durchmesser ist 
dieses Yerfahren jedoch nicht mehr verwendbar. Ein Auf- 
lóten der Flansclien ist. besonders bei Rolirloitutigou fiir 
uberhitzten Dampf nicht zulassig, weil eine solche Yer- 
bindung leiclit undiclit wird, mithin zu wenig Betriebs- 
sicherheit bietet.

Ais D i c h t u n g s m a t e r i a l  kommen fur F r i s c l i d a m p f -  
l e i t u n g e n  hauptsachlich 2 Arten in Botracht: die
m e t a l l i s c h e  Dichtung und die we iche  Dichtung. Bei 
beiden Arten ist Bedingung, daO die Dichtung bezw. der 
Dichtungsring in sich geschlossen ist, um gegon das 
Herausschleudern durch den Dampfdruck gróGero Sicherheit

zu bieten. Bei glattón Dichtungsflachon, wio' in Fig. 2, 
gelangt moistens eiuo motallisclio Dichtung zur Yerwondung.

Ein wellenformig gebogener Kupfer- oder Stahlring ist 
an boidou Seiton mit einer unverbrennbaron Dichtungs- 
masse (Asbest und Graphit) aufgetragen. Im angewarmten 
Zustand, wenn also der Rohrstrang langoro Zeit unter 
Dampf steht, wurde oino re i no Metalldichtung genOgon. 
Dioso laCt jedoch im kalton Zustande, wenn dio Leitung 
angolassen wird, das sich bildende Kondónswasser durch, 
wahrend die unyerbrennbare Dichtungsmasso durch das 
Wasser aufgeschwemmt wird und das Durchsickern des- 
solben yerhiitet. Yon w o i c h ejii_ Dichtungsmatorial 
ist K l i n g e r i t  der Vorzug zu gobeiT F e i' Flanśchon- 
yerbindungon mit Nut und Fedor (Fig. 1) ist dio metallische 
Dichtung yon der Verwondung auszuschlieCen und nur 
Klingorit zu verweuden. Auch bei Dampf von hoher 
Spannung und Flanschen mit glatten Dichtungsflachen 
(Fig. 2) hat Yerfasser Klingerit mit Erfolg angowondot. 
Fiir A b d a m p f l e i t u n g o n  geniigt eine reine A s b o s t -  
d i c h t un g .

GrSGere Anlagen von Frischdampfleitungen sollton stets 
so angeordnet werden, dafi bei Beschadigung eines Bestand- 
teiles der Roluieitung dio Reparatur ohne Einstellung dos 
ganzen Betriobes móglich ist. Dies erreicht man durcli 
die Anordnung einer D o p p e l -  oder einer R i n g l o i t nng.  
Die Vorziige einer Do~pptdhńfei»g-o ygeben—stCIT yon selBst 
und brauclien hier nicht naher erórtert zu werden. Eine 
R i n g l o i t u n g  ermóglicht durch ihren AnsehluO an siimt- 
licho yorhandenen Kessel und Maschinen ebenfalls eine 
Dampfontnahme auf 2 Wegen. Zur Teilung des Betriobes 
bezw. der Rohrleitung mussen dann aber an gecigneten 
Stellen Absperrventile oingeschaltet werden, um gegebenen- 
falls einen bescliadigton Rohrleitungsteil unter Aufrecht- 
erhaltung dos Betriebes auszuschalten und ausbessorn zu 
konnen. Ein allerdings nur teilweiser Ersatz fiir eine 
Ringloitung ist der D a m p f s a m m l o r ,  in wolchen die 
Dampfleitungen von melireren Kesseln oinmunden, und von 
dem dann ein oder mehrere Rohrstrange zu den yor
handenen Maschinen abzweigen. An dem Dampfsammler, 
der mit einer Entwasseningsvorrichtung yersehen sein 
muB, sind sowolil fiir die Dampfzuleituug ais auch fiir dio 
Dampfabloitung Absperrventile anzubringen. Um den 
aufsichtsfiihrendeu Beamten eine leichte, stets zuyerlassigo 
Kontrolle uber den Dampfdruck zu ormoglichen, ist an 
geeigneter Stelle in der Leitung die Eiuschaltung eines 
S c h r e i b m a n o m e t e r s  zu empfehlen. Dieses verzeichnet 
anf einem Papierstreifen die jeweiligo Dampfspannung 
graphisch uud selbsttatig. Ist ein Dampfsammlor vor- 
handen, so wird das Schreibmanometer mit diesem in 
Verbindnng gebracht. Es ompfiehlt sich forner, an ge
eigneter Stelle in dem Rohrstrang einer Frisclidampfleitung 
ein Roh cb v en t.i i einzubauen. Dieses sperrt bei 
ointretendem Rohrbruch den Dampf selbsttatig ab, wodurch 
Unglucksfiillen yorgebeugt wird.

Die Frischdampfleitungen sind vom Dampfkessol zu 
den Maschinen mit G ef a l l e  zu vorlegen. Dio irrige An- 
sicht, daC bei Leitungen mit Steiguug nach don Maschinen 
das sich bildeudo Kondenswasser zuriick iu deu Dampf- 
kessel laufen wiirde, also der Dampfrichtung entgegen, 
wird auch heute noch von Fachleutou zuwoilen yortroten. 
Das in einem Rohrstrang beiindlicho oder sich bildende 
Kondenswasser wird beim Óifnen des Yentils von dem ein- 
trotenden Dampf mitgerissen. Boi Richtuugsanderungen
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eutstohen dann in dor Rohrleitung dic liistig auftretenden 
Schlage(W assorsclilage), wolclio zu Briichen von Rohr- 
leitungstoilon fiihreu konnen. Is t z. B. ein Absporrorgau 
nicht mehr ganz dioht, sodaB es auch im geschlossenen 
Zustand goringe Mongon Dampf durchlaBt, so wird lctzteror 
Muter dem Yentil kondensieren. Boi einer Leitung mit 
Gofallo nach den Maschinen kann dieses Wasser dann 
loicht ablaufen; geeignote Entwasserungsvorrichtungen sind 
weiter unten angefulirt. Dafl vor dem Anlassen jedor 
Rohrstrang angowarmt werden muB, ist bekannt; os er- 
(ibrigt sich dahor, hiorauf naher einzugohen. Erwahnt sei 
nur, daB os boi gróBeren Łeitungen (von ca. 150 mm) 
praktisch ist, Absperrventile mit kleinen Umlaufventilen zu 
wahlen. Mittels dioses kleinen Yentils kann der betreffende 
Rohrstrang loicht vorgewarmt worden. Der Hauptzweck 
dieser IJmlauf- bezw. Umgehungsventile ist jedoeh ein 
anderor. Manche Ventile werden in den Rohrleitungen so 
eingebaut, daB dor Dampf a u f  dem Yentilkegol rulit. Ohne 
Umlaufventil wurde dann beim Offnen des Ventils eine 
erhoblicho Kraftanstrengung n5tig sein, welche auch mit 
der Zeit auf das Vontil schadlich wirken wurde. Das kleine 
Umlaufventil laBt den Dampf bekanntlich u n t e r  den 
Vontilkegel treton. Erwahnt sei noch, daB bei Ventilen 
mit Nut und Feder der Flansch auf der Seite des e in -  
s t r Ome nde n  Dampfes die N u t haben soli.

Wichtig ist bei einer Dampf leitung auch die E n t -  
w a s s e r u n g s v o r r i c h t u n g  zum Zwecke der Abscheidung 
des kondensierten Wassers aus der Rohrleitung, wie auch 
dos in dem Dampf befindlichen, aus dem Dampfkessel mit- 
gerissenen Wassers. Es werden hierzu W a s s e r a b s c h o i d o r  
verwendot. Auch bei uborhitztem Dampf ist die Ein- 
sclialtung eines Wassorabscheidors nicht zu umgehen. Bei 
groBeron Anlagen ist es Yorteilhaft, in dem Hauptrohrstrang 
einen und boi groBen Langen mehrere Wasserabschoidor 
einzubauen, gleichviel, ob dicht vor den einzelnen Maschinen 
eine Entwasserungsvorrichtung vorgesehen ist oder nicht. 
Dor Wasserabsclieidor steht in der bekannten Verbindung 
mit einem Kondenstopf. Fiir eine langero Y a k u u m -  
l o i t u n g ,  boi weleher der Abdampf zu einem Kondensator 
goleitet wird, ist eino Entwasserungsvorrichtung ebenfalls 
vorzusehen, wonn dio Leitung mit Gefalle nicht ganz bis 
zum Kondensator gefiihrt worden kann. Also auch eine 
solche Leitung ist mit G o fa l lo  zu verlegen uud an der 
tiofston Stelle zu entwassern. Ein Wassorabscheider mit 
Kondenstopf ist hier allerdings nicht anwondbar. Die ein- 
fachstc und billigste Entwasserung einor Vakuumleitung 
erreicht man dadurch, daO an dor tiofsten Stelle der Leitung 
ein luftdichtes GefaB mit ihr in Yerbinduug gebracht 
wird. Zwischen diesem GefaBe und dor Leitung is t dann 
ein Droiweghahn eiuzuschalten. Ist das GofaB, in welchem 
durch dio Verbindung mit der Yakuumleitung ebenfalls 
Luftloero besteht, voll Wasser gelaufen, wird der Dreiweg- 
hahn so eingestellt, daB nur das GefaB mit der atmo- 
spharischen Luft in Verbindung steht und abgelasson 
werden kann ; darauf wird der Droiweghahn wiedor so cin- 
gostellt, daB Leitung und GefaB gegen die atmospharische 
Luft abgeschlosson sind. Das GefaC ist zweckmaBig mit 
einem W asserstandsglas zu Tersehen.

Eino andere, vollkommenere, aber auch kostspieligere 
Entwasserung oiner Yakuumloitung ist die mittels s e l b s t -  
t a t i g  w i r k e n d o  r (automatischer) D am p fp u m p e .  Eine 
solche Pumpo ist auch zur Entwasserung von Frischdampf- 
leitungon Yerwendbar. In dios#m Falle kann das olfreie

Kondonsatiunswassor durch die Pumpe direkt wioder in don 
Dampfkessol godriickt worden und kann sich untor Um- 
standen dio etwas tcuore Entwasseruugsanlago durch dio 
Riickleitung, also Nutzbarmachung dos Kondensationswassers, 
bezahlt machen.

Bei A u s p u f f l o i t u n g o n  vorwendet man am Ende dor- 
selbon meistens S c h a l l d a m p f e r ,  welcho oinEntwasserungs- 
rohr bositzon. Hierdurch wird das NaBwerden von Dachom otc. 
moglichst verhutet.

Von groBer Wiclitigkoit ist ferner die K o m p o n -  
s a t i o n s - V o r r i c h t u n g  und dio L a g e r u n g  der Leitung. 
Die Warnio erzeugt bokauntlich oine Verlaugorung der 
Rohre, bei langen Loitungen miissen daher Komponsations- 
Vonichtuugon getroffen werden. Zunachst ist Bodingung, 
daB in dem Rohrstrang f e s t e  P u n k t o  geschaffen worden, 
zwischen 2 solcheu Punkton ist dann ein Kompensator 
einzubauen, weleher die Langenausdelinungon komponsiort. 
Kommon in dor Leitung recht-winklige Bogen vor, so wirken 
die Schenkol derselben ais Kompensatoren. Hiornach ist 
der einfachsto Kompensator derjenigo nach Fig. 3.

Diosen Kompensationsbogen aus Kupfor lierzustellen, 
ist nicht erforderlich, aus SchwoiB- oder FluBeiscii erfiillt 
derselbo soinon Zweck hinreicliend.*) Da, wo fur die 
TJnterbringung dos Komponsators nach Fig. 3 nicht 
gouugoud Raum vorhandon ist, verwendet man oinen Kom
pensator (Stopfbiichse) nach Fig. 4, wobei darauf zu achten

ist, daB eine o n t l a s t e t o  S t o p f b u c h s e  Vorwendung 
findet. Auch fiir eine Riclitungsanderung des Rolirstranges 
werden solclio Stopfbuchson in den Handel gebracht.

R o h r l a g e r u n g e n  lassen sich mannigfacli ausfuhreti, 
in Fig. 5 und 6 sind zwei Arten angedeutet.

Nach Fig. 5 wird auch oinern Ausweichen der Rohr
leitung nach oben oder den Seiten vorgebeugt. AuBer den 
oben erwiihnten festen Punkten ist dio Lagerung so an-

*) Neuere Verauche, ausgefiihrt von Prof. R. Stribock, liabcn 
ergeben, daC eine Abnahme der Zugfestigkeit des Kupferg bei 
einer Temperatur von 300° C. au eintritt, wenn die Belastung 
von kurzer Dauer ist. H in g e g e n  s i n k t  di e  W id e r s t a n d o -  
f a h ig k e i t  d e s  K u p fe r s  g e g e n  D a u e r b e la s t u n g  (was bei 
Rohrleitungen ja der Fali ist) b e r e i t s  v o n  200° C. a n  r e c h t  
b e t r i c h t l i c h ,  was die Zuverlassi*keit dieses Materials fiir 
hoch uberhitzten Dampf in Frage stellt.
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zuordnen, daB dio Leitung sieli loiclit bewegon kami; nach 
Fig. 5 darf also der Ichiriiedeeisorne Bugel nicht fest an- 
gezogen werden. Da, wo in dor Leitung eiu Wasser?

Eig. 5. Fig. 6.
abscheider eingeschaltet ist, muB auch dieser gut golagert 
soin. In Fig. 7 ist eine solche Lagerung angedeutet.

Fig. 7.
Die I s o l i c r n n g  dor Frischdampfleitungen ist fiir den 

sparsamen Dampfbetrieb von groBer Bedeutung, ebenso

A rt und G fito der Umhiillung. Unter donsolben V erhalf 
nisson stoigt der Dampfverlust durch auBero Abkiihluug 
mit zunohmender Dampfspannung. Boi u n b e k l o i d o t o n  
Rohrleitungon betragt die s t u i i d l i c h e  Kondonswasser- 
menge pro qm Rohrinnenflache boi 5 Atm. Dampfspannung 
ca. 4 kg und boi 10 Atm. Spannung ca. 7 kg. Duroli 
eine gute Isolierung laljt sich dioso Kondenswassormongo 
bei 5 Atm. auf ca. 1 kg und bei 10 Atm. auf ca. 1,5 kg 
horabdrflcken. Schon eino wonigor gute Isolierung bedeutet 
boi oiner ląngercn Leitung innerhalb eines Jaliros oinon 
ziomlichen Kohlenverlust wio nachstehendes Boispiol orlautort.

Eino Schachtleitung von 250 mm 1. W. und 500 m 
Lange besitzt rund 25 qm Rolirinnonflacho. Dio Leitung 
ist gut isoliert, dio Kondenswassormongo betragt boi 
10 Atm. Dampfspannung 1,5 kg pro qm und Std. In 
365 Betriebstagon a 10 Std. werden dann 1,5 X 10 x
25 x  365 =  136 875 kg Kondenswesser niodergoschlagon. 
Wiirdo dieso Rohrleitung weniger gut isoliert sein, sodaC 
dio Kondenswassermcngo bei 10 Atm. Spannung 2,5 kg 
pro qm und Std. betragt, dann kiimen in dersolbon Zeit 
2,5 +  10 x  25 x 365 =  228 125 kg Kongenswasser 
zum Niodorschlag, also eino Differenz von 228 125— 136875 
=  91 250 kg, was bei 7fachor Yerdampfung einen K o h lo n -  
v c r l u s t  von 13 036 kg bedeuteu wiirde.

Bei B e s t i m m u n g  des R o h r q u e r s c h n i t t o s  ist dor 
durch den Loitungswiderstaud erzeugte Druckycrlust uud 
dor durch Abkuhlung enteteliende Dampfyerlust (Kondens- 
wasser) zu beriicksichtigen. Je k l e i n e r  der Rohrdurch- 
mossor genommen wird, um so g e r i n g o r  ist der D a m p f 
y e r l u s t  durch auBero A b k i i h l u u g ,  abor um so grOfior 
wird der S a n n u n g s a b fa 11 in dor Leitung durch don 
L e i t u n g s w i d o r s t a n d .  In der Regel ist der Kesseldruck 
gegeben und der Rohrleitungsquerschnitt bestimmt sieb 
dann nach dem zulassigen Spaimungsabfall boi ange- 
noinmonor Dampfgoschwindigkoit, (meistens 30 m pro Sok. 
fur NaRdampf und ca. 50 m fur ffberłiitzon Dampf) ohne 
Rucksicht auf die Konpensationsverhaltnisso der Loituug.

Technik.
E lok trisch  geheizto  ] .aUorii: o r iu w so fon fiir  h o h e 

TpmBfisaijięgp. Die Anwendung "der ElektrizitSit zur 
Eizeuguug von Temperaturen bis etwa 1500° C. in Róhren 
und kleineren Muffelu aus Porzellan ist langst bekannt; 
man liiBt den elektrischen Strom eine um diese Korper 
golegto Spirale aus Platindraht durchlaufen, welcher gluhend 
wird und seine Warme loicht auf Rohr und Muftel uber- 
tragt. Jedoch zeigte es sich bald, dafi dio Spiralen aus 
dunnen Platindrahten sehr schnell unbrauchbar werden und 
zwar deshalb, weil die Beruhrung der Hoizspirale mit der 
Oberfiiiclie des goheizten Kórpers bei rundem Draht unvoll- 
kommen ist. Dadurch. daO der Draht an manchen Stellen 
anliegt, an andern nicht, wird eine ungleichmaBige Er- 
warmung desselben hervqrgerufen, es entstehen lokale 
Uberhitzungen, der Draht schmilzt durch.

Der lieue von Heraeus-Hauau zum Patent angemeldete 
Ofeu yermeidet diese Nachteile dadurch, daB er sta tt Draht 
sehr diinnos Platinblech ais Heizwiderstand besitzt. Platin-

folie, yon welcher ein Quadratdezimetor otwa 1,5 g wiegt, 
oignet sich am besten zu diesem Yerfaliron. Sio wird ais 
Spirale in langen Streifen um den zu hoizonden Kin-por 
gewickelt und zwar derart, daB żwischen den einzeluon 
Windungeu ein Zwischenraum von nur 2— 3 mm unbolegt 
bleibt. Die durch den elektrischen Strom entwickolte 
Warme wird auf dieso Weise sofort an das Rohr abgogebon, 
und die Folie wird deshalb nicht wosentlich heifier ais der 
Innenraum des Porzellanrohrs. Durch Yorsclialten einos 
Widerstandes und Variiereu desselben lassen sich dieso 
Ofeu auf jede gewunschte Temperatur bringon. Lotztere 
kann mit Hilfe dos Holborn und Wienschon Pyromoters 
bequem und gonau gemesseu werden. Ein Róhrcnofon vou
25 mm Rohrweito laCt sich in etwa funf Minuten auf 
1400° bringen; Temperaturen von iiber 1 7 0 0 11 wurden 
erreicht., ohno dafi die Heizfolie durchgeschmolzen ware. 
Die von der Kóniglichen Porzellanmanufaktur in Berlin 
gelieferten Rohre (Marquardtsche Masse) sind bei 
Temperaturen bis etwa 1700° C. zwar noch bestandig,
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docli wird dus Rohr olektrisch lcitond. fis tr itt liun oine 
A rt von Elektrolyso : 0111, durch welche nicht alleiu daś’ 
Rohr angcfressen, sondern auch die PJatinspiraló schnoll 
zerątSrt wird.

Dio Firma Heraeus konstrniort Ofen mit horizontal nnd 
vortikal aufgostelltom Poraollanrolir, letztoro Form nacji 
Angabo dos Herrn l ’rof. Ilolborn von der physikalisch- 
techiusęhen A nstalt in Charlottonburg. Der llolbornofen 
diont zum Aufstellen von Tiegeln und eignet sich vorzGg- 
lich zu Schmelzpunktsbeśtimmungen von Motallen. Der 
Ilorizontalofen hat sich bereits in Zuckcrlaboratoricn boi 
Voraschungon vou Zuckor bewahrt. Nach don Erfahrungon 
dos Herrn StoiTens, Diroktor der Zuckerfabrik Zarkau, voll- 
zieht sich der VorasohungsprozoR in einer elektrisch gc- 
hoizten Mulfel schneller und boi einer viel niedrigcron 
Temperatur ais in der von untoh gcheizten alten MulTel. 
Boi cincm Stromyerbrauch von 4 Ampere und einor 
Spannung von 110 Volt ist dio Yeraschung von 2 g 
Zuckor in 25 Mihufon sichcr beondot. Es unterliegt wohl 
kaum einem Zwoifol, daR diose Ofen weitgchendo Vor- 
wondung in Hiiltonlaboratorioii zur Vorascliung von Kohle 
und zur Yerbrennung yon KohlenstofT in Motallen und 
Kohlon finden worden. Dr. II. W in te r .

M agnctischo  B co b ach tim g o n  z u  B o ch u m . Die
wostlicho Abwoichung der Magnetnadol vom flrtlichen 
Moridian botrug:

1003

Monat Tag

um 8 Uhr 
Yorm.
V | ;

um 2 Ulu 
nachm.
’ 1 ; Tag

um 8 Uhr 
vorm.

1 ;

um 2 Uhr 
nachm.

1 '
Juli 1. 12 30,5 12 37,5 17: 12 32,9 12 43,8

2. 12 30,8 12 37,6 18. 12 32,8 12 42,5
3. 12 31,5 12 37,1 19. 12 30,0 12 41,8
4. 12 29,7 12 38,8 20. 12 33,2 12 40,8
5. 12 29,8 12 37,1 21. 12 33,5 12 41,6
6. 12 30,5 12 39,3 22. 12 31,1 12 39,5
7. 12 29.2 12 37,5 23. 12 32,6 12 41,6
8. 12 28,7 12 36,9 24, 12 33,8 12 42,6
9. 12 30,5 12 41,2 25. 12 31,1 12 41,5

10. 12 28,2 12 42,8 26. 12 37,2 12 45,9
11. 12 32,9 12 40,4 27. 12 30,8 12 41,0
12. 12 30,9 12 40,1 28. 12 34,2 12 40,6
13. 12 31,2 12 41,7 29. 12 32,6 12 -11,2
14, 12 31,1 12 •42,5 30. 12 33,6 12 41,4
15. 12 31,1 12 41,8 31. 12 32,7 12 41,7
16. 12 33,6 12 42,5

Mittel 12 - 36,3 ' — hora 0 •

Mittel 112 |31,78| 12 |40,83 
13,4^

16
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Steinkohle 1. 09 7 626 934 655 793 6640 661|110679 72 6 836 513 570 610 6 095 508107 779 +  790 421 +  545 156!+ 2900

2. 71 6 652 655 571 281 6068 813; 108 766) 73 6 898 799 546 165| 6 171 715 104 589 — 246 144 +  102 902+4177
zus. | 114 279 539|1 227 077)12709 477(109723! 113 735 312(1 116 775(12 267 223)106 181 +  5 4 4  2 2 7 i +  4 4 2  2 5 4 | + 3 5 3 9

liraunkohle 1 . H I 241994 77 169 159 545 2 0 2 2 31 231 197 65 9 8 4 i 166101 1 970-4- 10 797 -  6 556: 4- 52
2. 8 1 195 580 49 838 143 000 1 849 32 i 217 157 65 920 152 306 1 936 — 21577 — 9 306 — 87

ZUS. 437 57 4 127 007| 302 5451 1936! • 1 1 4 8  3 5 4 ; 131 904| 318 407 1 953. -  10 780 -  15 862 -  17

*) EinschlieGlich Halden- und Aufbereitungsyerluste. **) Einschliefilich Deputato an Arbeiter.
S a lz g ew in n u n g  des H a lle sc h e n  O b erb e rg am tsb ez irk s  im  zw eiton  K a le n d e rv ie r te lja h re  1903.
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E i n n a Inn e
Yon der 

Fórderung 
(Spalte 6} 
kommen 

im Durch- 
schnitt*) 

auf 1 Mann 
d. Belegschaft 

t

Bestand am 

SchhiG des 

Yierteljahres

t  kg

Bestand am 
Anfange des 

II. Yierteljahres

t kg

Neue

Fórderung

t  i kg

zusammen 

t i kg
1 2 | 3 4 | 5 6 7 | 8 9

A. S t e i n s a l z .........................
In demselbcu Zeitraum 1902 .

2
2

482
167

301
. 301

14 976 
362

635
289

101 939 
83 917

242
310

116 915 
84 279

877 i 211 
599 1 180

22 327 
4 567-

712
273

li. K a l i s a l z .........................13
In demselbcu Zeitraum 1902 .1 11

5456
5317

4067
3988

5 137 
11 729

884
158

294 040 
289 633

967
198

299 478 
301 362

851 I 58 
356 1 56

10 382 1321 
13 790 ! 006.

0. bieclesalz.
a) Speisesalz.........................

In demselben Zeitraum 1902 .
6 I 620
6 ! 657

210
207

9 230 
11 538

550
203

■
24 251 
23 151

313
603

33 481
34 689

863
806

39
35

8 980 
12 008

256
635

b) Yich- und Gewerbesalz . 
In demselbcu Zeitraum 1902 . -  1 —

196
253

585 ! 1 578 i 500 
485 i 1516 j 013

1 775 | 085 
1 769 | 498 — 1 160 

227
860
935

*) Bei Jer Berechnung der Durchschmtteleistuug sind nur die Belegschaftazahlen der Werke beruckwichti^t worden 
welche uberhaupt in Fórderung stąnden.

Die Fórderung betrug mithin im 1. Halbjahr 1903 an Stcinsalz 184 828 t (158 550 t) au Kalisalz 740 517 t
(713 245 t), au Siedesalz: 1. Spoiscsalz 50 461 t (50 109 t,) 2. Yteh- und Geworbesalz. 3 416 t. (3 231 t).
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F ó rd o ru n g  d e r  S aarg ru b o n . Die staatlichen Stoin- 
kohlengruben liaben im Monat J u l i  in 27 Arboitstagen 
907 423 t gefordcrt, und oinsclilieOlich des Selbstverbrauchs 
895 039 t abgosetzt. Walirond dos glcichcn Zeitabschnittes 
im Yorjahre mit 26 Arboitstagen belicf sich dio Forderung 
auf 815 016 t, der Absatz auf 807 419 t. Mit der Eisen- 
bahn kamon 594 631 t, auf dem Wasserwege 66 856 t 
zum Yersand, 28 460 t wurden durch Landfuhren ent-

uommen, 176 834 t den im Bezirke golegenon Kokereien 
zugefiihrt.

K oh len - E in - u n d  A u sfu h r  P ra n k ro ic h s  im
I. H a lb ja h r  1903. Nach eiuer Mitteilung des Comitó 
central des houillores do Franco voin 29. Juli (Circulairo 
Nr. 2519) zeigt dio Einfuhr Frankreichs an Kohlon, Koks 
und Brikotts in don ersten 6 Monaten von 1903 im Vor- 
gloich zum ersten Halbjahr 1902 dio folgendo Entwicklung:

Herkuuftslauder
S te in k o h l e n Koks B r ik e t t s

1902 1903 1902 1903 1902 1903

Grofibritannien • ........................
B e lg ie n ......................................
Dcutschland.................................
Vereinigte Staaten . . . , . 
Andere Ł a n d e r ........................

3 032 670 
1 741 830 

391070 
31980 
22 010

2 958 830 
1763 510 

513 770 
2 970 

177 880

268 850 
265 690

21 250

245 710 
457 230

13 360

45 730 
91 910 
3 790

20

33 010 
214 360 

12 100

25 900
Insgesaint 5 219 560 5 416 960 555 790 716 300 141 480 285 400

Danach stieg die Einfuhr Frankreichs an mineralischen 
Brennstoffon iu der ersten Halfte des laufendeu Jahres um 
etwa y 2 Mili. t, die zum grófiten Toil auf Mohrlioferung 
Deutschlands entfiel (namlicli 123 000 t  Steinkohlen und 
192 000 t Koks). Belgien hat seine Brikettausfuhr nach 
Frankreich um 120 000 t  zu steigern vermocht, dagogen

Terzeichnet Grofibritaunieneinenerneuten, nicht unorheblichon 
lluckgang seiner Ausfuhrziffern (fiir Kohlen und Brikotts 
zusammen rd. 87 000 t), nimmt aber immer noch unbostritteu 
dio orsto Stolic untor den Versorgom Frankreichs mit 
ausEndischer Kohle ein. Yon der Ausfuhr ergibt sich 
das folgende Bild:

Bestimmungslander
S te i n k o h l e n Ko k a B r i k o t t s

1902 1903 1902 1903 1902 1903

B e lg ie n .............................................................. 239 940 279 050 9 940 11290 200 690
Italien.................................................................... 7 430 9 050 — — — —
S c h w e ii.............................................................. 78 210 73470 9 050 20 110 3 750 580
Algier.......................................................... 280 880 — — — —
Andere Łander..................................................... 42 370 41 190 13 920 15 430 9 590 6 820

Zusammen 368260 403 610 32 910 46 830 13 540 8 090

Die Veranderungen in den Ausfuhrziffern sind nicht 
von Belang. Steinkohlen und Koks haben um 35 400 t 
und 13 900 t gewonuen, Brikotts um etwa 5500 t verloren. 
A n Bunkerkohle nahmen die frauzOsischen Schiffe mit 
406 900 t um 21 300 t weniger ein ais im Votjahre, 
dagegen stieg der Verbrauch dor fromden Schiffe um 
rd. 28 000 t. Diese Zahlen spiegeln dio weuig erfreuliche 
Entwicklung der franzósischen Handelsflotte wieder. Das 
Ergebnis des Kohloneinfuhrzolles stellto sich auf 
7 714 000 Frs. gegen 7 101 000 Frs. im Yorjahre.

D er B e rg b au  u n d  dio E ise n in d u strie  S chw edons 
im  Ja h re  1902. Das Echo do l’Industrio bringt in einer 
seiner letzten Nummern eine Zusammenstellung der Er- 
gebnisse des Bergbaus und der Eisenindustrie Schwedons 
in den letzten 5 Jahren, woraus dio nachstohonden Angabcn 
genommen sind.

Jahre Steinkohle Eisenerz
t t

1898 237 277 2 302 546
1899 239 341 2 434 606
1900 252 320 2 609 500
1901 271509 2 795 160
1902 303 733 2S96  616

Steinkohle und Eisenerz verzeichnen mithin beide eine 
Zunalime ihrer Produktion im abgelaufenen Jahre, erstere 
um 32 224 t, letzteres um 101 456 t ;  seit 1893 hat sich 
die Produktion von Eisenerz fast vordoppelt

R o h e i s e n .

Jahre Żahl der 
Hochofen

_Gesamt-
Produktioii

t

Produktion 
pro Ofen 

t
1898 143 531766 3692
1899 141 497 727 3530
1900 135 526 868 3903
1901 139 528 375 3800
1902 136 538 113 3957
Die Zunahme der Roheisen-Produktion belief sich fiir 

1902 im Vergleich zu dom Vorjahro auf 9738 t. Nach 
wie vor ist Holzkohle der beim Hochofenbetrieb Schwedons 
fast ausschlieClich zur Verwondung gelangonde Brennstoff. 
Es wurden davon im ganzen 45 285 439 hl verbraucht. 
Nur in soltonen Fallen wird fiir Hochofenzwecko Holzkohle 
nut englischem Koks gemischt.

H a l b p r o d u k t e  von E i s e n  u n d  S tah l .
Jahre
1898
1899
1900
1901
1902

Masselu
198 923 
195 331 
188 455 
164 850 
186 076

Bossemer Martin- Tiegel-
Stahlingota stahlingots Btuhlingots
102 254 160 706 1013
918 9 8  179 357 1225
91 065 207 418 1121
77 231 190 877 1088
8 4 0 1 4  201311  1091

Audi die Erzeugung von Halbprodukten weist gegen- 
iiber dem Vorjahre eine Zunahme auf. Die Mohrerzeugung 
belief sich fur die 4 Halbprodukte zusainmengenommen 
auf 38 446 t.
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Jalno Stabeisen Bandeiscn Walzdraht Grobblccli

1898 170 374 77 368 23 882 16 530
1899 186 506 76 224 27 384 19 688
1900 181 812 70 638 30 947 18 214
1901 152 183 67 203 21 932 13 856
1902 173 521 68 490 33 173 13 422

F e r t i g p r o d u k t o  v on  E i s o n  und S tal l i .
Gesamt- 

' Produktiou
288 15-4 
309 798 
324 603 
269 507 
308 414

Fiir dio vorstehond aufgcftihrton Fortigprodukte zu- 
sammon bolief sieli dio Produktionssteigorung in 1902 im 
Vorgleich zu 1901 auf 38 907 t. An Bandeisen wurdon 
1287 t, an Stabeisen 21 388 t und an Walzdraht 11 2 4 1 1 
mehr produziert, nur fiir Grobblccli ist ein Ruckgang der 
Erzeugung festzustellen.

Die Kohlengruben beschaftigten im letzten Jahro 
2179, die Eisenorzgruben 10 496 und die Eisen- und
Stahlwerke 15 255 Arbeiter. Von dem W ert der Produktion 
und dem Rcingcwiiin dor TJnternehmungen ergibt sich fur
1902 das folgende Bild:

Wert der Produktion 
Steinkolilongruben 2 511 228
Eisonerzgrubeii 14 368 806
Eisen und Stahlwerke 136 775 350

Reingewinn 
609 398

3 389 681
4 700 714 

Dr. J .

K o h le n a u s fu h r  G ro fsb rita n n ie n s . (Nach dem Trado 
Supplement dos Economist.) Die Reihenfolge der Lander 
is t nach dor Hóhe der Ausfulir im Jahre 1902 gewahlt.

I Ganzes 
;Jahr 1902Nach:

Juli 

1902 I 1903

Januar bis 
Juli

1902 I 1903
iu 1000 t*)

Frankreich . . . . 599 601 4108 4086 7 722
Ita lie n ......................... 628 664 3009 3737 6 091
Deutschliiiul . . . 583 599 3223 3459 5 947
Schwedcn . . . . 327 371 1463 1659 2 954
Spanien u. kanar. Iuseln 201 138 1161 1368 2 730
R u B la n d .................... 395 412 1286 1347 2 395
Danemark . . . . 194 ISO 1130 1171 2 205
E g y p te n .................... 211 104 1168 1211 2 030
Norwegen . . . . 90 119 751 786 1449
B rasilien .................... 75 91 516 539 980
Portugal, Azoreu und

Mardeira . . . . 75 70 524 531 957
H o l la n d .................... 61 69 425 399 772
Brit. Ost-Indien . . 24 34 395 286 627
^lalta ......................... 41 28 337 227 583
T urkei......................... 40 41 246 244 431
G ib ra lta r.................... 16 33 122 141 252
B e lg ie n .................... 35 56 302 327
Griechenland . . . 3-4 42 233 242
A lg ie r ......................... 41 44 250 374
Ver. Staaten v. Amerika 19 21 81 1121
C h i l e ......................... 25 33 240 183 ’ 7 511

72 57 161 382
Argentinien . . . . 62 85 634 650
Brit. Sildafrika . . . 53 62 411 381
anderen Landern . . 128 237 1024 1475

Zusammen an
Kohlen......................... 4 030 4 245 24 100 26 317 43 851
Koks u. Zinder . . . 58 59 349 377 699
B r ik e t t s .................... 111 108 650 567 1 067

Uberhaupt 4 199 4411 25 399 27 261 45 616
Wert in 1000 J t. . . 51 063 52 108 314873 322710 563 483
Kohlen etc. fiir Dampfer

i. auswartig. Handel 1 371 1 624 8 670 9 641 15 390

* ) l t  =  1000 kg.

Yerkehrswesen.
W agong o sto llu n g  fiir  d ie  im  R u h r-  u n d  S aar-

k o h le n ro v ie r b e leg en en  Z echen , K o k o re ien  u n d  
B rik e ttw e rk e . (Wagen auf 10 t Ladogowicht zuruck- 
gefiihrt.)

1903

: >

1 .

Ruhrkohlen-
revier

Davon

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

den Rheinhiifoii
Monat Tag gestellt gefehlt (8.—15. August 1903.)

August

n

n

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

18 047 
2 011

17 530 
18168
18 233 
18 458 
18 585 
18 901

II 
1 

1 
1 

II 
i

(Ruhrort 16 150 
Essen <Duisburgll 060 

(Hochfela 2 789
(Ruhrort 126 

Elberfeld (Duisburg 28 
[Hochfeld —

Zusammen 130 566 — 30 153
Durchschnittl. fur

den Arbeitstag
1903 18 652 —
1 9 0 2 1 6  4 2 3 —

Zum Dortmundor Hafen wurden aus dcm Dir.-Bez. 
Essen im gleichen Zeitraum 52 Wagen gostellt, die in 
dor Uborsicht mit enthalten sind.

Fur andere Giiter ais Kohlon, Koks uud Brikotts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit vom 1.— 15. Aug. 1903 50 234 
offeno Wagen gogen 42 720 in derselben Zeit dos Vor- 
jahres gestellt.

Der Versand an Kohlon, Koks und Briketts betrug 
in Mongen von 10 t (D .-W .):

Zeitraum
Ober-
schles.

Kohlen-
reyier

Saar-
kohlen-
revier*)

1.—15. August 1903 . . 
+  geg. d. gl. ( in abs. Zahl. 
Zeitr.d. Yorj. | inProzenten 
1. Jau. bis 15. Aug. 1903 
+  geg. d. gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr. d. Yorj. (in Prozenten

241 423 
+  27 605 
+  12,9 
3 382 459 
+400510 
+  13,4

39 588 
+  2 260 
+  0,1 

563 723 
+  40 480 
+  7,7

A m  tli  ch e  T a r ifv e ra n d e ru n g e n . Am 5. 8. 03 er-
scheint zum Austi.-Tar. 6 vom 15. 10. 99 der Nacli- 
trag X mit neuen Frachtsatzen nach den Stat. Bottrop 
Nord, Crombach, Flandersbach, Hofermuhle, Kirchhellen, 
Lohmar, Osterfeld Nord uud Voerde und von Niereuliof 
und Stockum.

Mit dem 15. 8. 03 werdep von den Stat. Mainz, 
Gustavsburg, Gernsheim, Iiheindurkheim, Mannheim, 
Neckarvorstadt nach Stat. dor bad. Staatseisenbalinen und 
von den Stat. Mannheim, Mannheim - Industriehafen, 
Neckarau und Rheinau nach Stat. des Dir. - Bez. Mainz 
Stein- und Brautikohlensendungen auf Eutfernungeii bis 
100 km nach den Frachtsatzen des Spez.-Tar. III der 
allgom. Kilometertariftabelle der preuCisch-hessischen Staats- 
eisenbalinen berechnet.

Mit dem 1. 9. 03 tritt zu dem Tar. fur den nieder- 
schlesischen Steinkohlenverkehr nach Stat. der ósterreichischen 
Nordwestbahn etc. der Nachtrag 6 in Kraft.

*) Gestellung des Dir.-Bez. St. Johann-Saarhriicken und der 
ElsaG-Lothr. Staats-Eisenbahnen.
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Vom 20. 8. 03 ab werden im (Jbergangsverkchr nacli 
der Kleinbahn Kiel-Schónberg die Frachtsatze fiir Kolilen 
iii Ladungen von 10 t  um 2 Pfg. fiir 100 kg ermilBigt.

Am 1. 9. 03 wird Stat. łlarientlial b. Sch wcina in 
don Kolilen tar. Nr. 17 aufgenonimen.

Am 15. 8. 03 wird Stat. Magerviehliof b. Berlin in 
den Tar. fiir den niederschlesischen Steiiikohlenvorkel)r nach 
Stat. des Dir.-Bez. Berlin cinbezogen.

Am 15. 8. 03 erscbeint zum Saarkohlentar. Nr. 18 
der Nachtrag VIII.

Am 10. 8. 03 erscbeint zum Ausn.-Tar. 6 fiir den 
rheinisch- westfalisch-mitteldeutschen Privatbahn-Kohlcn- 
Yorkchr der Nachtrag VI.

Am 10. 8. 03 erscbeint fiir den rheinisch-wcstfaliseh- 
oldenburgischcn Kohlenvcrkelir zum Ausn.-Tar. 6 vom
1. 5. 00 der Naclitrair V.

M a rh tb e r lc h te .
B orso zu  D usse ldorf. Amtlicher Kursbericht vom 

20. August 1903, aufgestellt vom Borscnvorstand niitor 
Mitwirkung der vereidoten Kursmakler Eduard Thielen und 
Wilhelm Mockwt, Diisseldorf.

A. Koli len  u nd  Koks.
1. G a s -  und F l a m m k o h l o n :

a) Gaskoblo fiir Leuchtgasboreitung 11,00 13,00 JL
b) G o u e ra to rk o h le ........................  10,50— 11,80 „
c) GasflammfOrderkohlo . . . .  9,75— 10,75 „

2. P o t t k o h l o n :
a) F S rd e r k o h lo .............................  9 ,00— 9,80 „
b) bcsto molierto Kobie . . . . 10,50— 11,50 „
c) Kokskohlo .....................................  9 ,50— 10,00 „

3. M a go re  K o b i e :
a) F ó rd o r k o h lo .............................  7 ,75— 9,00 „
b) melierto K o b l o ........................ 9 ,50— 10,50 „
c) Nuflkolilo Kom II (Authrazit) . 19,50— 24,00 „

4. K o k s :
a) G ieB ere ik o k s ..............................  16— 17 „
b) H ochofenkoks..............................  15
c) NuBkoks, gebroclien . . . .  17— 18 „

5. B r i k c t t s ..........................................  10,50— 13,50 „
B. Erze :

je nach Qualitat
1. Rohspat je nach Qualitat . . . .  10,70 JL
2. Spatcisenstein, gerostoter . . . .  15,00 „
3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam . . .  — ■'
4. Nassauischer Roteiseustein mit etwa

50 pCt. Eisen . . . . . . . .  — n
5. Rascnerze f r a n c o ..................................... —

C. R o h o i se n :
1. Spicgeleisen la . 10— 12 pCt. Mangan 67 „
2. WeiBstrahliges Qtial.-Puddclroheisen: —

a) Rhein.-westf. Markeu . . . .  56 „
b) S iegerlanderM arkon........................ 56 „

3. S ta b lo is e n ...............................................58 „
4. Englischcs Bessemercisen, cif. Rotterdam — „
5. Spanisches Bessemercisen Marko Mudela,

cif. R o tte rdam ..........................................  —

6. Doutschbś Bossemereisen . , 67 ,50— 68,50 JL
7. Thomaseisen frei Ycrbrauchsslólio 57,40 — 58,10 „
8. Piiddoleiscn,Luxemb.Qual.abLuxcmburg 15,60-10,50 „
9. Engl. Rohoisen Nr. III  ab Ruhrort . 66 „

10. Luxemburgor GicBoreieisen Nr. I II  ab
L uxem burg ................................................. 52 „

11. Doutsclies GieOoroieisen Nr. I . . 67 50 „
12. „ „ „ II „
13. „  „ „ III  . . 65 50 „
14. „ H a m a t i t ...............................  68 50 „
15. Span. Ilam atit, Marko Mudola, ab

R u h r o r t ........................................................— „

D. S t a b e i s e n :

Gewóhnliclies Staboison FluBeisen . 110 — 112 „ 
Gewólinl. Stabeisen SchweiCeison . 120 „

E. B l echo .
1. Gewóhnliche Blecho aus Flufieison . . 130
2. Gewóhnliche Blocho aus Schwcifieiscn — „
3. Kosselblecho aus FluBeisen . . . .  150 „
4. Kossclblecbe aus SchweiBoisen . . .  — ,,
5. Feinblecho . . . . . . . . .  — „

F. D r a b  t:
1. E isenwalzdraht....................................  — „
2. S tablw alzdraht.................................... ...... — „

Kolilen- und Eisenmarkt im allgemeinen unveraudert; 
dio BcsteUungon des Auslaudes in grobeu Eisenfabrikaten 
meiiren sich. Nilchsto Bórso fur Wertpapioro am 
Donnerstag, don 27. August, fiir Produkte am Donnerstag, 
don 3. Scptembcr 1903.

O b crseh lesiseh e r K o h le n m a rk t.  Der Eisenbahn- 
Ycrsand Oberscblesiens belief sieli im Juli d. J. auf 
153 715 Wagen gegen 156 484 Wagen in dem gleichen 
Zeitraume des Vorjahres. E r hat also um 2769 Wagen 
oder 1,8 pCt. abgenommen, wahrend die anderon wichtigeren 
Kohlpnroviere Doutscblands im Monat Juli eine nicht nn- 
erbobliche Yersandsteigerung aufzuwoisen hatten. Der 
Grund fiir das Zmuckbloibon Obersclilesions ist vor allem 
darin zu siichen, daB die im ersteu Drittel des Monats 
uber einen groBen Teil von Schlesien hereingebroebeno 
Hochwasserkatastropho nebon den sclnyeren Schadigungen 
an Hab und Gut aucli iiberaus stórend auf den Kohlen- 
absatz einwirkte. Denn auf zahlreiclien Eisonbahnstrecken 
war der Betrieb nicht nur tagelang sondern zum Teil 
wochenlang gestórt, vielo industriolle Wcrko muBten ihren 
Betrieb einstellon und ganz besonders empfiudlich machto 
sich dio wochenlange Unterbrecliung dor Odorschiffahrt 
gcltond. Ohne dio Hocbwasserstónnigen liatte sich das 
Kohlongeschaft hóchstwabrscheinlich reclit zufriedenstellend 
entwickelt, denn mancherlei Anzeichon deuteu darauf liin, 
daB sich dio Aufnahmofilhigkoit des Marktes sichtlich ge- 
hoben hat. Insbesondero waren die Abrufungon der Hutten- 
industrie, der Zcmeut- und Kaikwerke sowio der Ziegeleien 
umfangreicher, und zwar gerado in den kleinen Sortimenten, 
dereń Absatz in den letzten Monaten sich nicht i miner 
ganz glatt vollzogen hat. Auch die Ausfuhr nach Oster- 
leich-Ungarn hat crfreulicherweise eino nicht imerheblichc 
Zunahme erfahren. Sie betrug 356 440 t gegen 331 307 t 
im Juli v. J . oder 7,4 pCt. mehr. Dagegon ist die Aus
fuhr nach Rufiland um 5716 t  oder 10 pCt. zuriiekgegangen.
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D ie Lago d e r  K u p fo r in d u s tr ie  in  d e n  V ere in ig ten  
S ta a te n . Die schon seit einiger Zeit unbefriedigende 
Lago dos Kupfennarktes hat wahrend des Monats Juli 
keine Besserung erfahren. Im Gegonteil hat die An- 
danor der sich uber das ganze Land erstreckenden Unruhe 
in den Arbeiterkreisen, sowie ein sensationeller Kursfall 
iu den leitenden Kupferaktien das in den Kreisen der 
Konsumenten vorherrschende Gefiihl der Unsicherhoit und 
UngewiBheit hinsichtlich dor Zukunft des Kupferraarktes 
nur noch erhóht. Nach wio vor besclminken sich die 
Kaufer auf Deckung des unmittolbaren Bedarfes, und dio 
gróBten Konsumenten erhalten immer noch Kupfer auf 
Kontrakte geliefert, die /.u fruherer Zeit zu noch niedrigeren 
Preisen zustande gekommen sind ais selbst den gegen- 
wiirtigen. An Geriichten, dafi es zu den reduzierten 
Preisen zu groBen Abschliissen fiir beimischon Konsum 
sowio fiir Export gekommen sei, hat es in den letzten 
Wochen und Tagon nicht gefohlt, ohno daB sie jedoch 
bislier irgend welche Bestatigung gefunden hatten. Die 
Qnotierungen dor hiesigen Metallbórse, welche den Preis 
reprasentieren, zu dem die groBen Yerkaufs-Agenturen 
Kupfer abzugeben bereit sind, liaben im Laufo der letzten 
Wochen eine wiederliolte Herabsetzung erfahren. Fiir den 
Monat botragt der Preisfall etwa einen Cent, und es lauten 
dio SchluBuotierungen fiir Lake - und eloktrolytisches 
Kupfer 127/fi his 13 ’/h Ceuts per Pfd. und fiir Casting 
1 2 ' j2 bis 127h Cents. Wenngleich dor laufande Konsum 
bedeutonde Mengen Kupfer in Anspruch nimmt, so hat 
doch die Zuriickhaltung der Kaufor die Erlangung vou 
Preiskonzessionen wesentlich erleichtert. Es war in diesem 
Monat wiederum dio Calumot & Hecla Co., welcho die 
gróflte Beroitwilligkeit hierzu gezeigt und durch starkę 
PreifiennaBigungen zu der wiederliolton Herabsetzung der 
offiziellen Notierungen den Anstofi gegoben hat. Wahrend 
somit verhaltnismaBig wenig neuos Gesclnift gemeldet wird 
uud die Konsumenten auf der Ansicht beharren, der 
Ifupferpreis liabe soinen niedrigsten Staud noch nicht 
erreicht, erregt die Apathie des Marktes in Kreisen der 
Produzenten keine BesorgSis. Nach ihrer Behauptung 
haben die Konsumenten nach monatlanger Zurucklialtung 
so wenig Yorrat an Haud, daB eine Besserung der Nacli- 
frage nicht mehr lange ausbleiben kann. Und beginne 
erst einmal die Kaufbewegung auf Grund der Uberzeugung, 
dor niedrigsto Preis soi erreicht, so werde dio ublicho 
Oborsturzung der Nachfrage eintreten und das versaumto 
Goschaft sich in kurzer Zeit wieder einholen lassen. Fiir 
den Herbst und Winter erwarten daher die Produzenten 
einen festen Kupferinarkt und allmahliche Steigerung der 
Preise. Der lotzte starko Preisfall ist auf dio Kupfer- 
industrie nicht ohne Einwirkung geblieben, indem die 
Minengesollscbaften dadurch veranlaBt worden sind, ihre 
Produktions- und Yertriobskosten zu vermindern. Daraus 
erklart sich auch, daB trotz der reduzierten Preise Dividenden- 
erhóhungen, so seitens der Calumet & Hecla, der Welverine 
und der Quincy Co., stattgefunden haben. Die vielfach 
gehegte Erwartung, auch die Amalgamated Copper Co. 
werde eino hóhere Dividende ais nur ł/ 2 pCt. fiir das 
zweite Quartal d. J .  zur Verteilung bringen, hat sich da- 
gegen nicht bestiitigt. Nach dem „Enginoering & Mining 
Journal" beliefen sich die Sichtvorrato hierzulande zu 
Anfaug Juni auf 62 501 Tonnen, gegen 65 008 Tonnen 
zu Ąnfang des Jahres, Dio Kupferausfuhr im JuJi hat, 
8120 Tonnen betragen, gegen 11 370 im Juli 1902 bzw.

9656 im Juni, 9182 im Mai, 13 380 im April, 12 841 
im Marz, 8935 im Febru&r und 11 141 im Januar 1903. 
SchlieBlick sind Geriichte betręffs geplanter Untersuchung 
der Angelegenheiten der Amalgamated durch ein Aktionar- 
komitee, sowio angeblich bevorstehender Beilegung dor 
Differonzen zwischen den Amalgamated- nnd den Ileinze- 
intoresscii orwahnenswert.

(E. E. New-York, Anfang August.)
Dio Lago d e r  P o tro le u m in d u s tr io  in  d e n  V cr- 

o in ig ten  S taa ten . Die Lago des Pefcrolcuminarktes hat 
sich im Monat Juli insoweit gcandert, ais dor lang er- 
warteto Preisaufschlag eingetreten ist, und zwar hat die 
Standard Oil Co. den Preis von Robol zweimal hintorein- 
ander erhóht, infolgedessen slehen Ohio- nnd Indiana- 
Ole gegonwartig hóhor im Preise ais seit yielen 
Jahren. Die nouestou Roholnotierungeti lauten: Pennsyl- 
vania 1,56 Doli., Tiona 1,71, Corning 1,36, New-Castle
1,43, North Lima 1,18, South Lima 1,18, Indiana 1,13, 
Whitehouse 1,2G, Needesha 1,18, Corsicana light 1,12, 
heayy 0,60, Chanuto 0,98, Bartlesville fi. T.) 0,9G, 
Somersot 0,99, Eagland 0,62 und Petroloą (Ont.) 2,03 Doli. 
Ais dio Standard Oil Co. im Mai d. J .  eine Preisreduktion 
vornahm, rief dioses Yorgehen allgemeine Ober- 
raschung liervor, da zu jener Zeit gleiche Ursaclien fiir 
einen Preisaufschlag vorhanden waren, ais sie gegenwartig 
yorliegon. Der Zweck jener Reduktiou war wohl der, 
auslandisches Kapitał zu entmutigen, in das hier von der 
Standard Oil Co. behcrrschte Feld einzutreten. Dor Zweck 
der jetzigen Preishinaufsetzungen liegt dagegen klar zu 
Tage, und zwar soli dadurch die Produktion stimuliert 
werden. Dio Bohrtatigkeit war in letztor Zeit ziomlich 
erfolgreich, es sind zahlreiche neue Quellen erschlossen 
worden und die Produktion ist in der Zunahmo. Trotzdem 
ist sie nicht groB genug, um die Nachfrage zu deckon, 
und der Konsum erweitert sich andauernd. Unter solchen 
Umstanden vorringert sich der verfflgbare Yorrat stetig, 
und yon hocligradigem pennsylvanischem 01 sind heute 
nur noch Yorrate von 5 000 000 FaB vorhanden, wahrend 
es in fruherer Zeit 40 000 000 waren, und dio Vorrate 
von Ohiool sind von 24 000 000 FaB auf 16 000 000 
zuriickgegangen. Der Konsum von pennsyhanischem Ol 
betragt etwa 90 000 und von Lima51 etwa 60 000 FaB 
por Tag. Falls daher dio Produktion sich nicht vermehrt, 
diirften dio Eosorvevornite in etwa 3 Jahren aufgobraucht 
sein. Unter der Anregung der erhóhten Preise herrscht 
in allen alten Distrikten und in solchen, welche man ais 
produktiv yormutet, regste Tatigkeit, doch auch in dem 
abgolaufenen Monat sind Olfunde von gr5Berer Bedeutung 
nicht gemacht worden. Zu Anfang dieses Monats waren 
in den Staaten Pennsykania, New-York, West-Yirginia, 
Ohio und Indiana 2000 Bohrungen im Gange oder in Vor- 
bereitung. In Pennsylvania sind im Juni 839 BohrlSchor 
Yollendet worden, 124 mehr ais im vorbergohenden 
M onat, die Durchschnittsproduktion der neuen Qucllen 
betrug 476 FaB pro Tag. In Nordwest-Obio wurden im 
Jan i 810 Bohrungen yollendet, dio 11 379 Fafi lieferten. 
Infolge dieser regen Tatigkeit kam die Produktion dem 
Konsum naher ais seit langerer Zeit. In Kansas und 
dem Indianer-Territorium wurden im Juni 60 neue 
CJuellen erbohrt, dereń monatiiche Produktion 41 328 FaB 
botragt. In Kentucky wurden 50 neue Quelleu erbohrt und 
das Emporscbnellen der Olpreise steigert die Unternehmungs- 
lust in allen Produktions-Distrikten. Solche is t jedosh



Nr. U. 818 - 22. August 1908.

Kupfeiystramm, G.H. 5 7 i .  15 S. d l  bis 59 L . 10 s . — d .

3 Monate. . . 5 6 ;; 2 >> 6 yy „ 58 V 15 » — »
Ziun, ruhig, Straits 127 „ — — V „ 129 V 5 » — )>

3 M onate. . . 124 „ — — yy „ 124 yy 15 » — n

Bloi, stetig, weiches
fremdes . . . 11 , .  2 » 6 V «  U yy 7 6 »
englisches . . 11 *  2 6 V ,  11 yy 15 » — »

Zink, fest, G.O.B. 20 „  5 —
yy „ 20 yy 12 » 6 »

bosondoro Marken 20 „ 15 yy ,  21 yy — » — »
a u f  d em  e n g lisc h en  K o h len - u n d
(Borso zu Newcastle-upon-Tyne). 

K o h l o n m a r k t .  
northumbrischo

N o tio ru n g en
F ra c h te n m a rk t

Beste

nahezu fiobcrliaft in dem liouou texanischen Oldistrikt M e ta llm a rk t.
von Sour Lako, der die phanomenalo Produktivitat dos 
zuorst entdeckten toxanischen Distriktes, des yon Boau- 
mont, noch in den Schatten zu stelien scheint. Infolge 
der iibermafiigen Produktion vorm6gen die Produzenten 
yon Sour Lake-Ol nur 20 Cents por FaB zu orzielen, und 
auch der Preis yon Boaumont-Ol ist durch Erschliefiung 
des Konkurrcnz-Distriktes yon 90 bis auf 80 Cents herab- 
godrflckt werden, wobei dio Aussicht besteht, daB die 
Proiso noch ticfor fallen, da os an den nOtigon Ein
richtungen fiir don Transport und Vertrieb des im Uber- 
maB yorhandenen Oles mangelt. Das texanische Heiz51 
golangt dor billigeron Proiso wegen wieder mehr zur all- 
gemeineron Yerwendnng nnd Millionon von Dollars worden 
fiir den Ban yon ROhrenleitungen, Tankanlagen und Pump- 
stationen aufgewandt. Das groBartigste derartigo Unter- 
nohmen wird von der Standard Oil Co. ins Werk gesetzt; 
dioso plant, dio Róhronleitung, dio sie gogonwartig in 
Kansas baut, bis nach dem texanisclien Ausfuhrhafen Port 
Arthur zu yerlangorn, sodaB die Leitung dio Óldistrikte von 
Kansas, Indianer-Torritorinm, Texas und Louisiana durch- 
ąuoren wiirde. Dioso EOhrenleitung, welche die liingste der 
Wolt sein wurde, gftbo der Standard Oil Co. die tatsachliclie 
Kontrollo auch ubor das Olprodukt von Toxas und Louisiana.
In PortArthur sollen weitere Raffinorien erbaut und der 
genannte Ort zu der Ol-Emporo dos Siidwestens gemacht 
werden. (E. E.. No w-York, Anfang August.)

M ark tn o tizo n  u b o r N eb o n p ro d u k to . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

Dampfkohlo . . 11 s . — d. bis u S . 3 d .  f o.b.,
zwoito Sorto . . . 9 yy — yy yy 9 yy 3 yy yy
kleine Dampfkohlo 5 yy 6 yy yy 5 yy 9 yy yy
Gaskohle . . . . 8 yy 6 yy yy 9 yy 6 yy yy
Bunkerkohlo . . . 8 yyi o v 2 yy yy 9 yy yy yy
Durhamkoks 17 6 yy yy 18 yy n yy
Hochofenkoks . . . 15 yy 9 yy yy 16 yy frei ani Tees.

F r a c h t onm ark t .

>-3 5 i f o Bj O 3 s. — d . bis 3 s . l ’/a d .

— Hamburg 3 „ yy yy 3 yy 6 yy
— Rouen . 4 „ yy yy yy — yy
— Cronstadt 3 ,, 7 Vs yy yy yy — yy
— Genua . 4 ,, 6 yy yy 4 yy 9 yy

12. August

L.
yon 
s. I d. h.

bis
i. d.

19. August

L.
yon 
s. | d. L.

bis
». d.

Teer p. g a l i o n ............................................
Ammonium8ulfat (Beckton terms) p. t. . . 12
Benzol 90 pCt. p. g a lion ........................

,  50 „ „ ,  ........................
Toluol p. g a lio n .......................................
Solyent-Naphtha 90 pCt. p. galion
Karbolsiiure 60 pCt....................................
Kreosot p. g a l i o n ................... ....
Anthracen A 40 pCt.............................. . | — —
Anthracen B 30—35 pCt............................ | — —
Pech p. t. f.o.b.............................................i — 55
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1’atentljerlelit.
Annieldungreu,

die wahrend zwcier Monato in der Auslegehalle des Kaiserlichen 
Patentamtes ausliegen.

Vom 10. 8. 0:5 an.
50 c. B, 33337. Pendelmulde mit zwanglaufig hervorgerufener 

zerroil>endor Wirkung der MahlkOrper. Emil Barthelmcfl, NeuB 
a. Rh. 3. 1. 03.

81 e. A. 9731. Kreiselwipper mit wechsolnden Dreh- 
gescliwindigkeiten. Franęois Allard, Chateliueau, Belg.; Yertr.:
C. Gronert. u. W. Zimmermann. Pat.-Anwalto, Berliii NW 6
12. 2. 03.

Vom 13. 8. 03. au.
5b. Sch. 18 671. Bohrer fur Kalisalze oder andere harte 

ziihe Massen, bei welchem die Kanten der flachę# Seitenflachen 
die Arbeitakanten bilden. Wilhelm Heine, Oebisfelde. 24. 4. 02.

21 d. E. 9016. Einrichtung an Elektromotoren far den 
Betrieb unter Wasser. Elektrizitats-Akt-Ges. vorm. Schuckert & 
Co, Niirnberg. 19. 2. 03.

Gebrauchsm uster- Eintragungen.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 10. 8. 03.

1 a. 20i  725. Zcntrifugalsortierer mit schriiggelegten Schlag- 
flugeln. Hugo Friedrich Dorffel, Chemnitz, Am Hedwigsbad G. 
26. 5. 03.

1 a. 204 72(1. Schleudersortierer, dessen Schleuderteller mit 
Furchen oder Rippen yersehen sind. Hugo Friedrich DOrffel, 
Chemnitz, Am Hedwigsbad 6. 26. 5. 03.

13 c. 305 038. Wasserstaudszciger mit einer am Wasser- 
standsglas angebrachten, mit runden Oeffnungen yersehenen, den 
Wasserstand durch Strahlenbrechung anzeigcnden Skala. Edmund 
Rol3eI, Goppiugen. 7. 3. 03.

20 a. 205 032. Am Biigel der Transportvorrichtung boweg- 
lich angeordnete Seilklemme fur das Laufseil bei Transportanlagen. 
Wilhelm Stuhr, Offenbach a. 11, Kaiserstr. 134. 13. 7. 03.

20 c. 504 058. Trichterwagen mit auf Rollen beweglichen, 
nach beiden Seitcn gleichzeitig zu offnenden Bodenschicbern. 
R. Dolberg, Maschiuen- u. Feldbahn-Fabrik Akt-Ges., Rostock
i. M. 17. 6. 03.

24: a. 204 887. Zur Abdeckung einer seitliclien Oeffuung 
der hohłen Feuerbrilcke einer Rauchyerbrennungseinrichtung
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dienender, schriig liegonder, aus Lamellen zusammengesotztcr 
Kost. IM. Margarete Ulic, Breslau, Vorwerkstr. 13. 5. G. 02.

24 n. ‘.'04 9711. llauchvorbrcununggvornlchtung, bestehend 
aus hinter der Feuerbrucke angeordnetom Kanał mit durch Zug- 
oder Druckhebel beliebig weit zu offnender Drosselklappe. August 
Hempel, Konigsberg i. Pr., Yorkstr. 65. 16; 3. 03.

24g . 204 811. Kaininschicbcr mit drei Schutzturen. Caspar 
Prangemeier, Munster i. W., Katthagen -11/42. 25. 3. 03.

35 a. 504 960. Auf dom Fordergerust angeordnote Forder- 
masehine. Anton liaky, Erkelenz. 14. 7. 02.

35 c. 2l)4 993. Forderhaspel mit einer vor und einer hinter 
deT Ant.riebswolle augeordneten Seiltrommel. Rheiuisch-Westf. 
Maschinenbau-Anstalt & EisengieGerei G. m. b. H., Altenessen.
10. G. 03.

Deutsche P ateu te .
I b .  144 460, vom 9. Juni 00. Ca r l  L eu sc l i n o r  

in F r i c d r i c l i s s e g e n  a. d. L ahn .  Verfahrcn der nassen 
magnetisehen Aufbercitung insbesondere von Sanden und  
Schliimmen a u f stetig arbeitenden Jlerdm  aller Art.

Die glatto, magnetisierbare, aus Eisen oder Stahl bestehende 
Herdflacho von Rittinger-StoGherden, Bartschen StoGrundherden, 
wie allen anderen Herden fur kontinuierliche Arbeit mit beweg- 
licher oder lixer Arbeitslliiche, wird auf beliebige Weise 
magneti8iert, wodui'ch dio magnetisierbaren Bestandteile der 
Sande und Schlainme eine mehr eder weniger verzogerte Be
wegung erhalten und vom nicht maguetischen Materiał getrennt 
auigefangen werden konnen.

4a. 143 071, vom 9. Nov. 02. F r i e d r i c h  K a p p e r t  
in K r a y - N o r d  b. E ss e n  a. Ru h r .  Kombiniertes Werh- 
zcug zur Instandsetzung von Grubenlampcn.

Fig. 1 zeigt das Werkzoug von unten, Fig. 2 Yon der Seite. 
— Es besteht aus den beiden, żwischen den Schalen c und d 
liegenden, durch die Feder f auseinauder gehaltenen Schenkel 
a und b. a ist żwischen den Schalen fest versehraubt und b 
um den Zapfen e drehbar.

Die Schenkel a uud b besitzen an den auseinauder sfrebenden 
Enden je einen runden Zapfęn a1 und b1, wodurch ein fur alle 
Arteu von Brennerschrauben, Ólfullungsschrauben, sowie Schrauben 
an Magnetyerschlussen passender Locbschliissel gebildet wird.

Der Schenkel a endigt am anderen Endo in einen geschlitzten

Fig. 1.

Fig. 2.

Schraubcnzieher a2, der infolge geines Schlitzes an statt der bisher 
benutzten Zange zum Einsetzon der Ritzfeder fur den Ziind- 
streifen dienen kann. Der Schenkel b tragt am anderen Endo 
einen geteilten runden Zapfen b2, welcher ais SchlSssel zum 
Ab- uud Festschrauben der Flugelmutter fur die Triebstange 
benutzbar ist.

51). 143 442, vom 18. Mai 02. Dr. C o n r a d
W i s s e m a n n  in G e l s e n k i r c h e n .  Falirbarc Vorrichtung 
zur Getcinnung von StUckkohle vermittels bohrender 
Werkzeupe w id  Keile.

Mehrere senkrecht untereinander angeordnete Bohrer p, die 
durch Zahnrader von einem Motor s angetrieben werden, bohren 
bei der Yorwartsbewegung des Wagens a Locher in den Material- 
stofi. In diese Locher treten Platten v ein, welche in den 
Punkten x drehbar befestigt sind, und durch den Motor u unter 
Vermittlung einer Schnecke, eines Schneckenrades uud einer 
Kurbelwelle u in schwingende Bewegung yersetzt werden.

Infolge dieser Bewegung der oine Keilwirkuug auf das 
Materiał ansubenden Platten wird die Kohle, wie aus der Zeich- 
nung ersichtlich ist, in Stucken abgebrocheu.

Der Wagen a wird durch den Motor b unter Vermittlung 
des Zahnraderpaares c, einer Welle e und zweier Schneckengetriebe 
vorwarts bewegt.

85 a. 143 358, vom 1. Juli 02. F r i t z  I l e r k e n r a ł l i  
i n D u i s b u r g .  Treibsclidbe fu r  FOrdermascMncn, 
Aufeiigc u. dgl.

Um bei Treibscheibenforderung die Reibung żwischen Seil 
und Scheibeuumfang in erheblicher und beliebig regelbarer Weise 
zu Yermehren, werden am Umfang der Seheibe Magneto an
geordnet, wdehe das Seil anzieben. Die Magneto, am besten 
Hufeisemnagnete, werden selbstverstandlieh so angeordnet, da(3 
ihre Kraftlinien sich durch das Forderseil, nicht aber durch den 
Korper der Forderschcibe schlieflen.

Da die Anziehungskraft der Maguete nur auf dem von dem 
Seil beruhrteu Teil des Scheibenninfangs zu wirken braueht, so 
konnen die Maguete auf dem unteren, Yom Seil nicht beriihrten 
Teil des Scheibenuinfangs entmagnetisiert werdeu.

40 a. 143 520, vom 14. Mai 02. W. F. H a n n e s  
in  D e m m in g ,  V. St. A. Schachtofm  mit getrennter Zu- 
fiihrung von E rz  uml Brennstoff.

Aufier den zur Zufuhrung der Luft zum Brennstoff dienenden 
Dusen o, welche uutorhalb dos Schachtraumes B fur den Brenn
stoff in wagerechter Ebene angeordnet sind, mtindot uuterhalb 
der die Zufiihrungsschachte fur Erz und Brennstoff trennenden

Scheidewand A an den gegenuberliegendon Ofenwanden je eine 
seukrechte Reihe von Dusen g zur Zufuhrung eines Ueberschusses 
yon Sauerstoff zu dem Erz.
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4 0  a. 144 063, vom 27. Scpt. 01. F. W. M a r t i n o  
in S h ef f i e ld .  Vcrfąltren zum AuśfUllen der Metalle, 
iiisbesondere der Edclmetalle mes ihren LOsungen mittels 
Sćhtecfc! wąsserstoffs.

Der Schwefelwasserstoff wird iu der Losung durch Zusatz 
von Baryumsnlfocarbid erzeugt. Das Barymnsulfocarbid kann 
durch Schnielzen von 2 Gew.-T. Baryumsulfat mit 1 Gew.-T. 
Kolilenstoff im elektrischen Ofen horgestellt werden. Bei dcm 
Ausfallen vou Gold ans Cyanid-Losungen ist die Losung zumiclist 
mit Chlorwasserstoffsaure anzusauern Bei Chlorid- und Bromid- 
Liisungen, sowie zur Gewinnung von Silber aus dessen Cyauid- 
uud Nitra t-Losungen ist das Ansiiueni unnotig.

78 O. 143 265, vorn 25. Mar/. 02. G. K n i p r a t l i
i u Yelbor t .  D ynam it-Auftauapparat. II. Zusatz zum
Patent 139 494. (Vergl. Gliickauf 1903, S. 405.)

Der durch die Patente 139 494 und 139 495 geschtttzte 
Dynamit-Auftauapparat hat eine wcitere Ausbildung dahin er- 
faliren, daB die Austrittsiiffnungcn der Lnfikanale a gegeniiber 
der mit einer verstellbaren AbzugsófTnung h verschciion Tiir g

angeordnet sind, welche an der Innenseite zu einem Doppelhohl- 
raum 1 o ausgebildet ist, wiihrend vor den Austrittsoifuungen 
der Łuftkanalc eine Siebwand e angeordnet ist. lis wird hier- 
durch erreicht, daB einerseits die Luft sich in moglichst feinor 
Yertcilung uber den gauzen Patronenlagenauni d yerbreitet und 
andererseits deren zu schnelle Abfiihrung yerhutet wird.

80 a. 142 901. vom 14. Dez. 00. Tli. Grokc  iu 
Merseburg.  BriJcettpresse, bei welcher der Prcfikanal 
am Austrittscnde mit ehiem bctccglichen JJeckcl bclastet ist.

Der obere AbscbluB des PreBkanals der PreBkammer besteht 
aus zwei Teilcn, einem festliegenden Teil b fiir die Fornigebung 

und einem beweglichen Deckel c, 
welcher zum Bremsen des Brikett- 
stranges dient. Dieser bewegliche 
Deckel wird so dur.'h eine Kraft 
(Feder, Gewicht, Kolben) gegen den 
Brikettstrang gepreBt, daB er einen 
gleichmiiGigen Druck auf den Strang 
ausilbt und der Bewegnngsriehtuug 
desselbeu entgegeuwirkt Der Druck 

auf den beweglichen Deckel c ist dabei ein derartiger, da fi, 
wenn dio Reibuug eine gewisse Grenze iibersteigt, der Deckel 
von dcm Strange mitgenommen wird und sich dabei anhebt.

Oestcrreichisclc Patente.
781). 12176, vom 1. Nov. 02. K. u. K. K r i e g s -  

v e r w a l t u n g  in Wien.  Ziinder fur scldagkrilftige 
Zundungen.

Dor Zunder besitzt behufs Yerminderung der Gefahrlichkeit 
neben einem gebniuchlichen, empfindlichen, die Ziindung cin- 
leitenden Knallsatze eine Hauptfiillung, die aus einem durch 
Komprimierung unempfnidlich geinachten Knallsatz (Knalhiueck- 
silber oder dergl.) besteht.

10 b. 13 451, 1. Marz 03. E. P o l l a c s e k  in 
B n d a p e s t .  Vcrfahren sur Rcinigung von Feuergasen.

Ein Gemenge aus 10 bis 15 pCt Sagespanen, 30 bis 35 pCt- 
nicht backendem Brenustoff (Koks, Anthrazit), 20 bis 25 pCt. 
backendem Brenustoff (Steinkohle) und 30 bis 35 pCt. Brauukohle

und Torf wird mit so viel Kalkmilch versetzt, ais durch Yer- 
ruhren von G bis 20 Gewichtsteilon Aotzkalk und einer dem 
Gewicht der gesamtou brennbareu Stoffe gleichkominenden 
Wassermenge erhalten wird. Die moglichst innig und gleich- 
miifiig gemischte Masso wird zu Ziegeln gcforint und der Luft 
ausgesetzt, wobei der Aotzkalk in kohlensauren Kalk tibergelit. 
Die so erhaltenen Ziegel werdon in der Feueruug entweder ab- 
wechselnd mit dem nattirliclien Brenustoff in Schichton oder 
hinter dcm natilrlichen Brenustoff angeordnet. Beim Vcrbrennen 
verwandelt sich die Masse in eine schwammartigo poroso 
Schłackenwand, welche einerseits durch ihren Kalkreichtuni den 
Schwofelgohalt der durchstreichenden Feuergaso bindet und 
andererseits, indom sio eine innige Mischung zwischen don. Fcuer- 
gasen und der Luft herbeifDhrt, zur Tollkommcnon Vorbrennung 
beitragt, so dafi dio aus dcm Verbrenuungsraum austretenden 
Gaso auch von Kohlenoxyd und mechanisch initgerissonen Kohlen- 
teilchen frei sind.

4 0 b . 12 452, voin 1. Fobrnar 03. Cli. W os se l  in 
Rivors ide,  Co u n ty  of B u r l i n g t o n ,  N e w - J e r s e y  
(V. St. A.) Verfdhren sur liaffinierung von hauptsacldich 
geringiccrtigem Zinh.

Auf dem Boden eines etwa 250 kg fassenden Schinelztiegels 
werdon 450 bis 500 g gemahloues Horn (Kuhhorn) geschuttet, 
worauf 250 kg Zink in den Ticgel gebracht und bis zum 
Schnielzen erb itzt worden. Dann worden fiir je 50 kg Zink etwa 
250 g Phosphor nach und nach zugefiigt. Die Schmelze kann 
hierauf in ublichor Weise gegossen werden Es hat sieli ferner 
gezeigt, daB durch Zusatz vou etwa 85 g Magnesium fiir jo
50 kg Zink die Qualitiit desselbon noch mehr verbessert 
werden kann.

Englisclie Patente.
5877. A. D. 01. Angemeldet am 20. Marż 01. 

A. Re y n o l d s  in R i v o rd a le  (Shof f i e ld ,  E n g l.). B irne 
mit seitlicliem, im rechtcn Winhel su r K ippaclise an- 
geordnetem A nsatzbeM ltcr fu r die W ind- oder Gas- 
zufilhrung zur. Vcrarbeitung von M ctallen oder M etall- 
gemisenen.

Dio Birne soli iiisbesondere zum Yerblasen von Kupfer und 
Eisen dienen. Der Ansatzbehiilter ni ist mit der Birne a durch 
einen Kanał vou YerliiiltnismaBig groBem (Juerschnitt verbunden

und dahor mit Metali gefiillt. Der 
Verbindungskanal miinde.t boi nor- 
maler Stellung der Birne unter 
der Oberflache des Metallbades ein. 
Der Wind oder die Gase werden 
oberhalb des hSclisten Metall- 
spiegels im Ansatzbehiilter durch 
Rohren k zugefiihrt, deren Miiu- 
dungen oomit niemals mit dem 
Jletallbad in Berilhrung kommen. 
Boi normalem Betrieb wird durch 
den Winddruck das Metali in dem 
Ansatzbehiilter nach abwarts go- 
driickt, und die Luft bezw. das Gas 
stromt an der oberen Kante dos 

Yerbindungskanals in das Metallbad ein. Wird die Birne so weit 
gekippt, daB der Spicgel ungeflihr durch die obere Kante der 
Miiudung des Verbindungskanals gelit, so strcicht der Wind 
bezw. das Gas uber die Sletalloberflache, und zwar iiber eine 
YerhaltnismaSig groBe Oberflache.

P alen tc der Yer. Staaten Amerikas.
721594, vom 24. Febr. 03. T h o m a s  F r a n c e s  

Moran  in Do Young.  P a. Vorrichtung zum  lleben  
von Flussigkeiten aus BolirlOchern.

Die Vorrichtung gohort zu den Flussigkeitsliebern, bei denen 
Druckluft ais Hebemittel benritzt wird, und bezwockt, die 
Wirkung der Druckluft durch den natiirlichen Gasdruck zu 
unterstutzen, Das Steigerohr 11 besitzt oberhalb der Ab- 
dichtungsplatto 12 eineErweiterung 17, an welcher ein senk- 
rechtes Rohr 18 angoschlossen ist. Dieses Rohr ist mit einem 
 ̂entil 20 versehcn, welches sich nach unton offnet. Unterbalh 

der Abdiclitungaplatti! in der Erweiterung 2 des die Fliissigkeit 
fiihrenden Gebirges ist das Steigrohr zu einem Zylinder 5 er-
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weitert, weleher vonnittels eines durchliScherten Ansatzef 7 in eino 
kurze Fortsetzung 4 des ISohrloches hincinragfc. Der Ansatz 7 

ist Yom Zylinder 5 durch ein sich uach 
oben oftnendes Kląppęnventil.t> getrennt. 
Die Druckluft wird vermittols des unten 
mit Lóchern 9 verseheuen Rohres 10 in 
den Zylinder 0 geleitet. Dio Yor
richtung wirkt folgendermaBeu: Die 
Fliissigkeit wird durch den naturlichen 
Gasdruckin dem Steigrohr hochgedruckfc, 
und tritt in den Behiilter 17 ein. Ist 
dor Gasdruck so atark, daB er die 
Fliissigkeit noch weiter driicken kann, 
so tritt dicselbo sowohl im Rohr 11 
noch hoher ais auch durch das Rohr 18 
in das Bohrloch 1 oberhalbderDichtungs- 
platte 12. Sobald jetzt die Fliissigkeit 
den hochstcn, dem jeweiligen Gasdruck 
cntsprechendcn Stand erreicht hat, wird 
Druckluft durch das Rohr 10 eingelassen 
und die im Rohre 11 befindliche Flussig- 
keit zu Tage gefordert. Infolge des 
hohen Drucks der Luft schlieBt sich 
gleichzcitig das Ventil 20, sodaB die 
Luft nicht in das Bohrloch treten kann. 
Sobald nun alle Fliissigkeit aus dem 
Rohr 11 zu Tage gefordert ist, wird 
die Druckluft abgesperrt, das Yentil ‘20 
offnet sich selbsttiitig und die Flussig- 
keit tritt so lange Yon dem Bohrloch 
1 in das Steigrohr 11 iiber, bis dic 
beiden Flussigkeitaspiegel gleich hocli 

stehen. Dann wird wieder Druckluft eingelassen und so all- 
mahlich dio Fliissigkeit unter moglichster Ausnutzung des 
naturlichen Gasdruckes gehobon.

721895, vom 3. Marz 03. M a r t i n  H a r d s o r g .  
M a n u f a c t u r i n g  Company ,  Ltd.  in A l lo g h e n y .  P a. 
Kohbm- oder Grstcinsbohrmaschine.

Dor Schlangenbohrer 2 ist in einer IIii 1 se 9 gefiihrt die 
ihrerseits in dom Ring 4 gelagert ist, weleher Yonnittels der 
Zapfen 5 an einem Gostell oder dergl. befestigt wird. In dcm 
Ring 4 wird die Iliilso einerseits durch den Flansch 10, anderer- 
seits durch die Fcder 13 festgehalton, welche an dem Ringe 4
befestigt ist, und in eine Nut 12 der Hfilse 9 eingreift. In der
Iliilso 9 sind zwei Schrauben 11 angeordnet, welche sich gegen 
die Flanschen des Bohrers 2 legen (Fig. 2). Wird nun durch 
Anpressen der Feder 13 gegen den Umfang der Iliilso 9 ver-

luittels der Schraube 10, dereń Mutter 13 am Ring 4 befestigt 
ist, die Hiilse 9 Y crhiudert, an der Drehung des Bohrers 
toilzunehmen, so wird der Bohrer dadurch, daB die Schlangen- 
windungen an den Schranben 11 entlang gleiten, gegen das 
Gestem vorgeschobon. Durch mehr oder weniger starkes An- 
dnicken der Feder au die Hiilse 9 kann derYorschub des Bohrers 
geregelt werden. da dio Hiilse 9 sich mit dem Bohrer drehen 
wird, sobald der Druck des Bohrers auf das Ges tein die GroBe 
uberschreitct, fur welche die Feder eingestellt ist.

721 S9(i, vom 3. Marz 03. M a r t i n  H a r d s o r g .  
M a n u f a c t u r i n g  Co m p an y ,  Ltd.  in A l l e g h o n y .  Pa.  
Kohlen- oder Gesleinsbohrmaschinc.

Die Vorschubspindel 3 des Bohrers ist durch eine M u tte r  9 
gefiihrt, welche YcrmittcU eines mittleren Flansches 11 drehbar 
in einer Ausdrehung des Hingcs 7 gelagert nnd gegen achsiale 
Yerschiebung nach hinten durch den Ring 12 gesichert ist.

Der Ring 7 bositzt seitliche Bolzen 8, die zur Befestigung der 
Yorrichtung in einem Gestell oder dergl. dienen. . Der Ring 12

ist mit dem Ring 7 durch Bolzen 13 
verbunden. Auf der obereu Seite 
bositzt der Ring 7 eino bogeii- 
forniigo Aussparung 14, in welche 
eine Blattfeder 16 eingelegt ist,. 
die durch die Schraube. 15 gegen 
den Flansch 11 der Mutter 9 
gepreCt wird. Hierdurch wird 
unter gewohnlicheu Yerhaltnissen 
die Mutter verhindert an der 
Drehung der Bohrspindel teil
zunehmen. und so dem Bohrer 
der Vorschub erteilt. Wird je- 
doćh durch zu groBen Druck des 
Bohrers auf das Gestein dic 

Reibung zwischen BobrspiiRl und Mutter so groB, daB sie die 
Reibung zwischen der Feder l(i und dem Flansch 11 der Mutter 
ubersteigt, so wird die Mutter mit der Bohrspindel umlaufen, 
und der Vorschub so lange aufhóren. bis die Reibung zwischen 
Mutter und Spindel geringer ist ais die Reibung zwischen Mutter 
und Feder. Durch groBeres oder geringeres Anpressen der Feder 
gegen dio Mutter laBt sich daher der Vorschub rcgeln.

721981, Yom  3. Mar/, 03. T he Re n f re w  C r u s h o r  
Co m p an y ,  L i m i t e d  in London (Bnglaml.) Kollergmuj.

Bei dem ICollergang soli auBer der durch das Gewicht der 
Laufer ausgeiibton zenjuetscheudeu Wirkung eino zerreiBende 
Wirkung auf das Mahlgut- auggeiłbt werden. Zu diesem Zweck 
sind einerseits die Achsen der Laufer B nicht radial zur Mahl- 
bahn angeordnet, andererseits erhalt jeder Laufer durch eine

Riomścheibe einen eigencn Antrieb. der unabhiingig von dem 
Antriebe' dor Mablbahn uud dem Antriebe der ubrigen Laufer 
ist. . Die Achsen der Laufer 1! werden von gabelłormigen 
Rahmen I) getragen, die senkrecht zur Mablbahn drehbar an 
dem Itahmen E gelagert siud, uud welche an den Puukten h 
durch Federn oder Gewicht© unabhiingig Yoneiuander belastet 
werden konnen.
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Biichcrscliau.
H a n d b u c h  d e r  E lek tro ch em io  bearbeitet von Prof. 

Dr. W. B órchers-A achen, Privatdozent Dr. E. Bb s e- 
GOttingen, Sriyatdozent Dr. II. Da/iineej-Aachen, 
Prof. Dr. K. E lbs-G ieB en, Prof. Dr. F. K i i s t e r -  
Clansthal, Bcrgingenieur F. L an g g u  t  h - Mechernich, 
Prof. Dr. W. N o r n s t-Gflttihgen u. P rof.D r.H . S tock-  
nioier-N ilrnberg. Kallo a. (1. S. 1903. Verlag von 
Wilhelm Knapp, JT. 8".

Die YerlagsluuidlUng hat mit der Ausgabe der beiden 
ersten Lieferungen des oben bezeichneten Handbuehs, 
nanilich:

F. L a n g g n t h ,  Elektromagnetische Aufbereituug; Dr.
II. D an ne e l ,  Speziolle Elektrochemie I. Lieferung, dio 
Herausgabe eines gróBoren. umfassend augelegten Works 
begonnen, fur welches 175 Druckbogen vorgesehen sind, 
und dessen Teilgobiete iibernommon haben, auBer den 
bereits genannten Autoren:

Dr. W. N e r n s t ,  Theoretische Elektrochemie.
Dr. E. Bose,  Mafikunde.
Dr. K. E lb s ,  Elemente und Akkumulatoren.
Dr. F. Kii s t e r ,  Elektroanalyse,
Dr. W. B o r c h e r s ,  Anorganisch - olektrochemische 

Technik.
Dr. K. E l b s ,  Organisch-elektrochemische Technik.
Dr. II. S to ck m e ie r ,  Galvanotcchnik.
Das Werk ersclieint in Lieferungen, soweit nicht die 

kiirzer zu behandelnden Themata in abgescblossener Liefernng 
ansgegeben werden, dereń Preis auf 3,00 JL. festgesetzt ist. 
Der Preis pro Druckbogen stellt sich hiernach auf 0,60 JL. — 
Die Ausstattang des Werks ist nach den yorliegenden 
Lieferungen in Papier, Druck nnd Bildern seitens der 
Verlagshandlung mit aller Sorgfalt bewirkt und ausgefflhrt.

Der Inhalt der erscliienenen beiden Lieferungen gibt 
zu nachstehehden B e m e rk n n g e n  AnlaB.

F. L a n g g u t h ,  Bergingenieur, Mecheruich, E le k t r o -  
u ia g n e t i sc h e  A u f b e re i t u n g .  1 Heft. 8°. Halle a. S.
1903. Yerlag yon Wilhelm Knapp.

Die elektromagnetischen Aufbereitungsmaschinen mit 
ihren fur die Yerwertbarkeit zahlreicher, in rohem Zustande 
unbrauchbar erscheinender Erze z. T. bedeutsamen Erfolgpn 
sind fiir die Technik seit ungefahr 10 Jahren in wachsendein 
MaBe zur Einfflhrung gelangt. Ebenso sind diese Maschinen 
in ihrer Entwicklung nnd YervolIkommnung andauernd 
Gegenstand der sachliclieu Besprechung sowie auch des 
Lehrstoffs akademischer Yortrage geworden. Der Herr 
Verfasser, der selbst ais Erfinder und Erbauer magnetischer 
Aufbereitungssysteine auf den Werkeu bei Mechernich 
gewirkt hat, erscheint wie kein zweiter bcrufen, aus der 
Praxis eine systematische Darstellung der bisherigen 
Leistungen auf dem Gebiete der elektromagnetischen Auf
bereitung zu geben. In der ErSrterung der theoretischen 
Yorbedingungen stellt Yerfasser fest, daB es nur ein  
magnetisches Aufbereituugsprinzip gibt, niimlich die Wechsel- 
wirkuug yon Schwere, Bewegung und Magnetismtis; ferner, 
dafi die beste Ausnutzung der magnetischen Energie er
reicht wird:

1. durch Erzengung magnetischer Strome geringster 
Spantiung, grSfiter Dichte,

2. mittels Durchfuhrung des zu magnetisierenden Scheide- 
gutes durch das Magnetfeld in geringster Entfernung 
yon den Polen,

Gnindbedingungen, dereń Erfflllung, so einfach sio erscheint, 
in der praktischen Erzscheidung schwer durchfiihrbar ist 
und denen nur wenige Scheideapparate geuiigen.

Die elektromagnetischen Erzscheider werden in 2 Grnppón 
klassiflziert:

1. Bewegte Magneto. 2. Feststehende Magneto.
Unter den Apparaten der ersten Gruppe hat die Sclicide- 

yorrichtung des Mechornicher Bergworks-Aktienyereins die 
groGte Vollkommenheit erreicht, insofern es golungen ist, 
homogeno Jlagnotfelder zur tecliuischen groBbetrieblichen 
Scheidung aller magnetischen KOrper geeignet zir machon.

In der 2. Gruppe, in welcher mehrero keilfórmig g>- 
staltete 3\Iagnete im Veroin mit Transportbandern zur An- 
wendnng gelangen, erscheint ais das leistungsfahigste das 
System Wetherill, dessen Inhaberin die Metallurgisclie 
Gesellschaft in Frankfurt a. M. ist.

Beziiglich der Scheidung schwach magnetischer KOrper 
stehen sich diese Systeme gegeniiber und durfto ein 
definitlyes Besultat, angesichts der yerschiedenen Arbeits- 
yorgange und der zu uberwindenden Schwierigkeiten erst dio 
Vergleichung der groBbetrieblichen Ausfiihrung der neuestcn 
Konstruktionen beidor Systeme ergeben.1)

Im yorletzten Abschnitte sind Mitteilungen Iiber mag- 
netische Scheideleistungen gem ach t in der Aufbereitung 
yon Magneiiten mittels dor Systeme Wenstrom, Conkling, 
Bach man, Bali & Norton, Edison, von gerSstoten Spateisen- 
steincn mittels der Systeme Habermann, Friedrichsogen, 
yon ungeristeten spatigen Blendon mittels der Systeme 
Wetherill, Mechernich, von anderen schwachmagnetischen 
Erzen (Franklinit, Bleiglanz-Blendeerze yon Brocken Hill, 
Zinn-Wolframerze) nach Wetherill und Mechernich. Dieser 
Abschnitt erweist, daB der wosentliche Fortscliritt dor 
magnetischen Aufbereitung in der Scheidung dor schwach
magnetischen Kórper berulit, sodaB es z. B. zu einer 
Aufbereitung der Spateisensteine einer Herstellnng von 
Hostspat, sei es unter Luftzutritt oder LuftabschluB, nicht 
mehr bedarf.

Der letzte Abschnitt behandelt dio Hilfsmittel dor 
magnetischen Aufbereitung, die Zerkleinerung und Sortierung, 
bei nasser Zerkleinerung die Spitzkasten, und Hebor- 
waschenklassifikation, usw. Daran schlieBt sich die 
Besprechung yon Scheideanlagen unter Anffigimg 
schematischer Stammbaume des Scheidungsvorganges. Fur 
diese letzten Abschnitte ware es, um realo Unterlagen fur 
die praktische Benrteilung der Leistungsfahigkeit der yer
schiedenen Scheidungssysteme zu haben, erwiinscht gewesen, 
daB Angaben iiber die Anlagekosten einiger Scheideanlagen, 
der ąuantitatiyon Leistungen neben den qualitativon und 
der Aufbereitungskosten fiir die pro Stunde durchgesetzten 
Erze gemacht waren. Denu da, wo mehrere baltigo Pro- 
dukte gescliieden bezw. erzielt werden und die Kosten der 
Aufbereitung auf das Ilauptprodukt gelegt worden, kann 
nicht allein die durch dessen Qualitatsverbosserung bowirkto 
hóhere Bewertung iu Botracht kommon, sondeni sehr oft 
und meistens wird die Durchfuhrung eirer magnetischen 
Aufbereitung erst durch die Erzielung und Verwertung der

vęrgl. H. Wedding, die Fortsehritte in der magnet. Auf- 
hereitung der Erze, Sitzgsber. d. Yer. z. Bef. d. Gewfl, 1809, S. 151;

Dr. Leo, Yerfahren von Grondel-Dellwik, Stahl und Eisen, 
1899, S. 271;

Mae Ńeill, ebenda 1899, S. 852.
O. Schnelle, Fortechritte a. d. Geb. d. magnet. Aufbereitung 

Sitzgsber. d. Yer. z. Bef. d. Gewfl. 1902, S. 183.
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Nebęnprodukte ermSglicht werden konnen. Ferner hatte 
diesem Einzelbando eine Inhaltsubersicht sowie eiu Namen- 
und Sachregister angefiigt werden musson.

Fur alle Studierenden und Fachloute bildet das Werk 
einen voi'zug®hen Leitfaden. Dr. K osma nn .
D io k u n s tl ic h o n  K o h lo n  fiir  o lo k tro te ch n iseh e  u n d  

e le k tro c h e m isc h e  Z w ee k e , ih ro  H e rs te llu n g  
u n d  P riifu n g . Yon Dr. J u l i u s  Z o l l n e r ,  Professor 
der Chemie an der Staatsgewerbeschule in Bielitz. 
Mit 102 in den Text gedruckten Figuren. Berlin. 
Yerlag you Julius Springer. 1903.

Mit der schnellen Ausdehnung der Elektrizitat in 
Wissenschaft und Technik ging Iland in Hand dio Ent- 
stohuug und Entwicklung eines neuen Industriozweigos: 
dio Herstellung der kunstlichon Kolilen. In Deutschland, 
welches an diosem riesigen Aufschwunge nicht den kleinsten 
Anteil hat, waren bisher alle dicsbeziiglichen Arbeiten in 
einzelnen Zeitsehriften verstreut oder wegen der Geheim- 
haltung in den meisten Betrieben nicht bekannt geworden; 
dagegen erschienen vor einigen Jahren zwei ausfuhrlichere 
englische Schriften, die diesen Gegenstand zusammenfassend 
behandeln. Der Yerfasser hat den glucklichen G; iii' getan, 
teils aus eiglsner Erfalirungen heraus, teils durch miihe- 
volles Sammeln uud Sichten des vorhandenen Stoifes, das 
vorliegeude Buch zusamnienzustellen, eine Arbeit, fur 
welche; ihm alle Interessenten zu Dank yerpflichtet sind. 
Er entwirft eingangs ein anschauliches Bild von der Ent
wicklung der Kimstkohlenfabrikation, dereń Anfang mit 
den Versuchen von Davy (1810), zur Herstellung des 
elektrisehen Lichtbogens Holzkohlenslabe zu vorwenden, 
beganu. Allo guten Eigenschaften der Kohle: den
olektrischen' Strom zu leiten, hoho Widerstandsfahigkeit 
gegen die vorschiedonsien chemischen Agentien, ihre enorme 
Bestandigkeit gegen liohe Temperaturo)), ihro Fahigknit, 
den Davyschen Lichtbogen zu bilden usw., sind jedoch nur 
selten in den naturlichen Kolilen yereint. So begannen 
die vielfaclien Versuche, der naturlichen Kohle durch 
kunstliche Mittel die geforderten Eigenschaften zu erteilen; 
aber nur langsam naherte- man sieli dem Ziele. Der meist 
erhebliche Aschengehalt der naturlichen Kolilen, ihre 
Porositat, sowie dio geringe Festigkeit waren schwer zu 
iiberwindendo Nachteile. Die grofite Schwierigkeit besteht 
namentlich in der Herstellung der g e f o r m t e n  Kohle, 
welche den olektrotechnischen Zwecken allein entspricht; 
man erreicht dies durch Pulvern der meist vorher gereinigten 
Kolilen, durch Zusatz eines Bindemittels, ferner durch 
starkes Prosson in dio gewunschto Form und durch Aus- 
gluhen der so entstandenen kunstlichen Kohlen, die nun 
eine hoho Festigkeit und gute Leitfahigkeit besitzen. Der 
Verfasser teilt das Werk in drei Abschnitte ein. Im ersten 
bespricht er dio Rohmaterialion. Ais naturliche Kohlen 
kommen in Betracht: Graphit, Authrazit und Backkohle, 
deron Aufbereitung und Reinigung beschrieben wird. Von 
den kiinstlich gcwonuenen Rolimaterialien sind hauptsachlich 
zu neimen: kflnstlicher Graphit, Retortenkohle, Koks,
Petrolkoks, Teerkohlo, Ilolzkohle und RuB. Ais Binde- 
mittel dient houte hauptsachlich der Teer. Das zweite 
Kapitol bringt die Herstellung der Kohlenkórper selbst. 
Es werden die vielfachen Einzelheiton der mechanischen 
Bearbeitung: Zerkleinerung, Beseiligung des Eisenstaubes, 
der MischprozeB, Vorpressen und Fonngebung sowie die 
gebrauchlichen Maschinen, Apparate pp. eingehend an- 
gegeben. Der GliihprozeC wird ebenfalls in mannigfaltiger

Weise durchgefiihrt. Einige Fabrikanton verwenden Ofen 
mit direkter Fouerung, andere benutzen die verschieden- 
artigsten Systeme von Ofen mit Gasfeuerung oder elektrisehen 
GluhOfen. Die Fertigstellung der Kohlekorper: Lichtkohlen, 
Elekirodon, Batteriekohlon, Dyiiamobursten, Mikrophon- 
kohlen usw. erfordert noch mannigfache Arbeiten. Im 
AiischluC hioran bespricht Verfasser die in Amerika iib- 
lichen Methodeu der Kunstkohlenfabrikation. Der letzte 
Abschnitt beliandelt die Priifung der Rohmaterialien und 
der Kohlekorper. Die angefiihrten Methoden der Unter- 
suchung worden den Interessenten willkommeit sein. Der 
Anhang endlich bringt dio Durchnittspreiso.der Kohlekorper, 
Betriebskosten u. a. Die vielen Zeichnungeh und sonstigon 
Abbildungen von Maschinon und dereń Teilen erhohen 
don Wert des Buches, welches bald in den Kreisen der 
Elektrotechnik allgemein yerbreitot soin diirfte.

Dr. Kayser.

Z citschriftcnsęliau .
(Wegen der Titel-Abkiirzuugen vergl. Nr. 2.)

Mineralogio, Geologie.
T h e S a n t a  E u l a l i a  d i s t r i c t ,  Mexico.  Yon Hill. 

Eng. Min. J . 1. Aug. S. 158/60. Entwicklung und 
goologische Beschreibung des bei Chibuahua gelegnnen, an 
Silbervorkommen reichen Bezirks. Die Erze. Ihre Zusarnmen- 
setzuag und Gewinnung. Zukunftsaussichten.

T h e  Y aą u i  r i v e r  c o u n t r y  o f  So uora ,  Mexico.  
Yon Bancroft. Eng. Min. J. 1. Aug. S. 162/2. 4 An- 
sichten. Yorkommen vou Gold-, Silber-, Kupfer- und 
Zinkerzen. Die Ausbeutung ist bisher nur schwach.

T h e  ore d e p o s i t s  of  R o s s l a n d ,  B r i t i s h  Co lumbia .  
Yon Mac Donald. E?.g. Min. J . 8. Aug. S. 198/9.
2 Testfig. Beschreibung eines der wichtigsten Gold 
Silber-, Kupfervorkommen in den Felsengebirgen.

M i n i n g  in S o u t h  Afr ika .  IV. R h o d o s i a ,  coal ,  
c o p p e r ,  d i a mo n ds .  Yon Curie. Eng. Min. J . 8. Aug.
S. 192/3. 2 Textflg.

Die T u r j i t e r z e  R u s s l a n d s .  Von Samojloff. Z. f. 
pr. Geol. Aug. S. 301/2. Ausfulmingen iiber Vorkommen 
Wert und Analysen dieses Minerals, eines Eisenoxydhydrats.

t l b e r  das  V o rk o m m en  von P h o s p h a t e n ,  A s p h a l t -  
k a l k ,  A s p h a l t  und P e t r o l e u m  in P a l a s t i n a  und 
Agyp te t i .  Von Blanckenhorn. Z. f. pr. Geol. Aug.
S. 294/8. 1 Textfig. t)ber die zukunftige Bedeutung der 
Erschliefiung dieser Vorkommen.

D or B a u x i t  in l t a l i e n .  Yon Novarese. Z. f. pr. 
Geol. Aug. S. 299/301. Auffindung des Bauxits in ltalien. 
Allgemeine geologische Yerhaltnisse. Anahrsen. Be- 
trachtung der verschiedenen Yorkommen.

D er W a s s e r s c h w u n d  im K a l k b o d e n .  Óst.Ch. T. 
Ztg. (Org. Bohrt.). 15. Aug. S. 5/6. Das Wasser schwindet 
in Kałkformationen durch den yielfachen EinfluB der 
Spaltungen, der Schwere, des Abspulens uud des Durcli- 
spiilens. Der Gefahr der Abtrocknung der Erdoberflache 
kann nur durch zwei Mittel begegnet werden, und zwar 1. 
durch Auholzung, um die Einfiltrierung einzudammen und
2. durcli die Erweiterung der unterirdischen Nachforschungen, 
um Kenntnis von den unterirdischen sfiBen Wassern zu 
gewinnen und Mittel zu ihrer Verbesserurig und Benutzung 
zu finden.
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B o rg b au tcc h n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).
A l l g e m ei n e  B e s c h r e i b u n g  u bor A n w en du n g  

des d e u t s c h e n  R e i c h s p a t o n t e s  JNTr. 141 892 bet r .  
S c l i a ch t bohrve r fah i -eu .  Óst. Cli. T. Ztg. (Org. Bolnt.) 
15. Aug. S. 4/5. Bei diesem Bohrvorfaliron handelt es 
sich um Ąbbohren unter Wasser mit Freifallapparat. 
Dieser besteht aus HohlkOrperformon. Es wird IIolil- 
gestange yerwaudt. Der Freifallapparat ist mit dem 
Pumpenwerk so yerbunden, daB, wenn ersterer scblagt, 
das Pumpwerk in Tatigkeit tritt und den Bobrschmand 
absaugt.

W a t e r  in tlie  miiies Of Cr ipp le  Creek.  Von Hills. 
Eng. Min. J . 8. Aug. S. 195/7. 3 Textfig. Uber die 
Wassorwirtschaft des gjnannton Distrikts.

Maschinen-, Dam pfkosselwesen, E toktrotochnik .
D ie W a h l  der  D am pf -  uud D y n a m o m a sc b in e n  

f u r  o.in zu o r b a u e n d e s  E l o k t r i z i t i i t s w o r k  m i t  
B r i k e t t f a b r ik .  Voti Baumbach. Brkl. 17. Aug. S. 261/3. 
Durchgefiihrte Berechnung' an einem praktischen Beispiel.

I Ie iBdafnpfmasc l i inen  und m e c h a n i s c h e  R o s t -  
b es ch ick  ung.  Yon Schmidt. Bergb. 13. Aug. S. 1/3 
(Forts.) 2 Textfig. HciBdanipf-Tandeniniaschine, Pat. M. 
Schmidt. Tabelle iiber Botriebskosten. Yorteile der IleiB- 

•dampfmaschine.
• F o r t s c h r i t t e  in der  A n w en du n g  des u b e r h i t z t c n  

Dampfes .  Yon Burkhardt. St. u. E. 15. Aug. S. 
938/44. 6 Abb. (SchlnB).

E r g e b n i s s e  de r  T a t i g k e i t  des B a y r i s c h e n  
D am p f k e ss e ! - R e v i s i o n sy e re in s  w a h r o n d  dos  J a h r e s  
1902. Bayr. Dampf. Z. 15. Aug. S. 133/37. Der Bericht 
jjfliedcrt sich in Sicherheitsdienśt und wirtscbaftlichen 
Dienst. Im erstern wird ilber die Zahl dor Rovisionon und 
Art und Zahl der dabei entdeckten Mangel, ais Abrostungen, 
Ausbenlungen, Risse und Undichtheiten Mitteilung gemacht. 
Forner die Reyision der Acetylenanlagen. Der Bericht iiber 
den wirtschaftlichen Dienst bespricht die in Bayern normalen 
•Preiso fiir Dampforzengung, die Wirkungsweise von 
Ekonomisern, selbstbeschićkenden Apparaten fiir Planrost- 
feuerung usw., alles ais Folgo von vorgenommonon Ver- 
snchen an Dampfanlagen im Yereinsbezirk.

E x p e r im e n t s  on th e  e f f i c i enc y  of  n o n - c o n d u c t i n g  
c ove n in gs  for s t eam pi p in g :  Engg. 7. Aug. S.
171/2. 4 Abb. Yersuchsergebnisso uber isolierte uud 
nicht isolierte Dampfleitungen.

E le c t r i c  power  a p p l i e n c e s  in the  mine s  of 
Europę. .  Vou Guar ini .  Engg. Mag. Aug. S. 657/72. 
17 Abb. Beschreibuug elektrischer Śignal- und Krafta- 
nlagen auf deutschen Bergworken, u. a. Gneisenau, Scharn- 
liorst und Gliickauf-Sondorshausen.

Ifiittonweson, Chomischo Technologio, Choinie, 
Physik.

H e r s t e l l u n g  von p o r e n -  und  lu n k o r f r e i e m  G rau -  
guB,  S t a h l g u B  und S c h m i e d o s t u c k e n  d u r c h  An -  
w o n d u n g  von T h e r m i t .  Vortrag von Mathesius. St. u. E- 
15. Aug. S. 925/30. 8 Textflg.

T he t r e a t m e n t  of  Brok en  H i l l  su l ph idos .  Yon 
Boadle. Eng. Min. j .  8. Aug. S. 194.

D or R i eck en  - ProzoB. Von Kroupa. Oesterr. Z.
15. Aug. S. 454/456. Dieser ProzoB steht auf den west-

australischen Gru bon, namentlich in Sud-Kalgoorlie, zur 
Aiislauguug des Goldes aus schwefelbiiltigen Goldtelluriden 
in Anwendung. Das Verfahren hat yor den bisher gebrauch- 
lichen manche Yorzugo. Das enfcsprecliend zerkleinerte 
gerOstete Erz wird in einem eigenartig geformten LaUggefaB 
mit Cyankaliuin bei Bewegung des GefaBirilialtos und bei 
gleichzeitiger Durchloitung des elektrischen Stromes bo- 
handelt. Dio feinen Goldteilcbon gelion in Losung und 
das Gold wird durch dio Wirkung dos Stromos an den 
amalgamierteu GefaBwanden niodorgeschlagen. Dio grpberon 
Goldtoilchon gehon infolgo der Bewegung des Inhaltos des 
GelaBos direkt an die Wandungen uud werden hier amal- 
gamiort. 1 Tafel.

T h e : t r e a t m e n t  of  s u l p h o - t e l l u r i d e  o res  a t  
K a l g o or l i e .  Yon Prichard und Hoover. Eng. Jlin. J .
1. Aug. S. 156/7. Beschaffenheit der Erze. Beluindlung 
nach dem Diehl-ProzeB und nach dem Rost-ProzeB. Yor- 
gleich beider Methoden.

E i n i g o s  u b e r  dio K o h l e n b ó d e n  de r  D a m p f -  
t r o c k e n a p p a r a t e  in den B r a u n k o h l e n  - B r i k o t t -  
f a b r i k e n  des  R h o i n i s c h e n  B e z i r k s  und  i ibe r  die 
a u f  d o n s e l b e n  b e o b a c h t e t e n  G o f a h r o n ą u e l l e n .  Von 
Gortnor. H.kl. 17. Aug. S. 257/61.

A n a l y s o s  of  B r i t i s h  co a i s  a nd  coke c o l l e c te d  
and  com par ed .  (Forts.) Coli. G. 14. Aug. S. 354. 
Analysen von Kohlen und Koks aus Yorkshire.

D io B e s t i m m u n g  und  T r e n n u n g  von C y a n y o r -  
b i n d u n g e n  u n d  d e r e ń  V o r u n r e i n i g u n g e n .  (SchluB.) 
Yon Feld. J . Gas-Bol. 15. Aug. S. 66Ó/6. Boleganalysen 
von Rolicyan. Das Vorhalten der Ferrocyanvorbindungen 
in ausgebrauchten Gasroiniguiigsmassen beim AufscblioBen 
mit Atzalkalieu.

V olksw irtachaft u n d  S tatistik .
D ie a m e r i k a n i s c h e  E i s e i i i n d u s t r i o  im J a l i r e  

1902.  St. u. E. 15. Aug. S. 917/22. Auszug ans dem 
vou S wa nk ,  Geschaffcsfflhrer dor American Iron and Steel 
Assóciation, herausgegebenen statistischon Jahresboricht 
fiir 1902.

Co que 1’i m p ó r i a l i s m e  r a p p o r t e r a i t  a la G ra nd o -  
B r o t a g n e .  Mon. Int. mat. 9. Aug. S. 2357/58. Der 
Yerfasser kommt zu dem Scliltisse, daB sich durch Zoll- 
maBregeln die Beziehungen des britischen Muttorlaiidos zu 
den Kolonien iiicht enger gestalten lassen, daB der 
Imperialismus don Beteiligten mehr Schadon ais Nutzen 
eintragen wiirdo.

Coa lminos  i n s p o c t i o n  r e p o r t s ,  1 90 2 .  S t a f f o r d  
d i s  t r i  c t. Coli. G. 14. Aug. S .349. Belegschaft, Forderung, 
Unfallstatistik.

Gcsctzgebiuig nud Vcrwaltnng.
D ie U n t e r g r u n d e i g o n t u m s f r a g o  und  die E ń t  - 

w i c k e l u n g  de r  B o r g b a u i n d u s t r i o  im 19. J a h r -  
h u n d e r t .  Von Fiirst Abamolok-Lasarew. Z. f. pr. Geol. 
Aug. S. 289/94.

Z w a n g s m i t t e l  zur  F o r t s e t z u n g  des  A r b o i t s -  
y o r h a l t n i s s e s .  Von Hilse. Gl. Ann. 15. Aug. S. 82.

Be it r i igo zur  Lehr o  d e r  P a te n f c f a h ig k o i  t. Von 
Sciianze. Gl. Ann. 15. Aug. S, 79/82. (Forts.)

V erkehrsw esen.
D er Y er k e l i r  der  s a c l i s i s c h e n  S t a a t s e i s e n -  

b a h n o n  im J a l i r e  1 9 02 .  Z. D. Eis.-Y. 12. Aug. S. 951.


