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Einigos roni bobin ischcn Braniikolilenbcrgbau.
Yon Bergrcfereudar P r i e t z e ,  Saarbrucken.

Es ist bei uns im Westen Deutsehlands wenig be
kannt, welche Schwierigkeiten sieli dem Braunkohlen- 
bergbau im nordwestlichen Bolimen, d. li. in dem von 
Aussig a. E. bis Falkenau reiebenden Becken, entgegen- 
stellen. Sie machen sich yornelimlich in den tieferen 
Gruben des Bezirks durch starken Gebirgsdruck, holie 
Tem peratur in den Bauen, Schlagwetterentwicklung, 
Kohlenstaubansammlung und nicht zuletzt durch die 
auBerordentlicb groCe Neigung der Braunkolile zur 
Selbstentziindung gelteiul.

Eine der scliwjerigsten und gefahrlichsten Gruben 
im geuannten Bezirk, auf der alle oben angefiihrten 
Ubel ziisammentreffen, ist die bei Bruch unweit B ni\ 
gelegene, der Gewerkschaft „Bruch er Kolii en werke" 
gehorige Zeche ,,Joliann-Schachte.“ Die Mafiregeln, 
die man hier zur Uberwindung jener Schwierigkeiten 
ergriffen hat, sind interessant genug, um sie zum Gegen- 
starid einer Besprechung zu machen. Yorher sei jedoch 
kurz auf die Abbaumethode, den sogen. Plan- oder 
Kammerbau, der fur das ganze Eeyier typisch ist, 
eingegangen, da in ihm in letzter Hinsicht die Quelle 
der oben aufgezfthlten Gefahren zu suchen ist.

Man bant, auf der Johannscliachtanlage, wie uber- 
all im mittleren und óstlichen Teile des bólimischen 
Braunkohlenreyiers, das sogn. Hauptfldz, das im Feldo 
dieser Grube bei ganz schwaćliem Einfallen eine

Miichtigkeit von 24—27,5 m besitzt. 'A u s diesem 
Floz werden gegenwartig 8 m aus einer mittleren, 
besonders reinen Partie gewonnen. Die zur Firste 
angebaute Kohle is t einesteils wegen schlechter ff la lita t 
nicht bauwurdig (das sog. Oberfióz), andernteils dient 
sie ais Scliutzdecke gegen das vorzeitige Yerbrechen 
der Abbaukammern. Die unterbalb der lieutigen Abbau- 
sohle befindliche Flozpartie weist zahlreiche mehr oder 
weniger starkę Zwischenmittel auf; ihr Abbau ist 
spaterer Zeit vorbeha!ten. — Der Abbau des aus- und 
vorgerichteten Flozes, beginnt an der Feldesgrenze. Die 
VorricKtung des Feldes erfolgt durcli Auflahren sich 
rechtwinklig schneidender Strecken so, daB Pfeiler von 
48 : 56 ni Seitenląnge entstehen. Diese Pfeiler werden 
durcli zwei Mittelstrecken gevierteilt. Von ihrem 
Schnittpunkt aus beginnt das „Ausweiten des Planes", 
und zwar derart, daB man wie die Pfeile in Fig. 1 
andeuten, die Spitzen der Pfeiler in diagonaler Ricbtung 
angreift. Man gewinnt die Kohle in Streckenhohe 
(•‘i m) heroin und rerbaut den ausgewonnenen Raum 
m it starken Stempeln. Die Kam mer ist fertig aus- 
geweitet, wenn sie in Lange und Breito 1 5 :1 0  ni 
mif.it. Die beiden alt.cn Zugangsstrecken (I und II) 
nach den angrenzenden abgebauten Planen sind nach 
Yerlassen derselben und vor Ansetzung des neuen 
Planes m it spater noch naher zu besclireibender Roli-
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Fig. 3.
Strecken heran und śchwaclit, so lange es ohne Gefalir 
fur die Arbeiter mogli oh ist. (Fig. 4.) Ein Durch- 
brechen der Pfeiler nacli dem alten .Mann ist auf das 
sorgsamste /u  vermoiden, da sonst groBe Gefahren fiir 
das Leben der Arbeiter herbeigefiihrt werden, wie dies 
noch das Ungluck auf den Plutoschachten in Wieser 
am 13. November 1900 bewiesen bat. Ein Verbauen 
ist naturlich in der Kammer nicht. mehr angiingig. 
Mit Beendigung der „Raubung" ist der Plan abgebant 
und wird daraufhin abgesperrt.

Uber die Lagę der einzelnen Pliine /.ueinander sei 
noch bemerkt, daB die Abbaufront stalTolformig gastollt

und naęli der lokalen Ausbildung der sog. „Abschichten", 
an denen spater das AbreiBen des unischlitzteń Koblen- 
blockes erfólgen soli. Die Lagę des .Mittels wird durch 
Yorbohren bestimmt. Man rielitet es dann so ein, daB 
zwischen ihm und der Scblitznrst noch 2,5—3,5 m 
Kohle ais Sclmtzdecke gegen das vorzeitige Einbrechen 
der Plandecke unverritz.t bleiben.

Nach beendigtom Schlitzen beginnt das „Rauben 
der Stempel". Man fa.ngt mit derjenigen Stempelreihe 
an, die am weitesten von der Zugangsstrecke entfernt 
ist, und endigt m it der dieser zunachst gelegenen. 
(Fig. 2.) Die Kohle brieht dann so lioch sie geschlitzt 
ist nach. Man nennt dies dąs »Werfen des Plahes".

Ist die Kammer ausgefordert, Fig. 3 zeigt einen 
zur Halfte ausgeforderten Plan, so schreitet man zur 
Schwacluing der Scbutzpfeilęr gegen den alten Mann. 
Man riickt dabei bis an die Abdammung der alten

Fig. 1.
Ist eine Kammer auf diese Weise vorgerichtet, so 

beginnt das „Schlitzen“ . An den StoBen wird von 
den Strecken aus anfangend ein 0,50 m bieiter Streifen 
Schlitzkohle rings um den Plan lięrum herausgeschnittcn. 
(Fig. 2.) Um ein vorzeitiges Niedergehen der los-

1 te w

Fig. 2.
geschlitzten Kohle zu yerhindern, liiCt man einige 
Sicherhęitsstreifen stehen. Die Holie des Schlitzes 
rielitet sich nach der Lago des sieli uber dem abzu- 
bauendenFloźstreifeii befinden denlettigenZwisclienmittels

holzmauerung zugesetzt. Yon dieser bleiben die StoBe 
des neuangelegten Planes noch ca. 4,5 m entfernt. (Fig. 1.)
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sein muB, und daB ihr Vorschreiten mu- im Stręichen 
erfolgen darf. Dieses Vorgchóh ist im Ijiteresse der 
Wotterfiilirung durcli eine Bergpolizeiverordnung ge- 
regeft worden.

Fig. 4.

Tm Yerlauf des hier kurz gesehilderten Abbaues 
machou sich alle eingangs erwalmten Schwiengkeiten 
bomerkbar. In erster Linie tr itt  die Gefahr der Selbst- 
eńtzundung der Kolile auf. Um diese Neigung wirksam 
zu bekampfen uud die niemals ganz zu verhindernden 
Brande auf ihren Herd — dies sind die verlassenen 
Piane — zu beschriinken, hat man zu folgenden Hilfs- 
mitteln gegriffen.

Noch vor dem „Werfen" eines Planes werden in 
den Zugangsstrecken die Yorbereituńgen zum Absperren 
desselbeu getroffen. Der AbschluB erfolgt durch Roll- 
holzmauerung, wie sie seit etwa 10 Jahren m it beśtem 
Erfolg eingefuhrt worden ist. An passender Stelle der 
Zugangsstrecke liebt man die Sohle so tief aus, bis 
eiue feste Schicht erreicht ist. Hierauf m auert man 
den ©rund m it Bruch- oder Ziegelsteinen sorgfiiltig 
aus, damit ein moglicherweise entstehendes SoHlenfeuer 
keinen Schaden .unrichten kann. Auf diesem Fundament 
werden dann Seitenmauern aus geąundim, trockenem,
0,80— 1 m langem Rollholz mit KalkmOrtel aufgefiihrt. 
Diese miissen gleichfalls bis in den festen StoB gelegt 
werden. Fur die Durchfahrt blcibt ein 1,4 m breiter 
Zugang offen. (Fig. 3) Die Seitenmauern werden 
schlieBlich m it Keilen an der First fest angezogen. Um 
bei einem plotzlich ausbrecheuden Brande die Zugangs- 
Sffnutig rasch schlicBen zu kOnnen, werden starkę zwei- 
teilige Holzblenden dem noch offen gebliebenen Quer- 
schnitt angepaBt. Diese Deckel werden im Notfalle 
einfach mit Drahtschlingen an den Seitenmauern eder

iu der Niihe stehenden Stempeln befestigt. Der Rest 
des Dammes wird ebenfalls m it Rollholz zugemauert. 
Die ganze Wand wird damach sorgfaltig m it Kalk- 
mortel verjmtzt, damit keine Brandgase durchdrińgen 
konnen. Der Bewurf wird auch weiterhin stets er- 
neuert, wenn er schadhaft geworden ist.

Das Materiał fiir diese Brandmauern wird in der 
Niihe der in Angnff genommenen Piane vorratig 
gehalten.

Es hat sich herausgeslejlt, daB sich diese A rt 
pąuerung  bei dem starken Gebirgsdruck am liesteu 
bewahrt. D ie. Holzmauer gibt, da sie . einigermaBen 
elastisch ist, dem sieli allmiihlich aufjegehdeu Drucke 
nach und wird durch ihn so fest zusammengepreBt, 
daB sie volkommen luftdicht abschliefit.

Hier mogę gleich noch die Bemerknng angeschlossen 
werden, wie man in langere Zeit offen zu haltenden 
Strecken dem starken Gebirgsdruck entgegenzutreten 
sucht.

Man hat in diesen Strecken Scheibenmauern aus 
Ziegelsteinen aufgefuhrt und dazwisehen an der First 
einen ilachen Bogen aus demselben Materiał geschlagen. 
Auf die beiden Seitenmauern hat man dann Holz- 
mauern der bekannten A rt so hocli aufgebaut, daB 
zwischen Streckenfirst und dem hoehsten Punkt des 
Gewolbes ein Zwisehenraum yon mehreren Zentimetern 
blieb, der daraufhin mit Flugasche ausgestampft wurde. 
Auch diese A rt hat sich gu t bewahrt. Man hat diesen 
Ausbau jedoch nur dort angewandt, wo man mit ge- 
wolmlieher Turstockzimmerung nicht auskam.

Zur Bekampfung der Selbstentzundung uud Staub- 
bildung der Braunkohlo ist man des weiteren zu einem 
ausgedehnten Berieselungssystem ubergegangen. Das 
diesem Zwecke dienende Rohmetz ist durch die ganze 
Grube verzweigt und hat eine Lange yon ca. 14000 m. 
Man spritzt nicht nur in den Abbauen, sondern liiilt 
bestiindig die samtliehen Strecken feucht, und laBt 
zu dem Beliuf das Wasser aus Olfnungen in der Rohr- 
leitung fortwahrend gegen die StoBe spritzen. Die 
Locher sind durch Holzstopsel rerschliefibar, sodaB man 
die Stiirke der Berieselung ganz in der Hand hat. 
Besondere Sorgfalt wird den Branddammen und Strecken- 
verengungęn, z. B. an W etterturen, zugewandt, \vo die 
Feuchthaltung noch intensirer sein muB. WasSersaigen 
legt man grundsiitzlieh nicht an, sondern laBt das 
Spritzwasser uber die Streckensohle Hiefien. Das zum 
Berieseln erfordeiliche W asser stam m t aus der Grube. 
Der notige Druck wird durch Pumpen erzielt, die es 
in die Rohrleitung pressen. In 24 Stunden werden 
rund 1300 cbm verbraucht. Zur Uberwachung der 
Grube auf „Feuer" sind sog. Feuerwiichter angestellt, 
dereń Aufgabe es ist, die Berieselung zu lei ten und 
etwa sich bemcrkbar maehende Brande im Keim zu 
ersticken.



Au Cer dem genami ten Zwećk einer moglichsten 
Einschritnkung vonBranden und Koblonstnubansainmlung 
erzielt man durch die Berieselting noch den weiteren Vor- 
teil der Ilerabmindcrung der Grubentemperatur um einige 
Grade. Diese ist, trotz ausgiebigster Wcttervcrsorgiing 
fiir die geringe Teufe yon im Mittel 360 111 recht 
hocli. Sie betragt 28—29" C., steigt aber slellcn wcisc 
uber 32® C. Man fuhrt dies auf den 0||dationspro2eC 
der Kobie zuruck.

Da, wie anfangs sclion bemerkt, die Grube auch 
zn den Schlagwetter fuhremlen gehort, so ist nach den 
bergpolizeilichen Yorschriften fiir Scblagwettcrgruben 
III. Gefahrenklasse — zu diesen wird sio gerechnet — 
tur den Kopf der Belegschaft eino Wettermenge vón
10 cbm/Min. und pro 1 t  Forderung 111 24 Std. eine 
solche von 2 cbm/Min. znzufnhren. Diese Forderung 
wird noch weit iibertroffen, da fast das doppelte Quantum 
vorhanden ist. Die Yorgeschriebene Menge wurde zwar 
zur Unschadlichmaehuiig der Gase vollauf ausreichen, 
doeli ist man zur Verdop|)elung derselben gezwungen, 
um die Grubentemperatur auf 28—2 9 u C. herab- 
zitdrucken.

Die Notwendigkeit, so gewaltige Wettermengen 
durch die Batte zu fuliren, bringt aber den Nachteil 
mit sich, dal] die Kolile in den Strecken rasch aus-;
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X euerungen an Dai
Jlitteiiniig iles Dainpfkessel-Uberwaobungs-Yereins dor '/<

Solange der Dampfkessel in der moderncn Betriebs- 
technik die Kolie spielt, die ihm bislang noch uberall, 
wo keine Wasserkriifte und brennbaren Gase yorhanden

trocknet und somit die Feuers- und Kohlenstaubgefahr 
bedeutend yergroISert wird. In welchem MaCe ein 
Austrocknen des Flozes erfolgt, geht daraus hervor, 
daC im Jahre 1891 noch 1 171024 cbm Wasser zu 
lieben waren, wiihrend im Jahre 1896 nur noch 
321 904 cbm gehoben wurden, oder pro Minutę in 1891 
2,233 cbm und in 1896 0,617 cbm. U111 die W irkung 
des Wetterstromes einigermaCen ab/,uschw;ichen, hat 
man die oben beschriebeneBerieselung einfuhren miissen. 
Durch diese wird der Feuclitigkeitsgelialt der W etter 
11111 40 pCt. erlidht. Man bat weiterhin die W etter- 
geschwindigkeit moglichst verringert, indem man die 
Streckenąuerschnitte reichlich groC mąclite und die 
Depression ermiiCigte, die man nur ungern iiber 6 0 111111 
steigen liiCt. Die Strecken in der Niihe des Schachtes 
hat man ausgemauert, da hier dio Austrocknuug 
naturlich am stiirksten gewesen wiire und die schlimmsten 
Folgen liatte nach sich zielien konnen.

AYie auf Steinkohlengruben m it Schlagwettern und 
Kohleiistaub ist auch hier die Sichcrheitslampe einge- 
fiihrt und zwar die Lampe von Friemann u. Wolf. 
Fibenso ist durch berghauptmannschaftliclie Verordnung 
iestgesetzt, daC bei dor SehieOarbeit nur W etterdynamit 
und zentrale Zundting (Tirmannscher Perkussionszfinder) 
yerwendet werden darf.

1 —  5. Septeinbór 1 9 0 3 .

pfkesselarinatureii.
hen im Ohorhergamtshezirk Dortmund zu Essen (Ruhr). 

sind, unbestritten ist, niimlich die • der Primiirstation 
fur .jede mechanische Energie, solange werden die Be- 
miihungen, seinen Betrieb sicherer zu gestalten, nicht

Fig. 1.
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aufhoren. Yon seiten des Dampfkesselvereins ist iu 
Nr. 20 dieser Zeitschrift auf neue \Yasserstandsvor- 
richtungen liingewiesen. Im folgenden sollen einige 
andere Eonstruktionender feinenKlsselarm atur besprochen 
werden, die auch dem angegebenen Zwecke zu dieuen 
bestimmt sind.

Zunachst das Hochhubsicherlieitsventil, wie es in- 
sonderheit von den Firmen Droyer, Rosenkranz & Droop in 
Hąnnover und C. Louis Strube, Aktiengesellschaft in 
Magdeburg, in den Handel gebracht wird; das von 
Schiiffer & Budenberg-Magdeburg gebaute ist schon in 
Jahrgang 1902 dieser Zeitschrift, Seite G95, erwiihnt 
worden. Das Hochhubventil ist den iiblichen Sicher- 
heitsventilen dadurch iiberlegen, dals es zuverliissiger 
arbeitet, indem es den Dampfdrućk nicht uber eine 
genau zu bemessende Hohe steigen liiBt, infolge guter 
Puhrung nicht eckt und bei gleichen Kesselabmessungen 
wegen des hohen Hubes viel kleiner ausfdllt. In Fig. 1 
und 2 ist das HochhubsicherheitsventiI nach Rosenkranz

Fig. 2.
nnd seine Wirkungsweise dargeśtellt. Der Hochhub 
kommt zustande durch die Ausnutzungder Strahlwirkung 
des anstretonden Dampfes, wenn das Ventil wie ein 
gewohnliches Sichorheitsventil beim Konzessionsdruck 
zu blasen anfangt. Der in die Gehausekammer R ein- 
tretende Dampf wird durch die Form des Gehauses 
und Yentilkegels gezwungen, bis zu seinem endgiltigen 
A ustritt hebend zu wirken, sodaB der Ventilkegel, der 
bei 1 und II gu t gefiihrt ist, in der Schwebe gehalten 
wird, und zwar schon bei 0,2 bis 0,25 Atm. IJber- 
schreitnng des Konzessionsdruckes bis zur gauzen Hohe 
des Hubes, die ' * des Yentildurchmessers betriigt. 
Sofort nach E intritt des Yollhubes sinkt die Spannung, 
auch wenn dem Kessel aufier durch das Ventil kein 
Dampf entnommen wird, bis ca. 0,1 oder noch weniger 
unter die Konzessionsspannung, und das Yentil setzt 
stofifrei und genau wieder auf. Die Firm a hat fiir alle 
Falle des Dampfdnicks und der Heizflache Tabellen 
zusammengestellt, aus denen ein jeder das fiir seinen 
Kessel passende Ventil leicht herausfinden kann.

Das von C. Louis Strube; Aktien-Gesellschaft, Magde
burg gebaute H. Heylandts Sicherheitsventil kommt 
nach Angabe der Firma in 2 Formen zur Ausfuhrung:
1. m it allmiiblichem vollem Hub und genauem SchluB

und 2. m it Vorliub, vollem Hub und genauem Schlufi- 
Bei beiden liegt wiederum der Yentilkegel in einem 
Gehiiuse, flber dem sich eino frci bewegliche P latte 
befindet, die grofier ais der Kegel ist. Wenn die 
hochste Kesselspannung erreicht ist, liebt sich der Kegel 
ein weriig, und der Dampf blast ab in das Gehiiuse. 
Bei weiterer Drucksteigung bis zu bis %  Atm. 
Ubersclireitung der Konzessionsspannung wird der Druck 
unterhalb der P latte  groB genug, um sie gegen den Anfatz 
an der Druckstange zu pressen, und damit tr itt  allmahlich 
der Yollellub ein. Bei der z\YMten Ausfiiliruiigsform (Fig.3)

Fig- 8.
ist iiber der ersten P latte noch eine zweite ange- 
bracht und das Gehiiuse ist etagenformig abgesetzt. 
Bei ganz geringer Dnickiiberschreitung t r i t t  die erste 
P latte ais Yorhub in Tiitigkeit, bei weiterer Druck- 
steigerung die zweite und damit der volle Hub, bis 
das Yentil nach eingetretener Spannungsverminderung 
gerade beim Kenzessionsdruck wieder aufsctzt. Einen 
ahnlichen Apparat bant auch die Firma C. W. Julius 
Blankę in Merseburg.

Eine weitere yielfach in Gebrauch kommende

Fig. 4.
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Fig. 5.

Aktiengesellschaft C. Louis Strnbe bringt das Selbst- 
schlufi- oder Eohrbruchventil in der Weise zur Aus- 
fubrung, daB an dem Yentilkegel ein lioliler Zylinder 
sitzt. der auf dem Boden des Gehiiuses aufliegt, und in 
dessen Innem stets die Kesselspannung herrscht. Die

Fig. 7.
stromventil ein Rednzierventil in neuer Form, das in 
Fig. 6 und 7 dargestellt ist. Der bei E eintretende 
bober gespannte Dampf sncht infolge der Differenz der
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Neuerung ist das Rohrbruchventil. Fig. 4 zeigt dasselbe 
in der Ausfubrung der Firma Dreyer, Rosenkranz & 
Droop olme die haufig angewandte Kombination mit 
einem Absperrventil. Der Yentilteller T wird, sobald 
ein Robrbruch in der Richtung A stattfindet, infolge 
der plijtzlicben Druckabnahme iiber dem Yeiitil durch 
das in der Richtung der Pfeile sich imterhalb des Tellers 
ausdebnende Dampfkissen nach oben geschleudert und 
hier solange festgehalten, bis die Dampfzuleitung ab- 
gesperrt ist. Dann sinkt der Druck imterhalb des 
Ventils, und der Teller fiillt. von selbst zuruck. Das 
Gewicht G kann auf dem Hebel verschoben werden, 
um den SeliluB schneller oder langsamer eintreten zu 
lassen. Durch Olfnen des kleinen Hahns P  kann man 
das Zunickfallen des Yentiltellers beschleunigen. Die

Wirkungsweise ist dieselbe wie bei der vorigen Kon- 
struktion. Bei Entlastung oberhalb der Sitzflachen 
wird der Ventilkonus durch den Druck des in sęinem 
Zylinder befindlichen Dampfes nach oben gegen die 
SitzfiiictĘn gedruckt. Ein Handhebel zum willkurlichen 
AbschluB und Offnen ist nicht vorgesehen.

In Fig. ó ist ein Absperrventil m it SelbstscbluB 
wiedergegeben, wie es yon der Rheinischen Maschinen- 
und Dampfkessel-Armaturcn-Fabrik vou A lbert Sempell, 
M;-Gladbąch, gebant wird. AVTieder dasselbe Prinzip, 
nur tr itt  hier an die Stelle des Rosenkranzschen Hebels 
mit Gewicht eine verstellbare Feder, welche die 
Schnelligkeit des Abscblusses reguliert. Die Firma 
A. L. G. Dehne in Halle kombiniert mit dem Rohr- 
bruchrentil nocli eine Alarmpfeife, die bei Yentilscblufi 
in Funktion tr itt  und den Kesselwarter von dem 
Geschehenen unterrichtet.

Ferner bringt die Firm a Dreyer, Rosenkranz & Droop 
unter dem Namen Sicherheitsdruckregler oder Uber-
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Ycntilfiftchen V, und V das Yentil zu licbćn, kann 
dies aber erst, wenn der auf Y, lastende geringere 
Dampfdruęłi:, der durch die Federwage F  und das 
Gewicht G am Hebel H uriterstutzt wird, unter die 
fiir die bei A beginnende Rohrleitung feśtgesetzte hochste 
Spannung gesunken ist. ’ Die fiinstellung auf den 
bestimmten Druck erfolgt durch Anspannung der Fedor 
F óder Yerschiebung des Gewichtes G. Ist der Dampf- 
druck bei E konstant, so hfilt das Ventil durch Offnln 
in kurzeń Zeitabstiinden auch bei A den Druck annahernd 
konstant. Die Hohe des Yentilhubs regelt der ver- 
stellbare Anschlag X. Bei dem im Zecheubetriebe 
hiiufigen Fali, daB bei Neubeschaffung moderne Kessel 
fur 10— 14 Atm. Druck bestellt werden und dann m it 
G Atm.-Kesseln zusammenarbeiten mussen, bis der 
Mascliinenbestand auch hohere Anspriiche an den Dampf- 
druck stellt, ist ein solches Uberstrómventil m it Yorteil 
zu verwenden.

Eine Neuheit, die in jedem Kesselbetriebe mit 
groBem Yorteil angewandt werden kann und im Ober- 
borgamtsbezirk Dortmund auch schon Yerwenduńg fiiidet, 
ist der Abblasehahn von W ilh. TheiB in Dusseldorf. 
In jedem Kessel setzt sich Schlamm ab, und die Spuren 
davon finden sich regelmaGig in typischen Anfressungen 
des Kesselmantels in der Niihe des AblaCstutzeus. 
W urde der Abblasebalm taglicli, vielleicht zweimal nur 
eine Minutę geofłnet, sodaO der Schlamm unter Druck ab- 
geblasen wird, so wurden die Anfressungen wegbleiben. 
Boi der Besiehtigung eines ungereinigten Kessels, der m it 
einem derartigen Halm verselien worden und ca. %  Jah r 
im Betrieb gewesen war, stellte der zustiindige Yereins- 
ingenieur fest, daB im Gegensatz zu den bisherigen 
Betriebserfahrungen der Zeche fast gar kein Schlamm 
vorhanden war und ein Teil des Kesselstoins auch 
mit dem Schlamm m it hinausgerissen sein mufite.

Dio bisher ublichen Hahne lassen sich aber im Betriebe 
nur schwer offnen, da meistens ein Festbrennen oder 
Undichtwerden die Folgę ist. Bei der vorliegenden 
Konstruktion jedoch (Fig. 8 und 9) kann man das 
Hahngehiiuse, ohne daB man den Hahn offnet, in einer 
sogenannten Anwiirmekammer direkt von Dampf um- 
spiilen lassen. Es nimmt also diesolbe Temperatur 
an wie der Kessel, kommt auch unter denselben 
Druck, liiBt sich also jederzeit im Betriebe leicht 
offnen und wird auch nicht undicht. Zum richtigen

Fig. 8. Pig. 9.
Funktionieron dieses Hahnes war aber das Anziehen der 
Stopfbiichse notig. und um den Apparat auch in dieser 
Hinsicht von dem Pfiichteifer und Verst;'indnis des 
Wiirters unabhangig zu machen, bringt die Firma jetzt 
die in Fig. 10 und 11 dargestellte Ausfuhrung auf 
den M arkt. Damit bei schneller Erwarmung und 
Ausdehnung des Hahngehauses der Kegel nicht lose

Fig. 10. Fig. 11.
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worden uud nachsinkcn kann, ist er oben m it Bilion 
verselien und in einer federnden Schei.be (sieho Fig. 11) 
gelagert. -

Zuletzt sei die automatische Speisung erwahnt, fur 
welche die Firma Schumann & Oomp., Maschinen- und 
Armaturenfabrik, Leipzig-Plagwitz, einen Apparat otleriert, 
der kaltcs uiul heifies Wassjtr in jeder Temperatur 
speist und m it Ziihlwerk verśelien aucli ais Wasser- 
messer dient. Din Yorteile der autnmatischen Speisung

springen in die Augeu. Die Gefahr des Wassermangels 
m it ihren Folgen ist vermieden, der Heizer ist selir 
erheblich ontlastet, und die Speisung geht so vor sieli, 
da fi der 'gunstigste Wasserstand stets eingehalten wird, 
der Dampf bleibt trocken, die Temperatur des Kessels 
gloichmafiig, letzterer wird' also geschont. Im Ober
bergamtsbezirk Dortmund liegen bis jetzt leider noch 
keine Betriebśorfahrun£& m it automatischer Speisung 
vor. Th.

Elii uenes TaschenuiiiYersalinelsm strum ent.
Von Borgreferomlar Koska,  Halle a. S.

Das vom Verlassor gemeinsam m it dem Koniglichen 
Bauinspektor Looffelholz konstrniorte Instrument ist im 
wesentlichen eine Kombinatiori mehrererMefiinstrumente, 
die derartig auf engem Baum nebeneinander angeordnet 
sind, daB man den ganzen Apparat bequem in einer 
Kleideitasche mit sieli fuhren kann.

Fur genaue Messungen ist das Instrument nicht 
bestimmt, solidem es soli lediglich dem oft gefiihlten 
Bedurfnissc dienen, annahernd zuverlassige Messungen

stets und uberall olme Zuhilfenahme grofierer Apparate 
loicht und sclmell ausfuhren zu konnen.

Auf einem 15 mm starken, 75 mm hohen und 
130 mm langen Brettchen aus Eichenholz sind ein 
drehbarer KompaB, eine Wasserwage, ein verschiebbarer 
Viertelkreis m it liingerem Fufistiick nebeu einem festen 
Gradliogen und ein ausziehliares iSehrolir m it Fadenkreuz 
sowie ein Spiegel angebrąelit, der die Wasserwage in 
das Sehrohr hineinspiegelt. (Fig. 1 u. 2.)

Fig. 2.

Tiefstand erkennt man auch unschwer, ob man das 
FuBstuck auf die Linie des tiefsten Falles der Schicht 
gesetzt hat oder auf eine zu dieser divergierende Linie. 
Die KompaBablesung ergibt nunmchr das Streichen. 
Das Fallen betragt so viele Grade, wie der bei oo 
befindliche Strich des verschiebbaren Yiertelkreises an 
der Gradeinteilung des daneben angebrachten festen 
Gradbogens anzeigt.

Fig. 1.

Eine — hauptsachlich dem Geologen zugutekommende
— Anwendung des Instrumentes ermoglicht das Messen 
des Streichens und Einfallens yon Schichten. Auf eine 
ontbloBte Schichtflache setzt man das langliche FuB- 
stuck des Yiertelkreises auf, drelit den KompaB in eine 
liorizontale Lage und schiebt das ganze Instrument, 
indem man das FuBstuck fest auf die Schicht drfickt, 
nach oben, bis die Blase der Wasserwage einspielt. 
Durch ihr Eiiispielen, bezw. durch ihren lloch- oder
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Mit dom von Professor Lojtdendocker vor etwa 
3 Jahren konstruierten S tratonm er bestimmte man das 
Fali en durch ein in einem Yiertelkreisansśehnitt an- 
gebrachtes Pendel. Die Ablesung des Fallgrades war 
langwierig, da man auf das Stillstehen des Pendels 
warten mufite. Auch war man gezwungen, die Ablesung 
yorzunehmen, solange das Stratometer noch auf der zu 
messendon Scliiehtflache feststand.

Das liier in Rede stehende Instrum ent trag t diese 
Ubelstiinde nicht. Das Hochschioben des Instrumentes 
Dis zum Einspielon der Blase lafit sich sehr schnell 
bewerkstelligen. Unmittelbar nach der Kompafiablesung 
kann man das Instrum ent yon der Schiehtfiache ent- 
fernen, indem man don ausgeschobenon Yiertelkreis in 
seiner Lage lafit. Die Ablesung des Fallgrades kann 
dann an einer goeigneten Stello beliebige Zeit spater 
erfolgen.

Zu einer zweiten Anwendung des Instrumentes zieht 
man das an der oberen Langsflache des Holzbrettchens 
angebraclite Sehrohr aus. (Fig 2.) Man hat damit ein Ni- 
yelliorinstrumont. Die in gleicher Hohe m it dem Auge 
des Beobachters liegenden Punkte sind diejenigen, welche 
man bei horizontaler Lage der Liingsachse des Sehrohres 
unter Zuhilfenabme des darin angebrachten Fadenkreuzes 
anvisiert. Das Rohr hat eine horizontale Lage, wenn 
man vermittels des im Rohre uber der Wasserwage 
bofindlicłieii .Spiegels die Blase unter dem Fadenkreuze 
erblickt.

In Yerbindung m it dem Kompafi dient das Sehrohr 
auch zum Messón horizontaler W inkel. Man stellt das 
Instrum ent m it der unteren Langsflitche, die yom Fufi- 
stiick des Yiertelkreises gebildet wird, anf einen Stuhł, 
Baumstumpf, in die Erde gestofionen Spazierstock etc., 
dreht den Kompafi in eine horizontale Lage und 
mifit durch Ablesungen auf ihm horizontale W inkel. 
Man kann dadurch z. B. semen eigenen Standpunkt auf 
einor Landkarto feststeilen, indem man auf der Karte 
yer/eiclmete Punkte (Kirchturm, Fabrikschornstein, 
W ald- oder Gebiiudećcke, trigonometrischen Standpunkt 
etc.) anvisiert und die Winkel zu zwei solchen Punkten 
anf dem Kompafi abliest. Diese Winkel ubertrUgt 
man auf die Karte. Der Sclmittpunkt ihrer so be- 
stimmten Schenkel zeigt den Standpunkt des Be
obachters an.

Auch Vertikahvinkel sind m it ziemlicher Genauig- 
ke.it zu mosseiu indem man das Instrument auf die 
oboro Langsflache stellt, fur seine horizontale Lago 
sorgt und nun don Fufi des Yiertelkreises hochschiebt,

bis man — dicht uber ihm entlang sohend —■ don 
hocliston Punkt dos zu messendon Gegonstandos (Baum; 
Berg, Gebiiude etc.) erblickt. Aus dor abgeschrittenen 
oder abgeschatzten Lange yom eigenen Śtandpunkto 
bis zum Fufie des beobachteten Gegonstandos und dem 
an der Gradeinteilung abgelesenen Winkel kann man 
die Hohe des Gegenstandes bereclmen. Namontlich 
beim An- und Yerkauf von Baumen ist diese Anwondung 
des Apparates von W ielitigkeit.

Ebenso wie vermittols des Yiertelkreises der Fall- 
grad einer Schicht gemessen wird, kann man m it ihm 
auch jeden Boschungswinkel bestimmen. Um dio Bo- 
rechnung des Yerhiiltnisses zwischen Fallhohe und Fal 1 - 
lange zu ersparen, ist auf der einen Seite des ver- 
schiebbaren Yiertelkreises eine Reihe von Vorhaltnis- 
zahlen angeordnet, H at man bei der Mossnng den 
neben oo befindlichen Strich z. B. auf :j()0 des Grad- 
bogens eingestellt gefunden, so ersielit man. nachdem 
der Yiertelkreis in seine urspriingliche Lago zuruck- 
geschoben ist, dafi neben dem Grade 30 sieli die Yer- 
haltuiszaH P/., befindet; dor gemessene BSschungs- 
winkel von 30° hat also ein Verhaltnis von Falllange 
zu Fallhohe wie l 3/4 : I.

A uf der andern Seite des Instrumentes tn lg t der 
Viertelkreis die Prozcntzahlen fur die Fallhohen und 
Falliingeu.

Die boi don beschriebonon Anwendungen des In
strumentes in gegenseitiger Yerbindung gebrauchten 
Mefiapparate sind auch — oin jodor fiir sich — voti 
grofiem W erte, insofern sie das Mitfuhren solcher 
Einzelapparate ersparen. Der Kompafi hauptsachlich 
ist ein stet-s beliebter Begleiter des Technikers wie des 
Geologen. Wegen seiner Anordnung in einor reclit- 
eckigen P latte  kann er auch ais Zulegekompafi be- 
nutzt werden.

Der Yiertelkreis lafit sieli ais Transporteur ver- 
wenden. Sein Fufi gibt ein Lineal ab. Dio Wasser- 
wage schliefilich wird auch in yielen Fiillen gern ge- 
braucht werden.

Geologen mid Bergleuten, Forstera, Wegebauern 
und Technikern jeder A rt wird dieses kleine Instrumont 
eine willkommene Hilfe bei allen moglichen Vor- 
anschlagen und Erwagungon im Geliinde bieten, dio 
sonst nur nacli unistandlichen und kostsnieligen Mcssungcn 
aufzustellen sind.

Das Instrum ent wird in den meclianiseh-optisehen 
W erkstatten yon R. Fuefi in Steglitz hergestellt.
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Das R osten .
Von Hutteningenieur E.

Dio modernę® Anschauungen iiber das Rosten des 
Eisens sind nocli heutigentages sehr geteilt., und wir 
unterschoiden unter ihnen in orster Linie zwei verschiedene 
Riehtungen. Die eine und zwar die altere brauclit zu ihrer 
Erklarung die Gegengwart von Wasser, Sauerstoff und Kohlen
saure. Die andere bedarf der Gegenwart von Kohlensaure 
nicht und hat nach den neueren Forschungen auch eine 
groBe Wahrscheińlichkeit fiir sieli. Nach der ersten An- 
schauung wird das Eisen von der Kohlensaure, die im 
Wasser gelost ist, angegriffen, und es bildet sich kohlen- 
saures Eis$noxydul. Dieses wird von dem im Wasser gelósten 
LuftsauerstofT zersetzt, es entsteht dabei Eisenhydroxyd bezw. , 
wasserhaltiges Eisenoxyd und freie Kohlensaure, die ihrer- 
scits wieder im stando ist, das Yorhandene Eisen anzugreifen. 
Dio Grundlago dieser Ansicht hornht also darauf, daB in 
dem einen Falle die Verwandtschaft der Kohlensaure zum 
Eisen geniigend grofl ist, um auf dasselbe lósend oinzu- 
wirkeu, im zweiton Falle dagegen ist diese Yerwandtschaft 
wieder zn gering, um ein dauerndes Bestehen des gebildeten 
koblensauren Eisenoxyduls zu garantggren; es bildet sich 
durch Einwirknng des starker wirkendon Sauerstotfs das 
Eisenhydrosyd. So schwer es nun jedem fallen wird, in 
einem Falle eine Yerbindung unter denselben Bedingungen 
ais stabil, im andern ais labil aufzufassen, so ist diese An- 
schauung docli lange Zeit und bis in die neueste Zeit 
hinein vorherrschend gowesen. Es haben aber auch noch 
andere Anschauungen ruhig neben ihr bęstanden. Eine 
besondere Ansicht z. B. wird von amerikanischer Seite 
kultiviert; nach dieser wirkt zuerst der im Wasser gelóste 
Sauerstoff; derselbe bildet Eisenoxydul, und dieses wird von 
der gleichzeitig gelósten Kohlensaure in Losung gebracht 
und durch Einwirkung gróBerer Jlengen von gelóstem Luft- 
sauerstoff wieder zerlegt unter Bildung yon Eisenoxyd. 
Eine weitero Ansicht, welche neuerdings mehr und mehr 
an Boden gewinnt, bedarf der Gegenwart der Kohlensaure 
nicht. Nach dieser Anschauung wird durch den im Wasser 
gelósten Sauerstoff das Eisen oxydiert, wahrscheinlich zuerst 
zu Oxydul, dann zu Oxyd, welches natiirlich in der Gegen
wart. von Wasser immer wasserhaltig ausfallen wird, und 
die Rostbildung w&re somit erklart. Doch begnugt man 
sich mit dieser einfachen Darstellung noch nicht, sondom 
man verlangt vielmehr die Wirkung einer Satire oder eines 
Alkali. Den Untersucliungen bedeutender Chemiker zufolge 
hat nun das Wasserstoffsuperoxyd derartige Wirkungen, 
und man nimmt dalier an, daC der im Wasser gelóste 
Luftsauerstoff mit dem Wrasser Wasserstoffsupero.xyd bildet* 
welches dann die Rostwirkung verursacht. Schon Spennrath 
hat im Jahre 1895 in den „Hitteilungen des Yoreins zur 
BefÓrderung des GewerbefleiBes‘r Yersuche veróffentlicht, 
die die Annahme stutzen, daC Kohlensaure zur Rostwirkung 
nicht unbedingt notwendig ist. DaO aber Kohlensaure 
die Rostwirkung untorstutzen und erhóhen kann. ist ohne 
Zweifel. Beziiglich der chemischen Zusammensetzung des 
Eisens ist zu sagen, daB sie auf die Fiihigkeit des 
Eisens zu rosten, wenn auch nicht ohne Belaug, so doch 
nicht von dem weitgehenden EinfluB ist, wie man ge-

Sch o t t ,  Schmargendorf.

wóhnlich annimmt. Dio Zusammensetzung bewirkt eher 
eino Abnahmo der Rostfahigkeit ais eine Zunahme. Diegel 
hat neuerdings in den „Mitteilungen des Yoreins zur Ue- 
furderung des GeworbefleiBes" dargetan, daB bei relativ 
hohem Gehalt an Phosphor und in einem anderen Fali an 
Nickel die Neigung des Eisens zu rosten abnimmt.

Will man aber bestandige Konstruktionon aus Eisen 
ausfuhren, so ist man genótigt, die chemische Zusammen- 
setzung des gesamten Konstruktionsmaterials so weit ais 
irgend móglich gleich zu hal ten, da von zwei Eisensorton 
mit verschieden hohem Nickel- bezw. Phosphorgehalt die 
mit niedrigerem Gehalt zerstórt wird, wahrend die mit 
hóherem Gehalt unversehrt bleibt. Salzlósnngen befórdern 
im allgemeinen das Rostvermógen, da wahrscheinlich auch 
Zersotzungen der Salze ein treten und die Sauren derselben 
mitwirken. Es ist aber andererseits auch móglich, daB 
Salzlósungen hóhere Lósungsfahigkoit fiir Luft besitzeu 
ais reines Wasser, und dadurch die Zerstóning des Eisens 
in hóherem MaBe vor sich gieht. Auch Temperaturunter- 
schiedo wirken beim Rosten mit; so ist es beispielswoise 
móglich bei vóllig gloicher Temperatur, Gemenge von 
Wasserdampf und Luft in Beriihrung mit Eisen im Gleich- 
gewicht zu halten, ohne daB Rosten ein tritt; sobald aber 
das Eisen gegen die umgebende Atmosphare Yerminderto 
Temperatur aufweist, scheidet sich Wasser an demselben 
aus, nnd die Rostwirkung tritt sofort ein. Aber auch in 
anderer Weise machen sich Temperaturunterschiede goltend. 
Haben wir z. B. eine Rohrschlange in einem GefaB mit 
lieiBem Wasser, und es tritt auf der einen Seite in die 
Rohrschlange kaltes Wasser ein, wahrend am entgegen- 
gesetzten Ende das wanno Wasser austritt, so bemerkon 
wir, daB sich an den kalteren Teilen der Rohrschlangc 
die Luft, die in dem Wasser gelost ist, ausschoidet, und 
daB dort eine starkę Rostwirkung eintritt. Tn jedem Falle 
wird nun die Rostwirkung so lange anhalten, ais noch 
Sauerstoff in dem Wasser gelost ist, und sie wird erst dann 
wieder eine Erneuerung erfahren, wenn neuer Luftsauer
stoff von dem Wasser aufgenommen werden kann, bezw. 
wenn das Wasser erneuert wird. Je  óftor das Wasser 
erneuort wird, desto starker wird das Rosten eintreten und 
am starksten wird es dann sein, wenn das Wasser strómt. 
In Dampfkesseln und Yorwarmern fiir solche wird daher 
durch das neu hinzutretende kalte Wasser neue Luft mit 
eingefflhrt, und diese wird an den kalteren Teilen sich 
ausscheiden und ilire Rostwirkung beginnen. Will man 
daher die Rostwirkung hintan halten, so wird es notwendig 
sein, die Luft aus dem Wasser auszutreiben; ob dies aber 
in gróBerem MaBstabe praktisch mit Vorteil móglich ist, 
bleibt eino andere Frage, die zu erórtern nicht meine 
Absicht ist. In vorstehenden Zeilen . hotle ich iiber 
die Anschauungen, welche beziiglich des Rostens yorlierrschen, 
einen Uberblick gegeben zu haben, und teile nur noch mit, 
daB die namlichen Erscheinungen auch fur Kupfer und 
Kupferlegierungen gelten, man nennt sie jedoch hier 
Korrosionserscheinungen.
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A ehtzelm tcr B cricht iiber d ie Yerwaltung' der Knappscliąfts-Berufs-Grenosseiiscluift 
fiir das Jahr 1903.

(Auszugsweitu)
Die Zahl der zugehorigen Betriebe betrug in allon 

acht Sektionon beim Steinkoblenbergbau 344 (348)*), 
beim Braunkoblenborgbau 499 (522), bei den Erzgruben 
und Metallhutton 550 (623), beim Salzbergbau und don 
Saliuen 97 (106), bei den andern Mineralgewinnungen 
345 (330) und im 'ganzen 1835 (1929). Beim Stein
koblenbergbau waren 438 693 (436 670) Arbeitor be
schaftigt, beim Braunkohlenbergbau 57 410 (62 465), 
bei don Erzgruben und Melallhutten 76 300 (78 924), 
beim Salzbergbau und don Salinen 21 694 (21 852), boi 
anderen Mineralgewinnungen 7035 (7456) und im ganzen 
601 132 (607 367).

Die anrechnungsfahige Lohnsumme fiir samtliche Ar
beiter betrug 605 561 419 (706 736 524) JL., d. h. auf 
1 Arbeiter 1107 (1164) JL

Auf die Sektion I I  in Bochum entlielen von dor Ge- 
samtumlago in HOhe von 16 332 201 (14 984 546) JL

im Bericlitsjahro 7 406 529 (6 992 i 71) Die Unfall- 
last ausgedriickt in Prozenten der Lohnsuinino betrug boi 
den einzelnen Sektionon:

I Bonn ..................................... 2,389 (2,049)
II  B o c h u m ............................... 2,428 (2,141)

III Clausthal a. I I ...................... 2,585 (2,127)
IV Halle a. S.............................. 2,023 (1,674)

V Waldenburg i. Schl. . . 1,773 (1,459)
VI Tarnowitz O.-Schl. . . . 3,154 (2,725)

VII Zwickau (Sa.) . . . . 2,480 (2,118)
V III M iiiichen ............................... 2,805 (2,708)

Im Durchschnitt 2,454 (2,120)

In den einzelnen Gefahrenklassen stellte sieli die Um- 
lage fur je 1000 JL. Lohnsumme seit 1894, seit welchem 
Jahre eiu einheitlichor, dio ganze Genossonschaft nm- 
fassendor Gefahrentarif aufgestelłt ist, wie folgt:

Jahr
■ms-:'..

Sfektion
I

(Bonn)
JC

Sektion
11

(Bochum)
JC

Sektion
III

(Clausthal)
JL

Sektion Sektion 
IV V 

(Halle a./S.) (Waldenburg) 
JL | JL

Sektion
VI

(Tarnowitz)
JC

Sektion
VII

(Zwickau)
JC

Sektion
VIII

(Munclien)
JC

a. S t e i nk oh l en  bergbau.
1. Gefahvenklasae 1894 9,02 8,94 11.48 10,70 5,27 8,90

|
14,53

1895 12,10 12,39 15,12 14,52 0,54 12,88 __ 17,57
1890 18,76 13,13 16,48 10,19 8,53 15,59 — 17,58
1897 11,27 10,31 13,35 13,57 7,23 13,00 — 14,17 ’
1898 11,00 10,40 14,49 13,48 7,58 13,90 — 10,11
1899 11,75 10,24 13,54 13,91 7,90 14,29 — IG,03
1900 11,28 9,00 12,80 13,84 7,88 13,09 — 16,59
1901 15,17 12,53 18,19 10,95 10,77 10,07 — 19,84
1902 17,45 14,17 22,00: 20,54 13,10 18,07 — 20,50

2. Gefahrenklasse 1894 20,79 19,31 24,80 23,25 11.39 19,24 15,95 31,40
1895 21,30 21,70 26,55 25,50 11,48 22,02 10,74 30,86
1890 20,09 19,17 24,00 23,04 12,46 22,70 16,48 25,67
1897 10,45 15.05 19,49 19,81 10,56 19.95 13,34 20.09
1898 17,02 15,27 21,15 19.03 11,00 20,30 14,27 23,58
1899 17,10 14,95 19,77 20,32 11,63 20.87 14,00 24.28
1900 10,40 14,10 18,69 20,20 11,51 19,99 13,89 34,23
1901 21,00 17,41 25,26 23,55 14,90 22,32 — 27,50
1902 24,21 19,08 30,04 28,53 18,19 25,92 ■ — 28,47

3. Gefahrenklasse 1894 31,03 ' 28,82 _ _ _ 28,71 23,81 40,86
1895 29,00 30,22 — — — 31,42 23,25 42,87
1890 27,52 20,20 ■' — ; — — 31,17 22,57 35,17
1897 22,54 20,02 _ — — 27,33 18,27 28,34
1898 23,32 20,92 — — — . 27,80 19,55 32,23
1899 23,50 20,48 — — — 28,59 20,00 38,26
1900 22.55 19,32 — — — 27,38 19,03 33,19
1901 28,09 23.21 33,68 — — 29,70 22,70 30,74
1902 32,32 20,24 40,86 — — 34,57 20,59 37,90

b. I i ru un k o h l en be rg b a u .
1. Gefahrenklasse 1 1894 0,52 7,77 7,29 3,57 5,00

1895 5,34 0,04 0,38 2,87 — 4.18 —
1896 4,95 — 5,93 5,83 3,07 — 4,00
1897 4,00 — 4.81 1,89 2,00 — 3,29 — ‘
1898 4.20 — 5,22 4,85 2,73 3,52 —
1899 4,23 — 4,87 5,01 2,87 — 8,00 —
1900 1,00 — 4,01 4.98 2,84 -- ----------- 3,42 _
1901 0,18 — 7.11 0,91 4,39 <1,99 8,08
1902 7,11 -- 8,99 8,37 5,34 -- ■ 5,85 8,35

*) Die Zahleu fiir das Yorjahr sind in Khmmern beigefugt.
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1 ~ "i" Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion
Jahr I U III IV V VI VII VIII

(Bonn) (Hoclium) (Claustlial) (Halle a./S.) (Waldenburg) (TarnowiU) (Zwickau) (Munchou)
JL JL JL JL JL JL JL ,/L

2. Gcfahrenklasse

3. Gefaluenklasse

180-1 
1895 i 
189li 
1807 
1898 
1800 
1900 
1001 
1002

1804
1805 
1800
1897
1898
1899
1900
1901 
1002

14,27
14,83
14,86
12.17 
12,50 
12,69
12.18 
16,85 
19,39

24,52
10,28
10,81
16.23 
16,79 
16,92
16.24
20.50
23.50

E rz g r u b on  unii Metal lh&tten.  
1. Gefabrenklasse

2. Gelahrenklasse

3. Gefahreuklasse

4. Gcfalircńklusse

11,14
11,30
11,06
10,43

15,75

1894 4,07
1895 4,75
1896 1,68 _
1807 - 3,83 _
1898 : 3,96 _
1890 4,00 _
1900 - 3,83 _
1901 5,90 _
1902 6,70 —

1894 1 8,69 8,07
1895 ! 8,90 9,06
1891! i 8,81 8,40
1897 7,21 6,60
1898 7,16 6,69
1800 7.52 6,55
1900 7,22 6,18
1901 ; 10,39 8,59
1902 j 11,96 9,71

1804 16,14 14,90
1895 15,43 15,71
1890 14,58 13,02
1897 11,94 10,93
1898 12.30 11,09
1899 12,46 10,85
1900 11,95 10,24
1001 16,29 13,46
1902 18,74 15,22

1894 . 27,62
1895 26,10 _
1896 25,04 _
1897 20.51 _
1898 : 21,22 _
1890 i 21,39 _
1000 20,52 _
1901 28,09
1002 32,32 —

17,03
18,44
17,80
14,42
15,05
14,62
13,82
20,21
24,52

20,24
23,07
23,72
10,22
20,86
10.50 
18,43
24.50 
20,83

5,92
5,90
5.60 
4,54 
4,03
4.60 
4,35 
7,07 
8,58

10,37
11,06
10,55
8,54
9,27
8,67
8,19

12,46
15,12

19,25
19,17
17,47
14,15
15,36
14,35
13,57
19,53
23,70

15,96
17.71
17,49
14,66
14,56
15,03
14,05
18,84
22,83

27,42
23,02
23,32
10,54
19,41
20,01
19,93
22,92
27,77

(Die Angaben fur Salzbcrgwerke uud Salinen sind hier fortgelassen.)

7,82 — 10,95 21,56
7,97 — 11,62 21,43
9,22 — 12,19 18,99
7,81 — 9,87 15,30
8,18 — 10,56 17,40
8,60 — 10,80 17,96
8,51 — 10,27 17,92

11,97 17,85 13,62 22,05
14,55 20,74 15,96 22,77

13,43 _ 18,81
10,36 — 15,11 —
12,29 — 16,25 25,32
10,41 — 13,16 20,40
10,91 11,08 23,20
11,47 — 14 40 23,94
11,35- - 13,70 23,89
14,56 10,57 26,82
17,70 25,23 19,41 27,71

5,55 2,72 4,59 _ 7,50
5,67 2,55 5,03 — 6,86
5,51 2,90 5,30 _ 5,98
4,61 2,46 1,65 — 4,82
4,58
4,73

2,58 4,73 •- 5,48
2,71 4,86 — 5,65

4,71 2,68 1,65 _ 5,64
6,59 4,19 6.25 7,72
7,99 5,09 7,26 .. 7,97

9,72 4,76 8,04 13,12
10,63 4,78 9,43 12,86
10,36 5,46 0,98 - 11,25
8,68 4,63 8,74 — ' 9,07
8,63 4.85 8,90 ___ 10.31
8,91 5,10 0,15 _ 10,64
8,86 5,04 8,70 — 10,62

11,62 7.38 11,01 _ 13,59
14,08 8,97 12,79 — 14,04

18,05 _ 14,93 12,38 24,37
18,42 — 16,34 12,09 22,20
17.16 — 16,52 11,96 18,04
14,38 — 14,48 9,08 15,02
14,29 — 14,74 10,36 17,08
14,75 — 15,15 10,60 17,63
14,07 — 14,51 10,08 17,50
18,21 '— 17,26 13,17 21,31
22,07 20,05 14,42 22,01

— — 41,71
■ — — -- — —

— — — — _
— — — — —

— ___ _ _
— — — — — :
— — — — —

— — —

Die Zahl dor eutschadigungspflichtigen Unfalle belief 
sich auf 8143 (7933), die Zahl der Unfalle mit tudlichem 
Ausgang auf 1080 (1289). Die inneren Ursachen der ent-

schadigmigspflichtigen Unfalle, sowie ihre Vertcilung auf dio 
einzelnen Sektioncn gibt foigcndo Tabelle an:
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S e k t i o n

Z a b 1 d e r  U n f ii 11 e , v c r a n 1 1131 d u r c h :

Zusammen.
Die Gefahrlichkeit Miingel des Be- 

des Betriebes triebes im
au sich besondereni

Dic Scbuld der 
Mitarbeiter

Die Schuld des 
Yorletzten selbst

im
ganzen Proze,lt ganzen Trozont im

ganzen Prozent im
ganzen Prozent

l Bonn .................................. 1072 71,66 | 2 0,13 52 3,48 370 24,73 1196
I I  B o c h u m ........................  . 2886 81,66 1 14 0,40 105 2,97 529 14,97 3534

137 60,62 ■ — 6 2,65 83 36,73 226
IV Halle a/S................................ 233 32,80 : 18 2,54 54 7,62 404 56,98 709
V Waldenburg i,Schl. . . . 138 77,09 1 0,56 2 1,12 38 21,23 179

VI Tarnowitz O/Sclil.................. 423 27,20 3 0,20 72 4,60 1059 68,00 1557
VII Zwickau (Sachsen) . . . . 207 60,70 8 2,35 18 5,28 108 31,67 341

VIII M unchen .............................. 86 85,15 - — 5 4,95 10 9,90 101
Zusammen: 5182 63,64 | 46 0,56 314 3,86 2601 . 31,94 8143

Die Zahl der durch die Gefahrlichkeit des Betriebes 
vcranlafi|en Unfalle sank im Berichtsjahre yon 65,23 pCt, 
im Yorjalire auf 63,64 pCt. Ebenso gingen die durch 
Miingel des Botriebes im besondern voranlafiten Unfiille 
von 0,87 auf 0,56 pCt. zuriick, wahrend die Scbuld der 
Mitarbeiter an den stattgefundeneu Unfallen um 0,23 pCt. 
(namlich von 3,63 pCt. im Yorjahre auf 3,86 pCt. in 
1902) stieg. Dio Zahl der Unfalle, welche der Schuld 
der Yorletzten selbst zugeschrieben werden mussen, stieg 
ebenfalls auf 31,94 pCt. gegen 30,22 pCt. im Yorjahre.

Die Yerwaltungskosten des Genossenschafts-Yorstandes 
und der Sektion zusammen betrugeii im ganzen und in
Prozenten der

1898 1899
JL JL

394 680 441975
oder 4,5 pCt. 4,6 pCt.

Jaliresumlage in den letzten 5 Jahren 
1902 

J l  
496 940 
3,0 pCt.

1900 1901
J l  JL

444 022 511996
4,1 pCt. 3,4 pCt.

Bei dor Vermehrung der Unfalle und damit auch der 
Arbeiten ist es naturgomaC, daB sich die Yerwaltungs
kosten von Jahr zu Jahr steigern. Im Berichtsjahre ist 
nun ein Euckgang der Kosten gegen das Vorjahr einge- 
troton. Dies hat darin seinen Grund, daB in den Yer
waltungskosten des Jahres 1901 ein Kursverlust aus ver- 
kauften Effekten vou 28 908 J L  enthalten war, welche 
nach den Yorschriften des Beichs-Yersicherungsamts ais 
.jYerwaltungskoston" gebucht werden mufiten.

Dio Koston der Unfalluntorsuchungen, der Feststellung 
der Eutschadigungen, die Schiedsgerichts- und Unfallver- 
hiitungskosten, sowie die Kosten des Heilverfahrens inner- 
halb dor ersten 13 Wochen nach dem Unfalle stellten 
sich in den letzten 5 Jahren wie folgt:

1898 1899 1900 1901 1902
J l  J i  J l  J l  JL

329 712,40 315 534,87 396 876,20 362 197,22 440 848,78
o.l. 3.7pCt. 3,3 pCt 3,7 pCt. 2,1 pCt. 2,7 pCt.

Aus dem reichen Materiał lassen wir hieruuter eino 
Ueborsicht ilber den durchschnittJichen Bentenbetrag folgen, 
welcher auf jeden dor am 31. Dezember 1902 yorhandenen
34 277 (31 03S) Bentenempfanger entfiel.

D e r  D u r c h s c h n i t t  b e r e c h n e t  s i c h  wie f o l g t :

Sektion

fur 1 Personi Die 
VolIrente 
betriigt 
JL j Ą

| pCt. | Betrag 
der Vóllrente' JL A

1 j 30,81 212 42 089 51
II | 31,00 251 15 808 01

III 49,83 315 73 633. 57
IV 29,16 185 40 635 89
V 39,05 234 64 600 93

VI 28,82 166 88 578 99
VII 32,65 ( 215 82 661 —

VIII 42,02 i 279 40 664 88
Der auf einen Ilontenompfanger entfallende Satz der 

Yollrente ist, wio schon seit Jahren, wiederum zuruckgo- 
gegangen und zwar von -31,71 pCt, im Yorjahre auf 
31,48 pCt. im Berichtsjahre. Der Grund hierfiir ist so- 
wohl in dem bei der Knappschafts-Berufsgenossenschaft zur 
Anwendung kommenden intensivon Heilverfahren ais auch 
in der stetigen Kontrolle dor Rentenemptangor zu suchon. 
Die auf eine Person entfallende Durchschnittsrento is t im 
Gegensatzo zu dom Prozentsatz der Eonte von 222,38 JL  
auf 226,75 J L  und die Durchsclmittsvollrente Von 701,30 JL  
auf 720,23 JL  gestiegen.

1894 fiir 1 Person

F i i r  die  g an z o  B e r u f s g o n o s s e n s c h a f t  e r g i b t  s i ch :  

eine Durehschnittsrente yon 36,00 pCt. mit 228,09 JL , die durchschnittl. Yollrcnto betragt 633,52 J i
1895 ., 1 „ 34,43 „ „ 219,89 ,  .. .' » 038,74 .V
1896 ., 1 .. 33,75 .. .. 217,78 .. » a 645,24
1897 1 .' .. 33,29 ., „ 215,81 .. .V • ?)' 648,27 V
1898 „ 1 % 32,85 ., .. 214,93 .. '? i) 651,88 -V
1899 ., 1 „ .. 32,39 ,, .. 215,19 ,. 7> V 664,32
1900 „ 1 „ „ 32,15 .. 218,54 '.......................... . 679,73 V
1901 .. 1 „ 3 1 , 7 1  .. „ 2 2 2 , 3 8 . , • *. „ ' 701,30
1902 „ 1 » ., .. 31,48 ., .. 226,75 „ 3) 720,23 .y
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Technik.
S elbstlósonde S tah lsch lin g e  fiir  S o ils treck en - 

fo rd c ru n g  m it  u n d  ohne  Z u g k e tten . Die von
V. Dypka in Chropaczow O./S. erfundene und zum D. R. P. 
angemoldete Stahlschlinge, in Fig. 1 u. 2 dargestollt, ist

Fig. 1. Fig. 2,
nach dem Prinzip der Kettenschlingen, welclie sich in 
neucrer Zeit in den Betrieben vorteilhaft eingefuhrt haben. 
koiistruiert. Die Kettenglieder der Sclilinge, welche sich 
in die Yertiefungen des gedrillten Drahtseiles hineinlegen 
und somit ein Gleiten verhindern, werden bei der neuen 
Stahlschlinge durch einzelne gegeneinander versetzte 
Charniergelenke mit breiteren abgerundeten Greifllachcn 
ersetzt, die ebenfalls in die Seilvertiefungen eingreifen 
und das Seil derart umschlingen, dafi ein Gleiten boi ein- 
tretendem Zug nach einer oder der anderen Richtung aus- 
geschlossen ist; vielmehr wird das Seil durch den unten 
angeordneten Doppelkeil bei Drohung entsprechend der 
Reibungslast noch fester gefaOt. Durch die zuverlassige 
Wirkungsart der Stahlschlinge ist nun die Móglichkeit ge- 
geben, das Drahtseil zeitweise einzuólen, um eine liingere 
Betriebsdauer zn erzielen bezw. den Verschleil3 moglichst 
zu verhuten, wahrend bei dem Yerfahren mit Ketten
schlingen jede Einolung vermieden werden muf?).

Ein weiterer Yorteil der Stahlschlinge ist in der ge- 
ringeren Anzahl der Bedienuugskrafte zu erblicken. Das 
Anschlagen der Stahlschlinge kann von jedem ungefibten 
Arbeiter besorgt. werden, das Abschlagen vom Seile er- 
folgt dagegen selbsttiitig. An der botreffenden Erid- 
station einer Seilforderstrecke, an welclier dor Forder- 
wagon vom Seil gelóst werden soli, befindet sich vor der

Fig. 3.
Seiltragrolle eine kegelformigc zweiteilige Abstreichhulse 
(siehe Fig. 3). Dadurch, daB der oberhalb der Stiilil- 
schlinge charnierartig angebrachte YerschluBkeil auf

dic Hulse aufliluft, wird derselbe aufgerichtet und lost 
die Stahlschlinge, welcho vom Seile hórunterfiillt. Bei
Zwisclien-Abschlagstelleii einer Strecke wird eine schaltbare 
Hebolzug-Yorrichtung (Fig. 4) angewandt.

Fig. i.
Sobald dio ortlichen Yerhapiiisse einer Soilstrecken- 

fórderung gestatten, die Stahlschlinge ohne Zugkette zu 
benutzen, und an den FOrdorwagen-Wiinden GabelhOlsen 
vorhanden sind, werden die Fórderwagen bei Strecken mit 
wechselndom Gefalle nur mit einer Stahlschlinge ange- 
schlagen, und z war stets der letzte Wagon. Bei sohligen 
Strecken werden die vorderen Fórderwagen ungokuppelt 
bis zum Auslflsen der Stahlschlinge transportiert.

Das Passieren der Stahlschlinge an den verschieden- 
artigen Konstruktioneu von Seilscheibon oiner maschinell 
betriebenen SeilstreckenfSrderung tem rsaclit keinerlei 
Schwierigkeiten.

VolksivirtscIiaft und Statistik .
W ostfalischo  S te in k o h len , K oks u n d  B r ik e tts  in  

H am b u rg , A lto n a , etc. CMitgeteilt durch Anton Gunther 
in Hamburg.) Die Mengen westfalischer Steinkohlen, Koks 
und Briketts, welclie wahrend des Monats August 1903 
(1902) im Verbrauclisgebiet laut amtlicher Bekanntmachung 
eiutrafen, sind folgende:

Tonnen zu 1000 kg
1902 | 1903

In Hamburg P l a t z .................................. 78 219,5* 105 157,5
Durchgangsver3and nach Altona-Kieler Bahn 50 690 ! 51 970

„ Liibeck-Hamb. „ 8 902,5 8 507.5
„ „ Berlin- „ „ 0 644,5; 5 702.5

Insgesanit 144 456,5! 171 397,5
Durchgangsversand nach der Oberelbe nach

B e r l in ...................................................... 23415 5 140
Zur Ausfuhr wurden yerladeu.................... 3 937,5! 27 095

K o h lo n e in fu h r in  H am b u rg . lin Monat August 
kamen lieran:

1902 1903
t t

yon Northumberland und Durham 148 125 133 410
„ M i d l a n d s .............................. 43 7(36 35 837
„ S c h o ttla n d ............................... 67 653 80 339
„ Wales . ......................... 10 882 14 778JJ ..............................

an K o k s...........................................  263 —
von GroCbritannien . . . .  270 689 264 364
von D e u ts c h la n d ........................  146 411 179 642

zusammen 417 100 444 006
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Es kamen somit 20 906 t  mehr licran ais in der
selben Period*1 des Vorjahres.

Dio Gesamtzufubren von Grofibritannieu, .Deutschland 
und Amerika betrugeu in .den ersten 8 Monaten des Jahres 
1903 3 241 690 t gegen 2 980 057 t im gleichen Zeit
raum des Vorjahres, mithin 1903 261 633 t mehr.

Diese Zufuhren entsprechen im allgemeinen den Be- 
durfnissen des Hamburger Marktes, der sich der Jalireszeit 
gema fi, speziell fiir Hausbrandkohlen. lebhafter, und zum 
SchltiO fest gestaltete. Ein energischer Yersuch der im 
Dionste der Rhederei stehenden Presse Nordenglands, dio 
Kohlenpreise zu weifen, hat einen praktischen Erfolg nicht 
gehabt, da nur die ganz nominellen Brief-Notierungen fur 
West-Hartloy um 3 d herabgesetzt sind d. h. auf ein 
Niveau, węlcliea immer noch weit iiber denjenigen Preison 
liogt, auf dereń Basis hier sowie in Havre nnd London 
gehandolt wird. In allen ubrigen Distrikten, speziell aber 
in Wales und Schóttland, sind Preise wesentlich gestiogen.

Wahrend der Frachtenmarkt sich fiir weitere Ent- 
fernungen etwas befestigen konnte, sind Kiistenfrachten 
auf der trostlos niedrigen Basis des Sommers geblieben, 
da der rermehrten Nachfrage ein immer noch mehr ais 
ausroichender Ranni zur Yefugung steht.

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

D ie K o h le n p ro d u k tio n  d e r  B e z irk e  L o ire  u n d  
C h a lo n -su r-S aó n o  im  o rs ten  H a lb ja h ro  1903 betrug 
Inach Spriaufigen Ermittelnngen:

A. L o i r e .
1902 1903

Tonnen
an Sloinkoblcn : ......................... 1 750 050 1 847 811
.. Koks . . . . . . . . 32 128 40 035
.. Briketts . . .  . . . 91 514 101 092

B. C h a l o n - s u r - S a ó n e .
1902 1903

Tonnen
Blanzy (Saóne-et-Loire) . . . 635 659 712 096
E p i n a c ........................................... 63 083 68 571
Le Creusot, Montcbanin et Long-

pendu . . . . . . . 58 725 63 178
Perrecy-los-Forges . . . . 21 S43 23 499
La Chapello-s.-Dnn . . .■ . 35 550 11 311
S ain t-B erain ..................................... 8 430 4 160
in anderen B ocken......................... 4 759 5 861

zus. B. 828 049 888 676
Der erheblicho FOrderruckgang der Gruben in La 

Chapelle-s.-Duu ist durch einen langeren Streik daselbst 
Torursacht.

GcsetllcbuiiK- mul Yerwaltuiig.
D am pfkessel-U .berw achungs-V ore in , E ssen . Der

ingeniour H. W e b e r  hat am 17. August ds. .Ts. seino 
Probedienstzeit bei dem Yeroin begonńen.

Ycrkelirswesen.
W ag en g esto llu n g  f iir  d ie  im  R u h r-  u n d  O ber- 

sch lesiseh en  K o h len rev ie r b e leg en en  Z e c h e n ,

K o k ere ien  u n d  B rik o ttw c rk e . (Wagon auf 10 t 
Ladegowicht zuruokgefiihrt.)

Dayon
Ruhrkohlen- . . .................

•903 iavier Zufuiir aus den Dir-Bcz.
Essen uud Elberfeld nach 

den Rheinhiifen
,,  , , ,  , , ,  (23.-31. August 1903.)Monat { Tag ; gestellt j getehlt '  ®_ '

August 23. 2 060
24. : 18 485
25. : 18 829 i
20. 18 923 I

„ 27. i 19 085
28. 19 026
29. 20 082
30. i 2106
31. : 10 662 ;

Zusammen i 135 258 I
Durchschnittl. fur 

den Arbeitstag
1903 19 323! -
1902 1(1 668 i —

Fur andere Guter ais Kohlen, Koks und Briketts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit vom 1.— 31. Aug. 1903 104 572 
offene Wagen gegen 83 874 in derselben Zeit dci Yor- 
jahres gestellt.

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

Rulir-
Zeitraum kohlon-

revier

16.—31. August 1903 . 251711
+  geg. d. gl. ( in abs. Zahl.■ -j- 35 478 
Zcitr.d. Vorj. | in Prozenteu -f- 16,4
1. Jan. bis 31. Aug. 1903: 493 134 
+  geg. d. gl. lin abs. Zahl. 4- 63 083 
Zcitr.d. Vorj. j inProzenten-f 14,7
1. Jan. bis 31. Ang. 1903 . 3 634 170 
+  geg. d. gl. I in abs. Zahl.14-435988 
Zeitr.d.Yorj.linProzentenj-f 13,6

Jm Ruhrgebiet erreichte am 29. August die Wagen- 
gestellnng fiir Kolden, Koks und Briketts die Anzahl von
20 078 Doppelwagen zu 10 t.

Hiermit ist die Wagengestelluug zum erstonmal in das 
dritte Zehntausend oingetreten.
Die ersten Zehntausend wurden am 7. Dezember 1887 erreicht.

Elftausond am / . Dezember 1888,
Zwólftausend 23. Dezember 1892,
Dreizehntausend 19. November 1895.
Yierzehntausend 19. Dezember 1896,
Funfzehntausend 22. Novembcr 1897.
Sechzehntausend 23. Juni 1899.
Siebonzehntausend .. 23. Marz 1900,
Achtzehntausend „ 17. Oktober 1902 und
Neunzehntausend .. 9. Juli 1903.

AuUerdem wurden am 29. d. Mts. noch 4 020 offene
Wagen fiir andere Guter ais Kohlen, Koks und Briketts, 
sowie 2 752 gedeckte und Spezialwagen gestellt, sodafi 
sich die Gesamtgestellung an diesem Tage auf 26 850 
Wagon belauft.

Hierbei ist allerdings zu beriicksichtigen, dafl in den 
Zahlen fiir 1903 auch der Yersand der inzwischen ver-

(Ruhrort — 
Essen < Duisburg — 

(Hochfelfl —
(Ruhrort -  

Elberfeld {Duisburg — 
(Hochfeld —

Ober-
schles.

Kohlen-
revier

89 352 
: )• 5 967 
1+ 7,2 

17! 243 
14- 7 968 
1+ 4,9 
i 142 836 
-f 41085 
+  3,7
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staatlioliten Dortinuml-Gronau-Enschoder Eisenbahn enthaltdn 
ist, der sieli fur Kohlon auf taglich o twa COO Wagon bolauft.

J la rk tb e r ic l i te .

E ssenor B órso. Amtlichor Bericht vom 31. Aug. 1903, 
aufgostollt von dor Bórson-Kommissiou.

K o li 1 o u , K o k s  u n d  B r i k o t t s .  
Proisnotiorungen der Syudikate im Oberbergamtsbezirk 

Dortmund.
Soite. pro Tomie loco Work.

I. G a s -  und F l a m m k o h l o :
a) Gasfordorkolilo . . . . 1 1,00 — 12,50 JL
b) Gasflammfórderkohlo . . . 9,75 — 10,75 „
c) Flammfordorkohlo . . . .  9 ,00— 9,75 „
d) Stuckkohle . . . . . .  12,50— 14,00 ,.
c) Ilalbgesiobte . . . . . 12,00— 13,00 „
f) NuGkohlo gow. Korn 1/ 12)50. _ 13j25 ^

» » n
« „ n r  . 1 1 , 0 0 - 1 1 , 7 5  „
„ „ IV . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „

g) NuGgruskohlo 0 —20/30 mm 6,50— 8,00 „
,, 0— 50/00 mm 8 ,00— 9,00 ,,

h) Gruskohlc . . . . . .  4 ,00— 6,75 „
II. F o t t k o l i l o :

a) Fflrdorkohle..............................  9 ,00— 9,75 „
b) Bestmeliorto Kolilo . . . 10,50— 11,00 „
c) S tiickko lilo ..............................  12,50 - 1 3 ,5 0  „
d) NuGkohlo gow. Korn II 12)50. _ 13)50 „

» 9) n J * J
„ III . 11,00— 12,00 „

„ IV . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „
e) K o k sk o h lo ..............................  9 ,50— 10,00 „

III. M a go ro  K oh lo :
a) Fordorkohlo . . . . . . 7 ,75— 8,75 „
b) Forderkohle, moliorto. . . 9 ,50— 10,00 „
c) Forderkohle, aufgebosserte je

nach dem Stuckgehalt. 11,00— 12,50 „
d) Stuckkohle ............................... 12,50— 14,00 „
o) Anthrazit NuO Korn I . . 17,50— 19,00 „

.»> i) U 19,50— 23,00 n
f) F o rd e rg ru s ..............................  0 ,50— 7,50 ,.
g) Gruskohlc unter 10 mm . . 4 ,00— 5,50

IV. K o k s :
a) H o ch o fo n k o k s........................  15,00 „
b) G ie B o ro ik o k s ........................  10,00— 17,00 „
c) Brechkoks I und II . . . 17,00— 18,00 „

\r. B r i k e t t s :
Briketts je nach Qualitat. . . 10,50 — 13,50 „

Marktlage durchaus fest. Nachsto Biirsen-Versamnilung 
findet am Montag don 7. September 1903, naclim. 4 Uhr, 
im „Berliner Hof“ , Holel HartmaiiD, statt.

B órse  z u  D usse ldorf. Amtlichcr Kursbericlit vom
3. Sept. 1903, aufgestellt vom Bóisenvorstand unter 
Mitwirkung der voreidoten Kursmaklcr Eduard Thielen und 
Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. K o h l e n  u u d  Koks.
1. G a s -  und Ę l a m m k o h l o n :

a) Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 11,00— 13,00 JL
b) G e n e ra to rk o h le ......................... 10,50— 11,80 ,,
c) Gasflammforderkohle . . . . 9 ,75— 10,75

2. F o t t k o h l e n :
a) F o rd o r k o h lo ...............................  9 ,00— 9,80 JL
b) boste moliorto Kohlo . . . .  10,50—^11,50 „
c) K ok sk o h lo ......................... . 9 ,50— 10,00 „

3. M a g o ro  K oh lo :
a) F o rd o r k o h lo ............................... 7 ,75— 9,00 „
b) moliorto K o h l o .........................  9 ,50— 10,50 „
c) Nufikohlo Korn II (Anthrazit) . 19,50— 24,00 „

4. K o k s :
a) GioGoreikoks . . . . . .  10—-17 „
b) H ochofonkoks...............................  15 „
c) NuGkoks, gobrochon . . . .  17— 18 „

5. B r i k o t t s ...........................................  10,50— 13,50 ,,

B. E rz  o:
je nach Qualitat

1. Rohspat jo nach Qualitat . . . .  10,70 JL
2. Spateisenstoin, ger6steter . . . .  15,00 „
3. Somorrostro f.o .b . Rottordam . . .  — „
4. Nassauischer Roteisonstein mit etwa

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

C. Ro ho i so n :
1. Spiegeleisen la . 10— 12 pCt. Mangan 07 „
2. WeiGstrahligos Qual.-Puddolrohoison: —

a) Rhein.-westf. Marken . . . .  50 „
b) SiogorlanderMarken . . . . .  50 „

3. Stahleisen . ............................................58 „
4. Englisches Bossemoreisen, cif. Rottordam — „
5. Spanisches Bossomereisen Marko Mudola,

cif. R o tto rd a m ...........................................  — „
0. Doutschos Bessem oroisen.......................  67,50
7. Thomasoisen frei Verbrauchsstolle 57 ,40— 58,10 „
8. Puddoloisen, Luxemb.Qual. abLuxemburg 45,00-40,10 „
9. Engl. Roheisen Nr. I II  ab Rulirort . — „

10. Luxemburger GioGoreioison Nr. III  ab
L uxem burg ................................................52 „

11. Deutschos GioGereioisen Nr. I . . 66,50 „
12. „ „ „ II  . . „
13. ,, „ „ III  . . 64,50 „
14. „ H a m a t i t ...............................  67,50 „
15. Span. Ham atit, Marko Mudela, ab

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

D. S t a b e i s e n :
Gowohnliches Stabeisen FluGeiseu . 110— 112 „
Gowohnl. Stabeisen Scliweifieisen . . 120 „

E. Bloclio.
1. Gewóhnliche Bleclie aus Flufleison . . 130 ,,
2. GowSlmliche Bleclie aus SchwoiCeison — „
3. Kesselblecho aus FluGeisen . . . .  150 „
4. Kesselbleche aus SchweiCoison . . . — „
5. F o inbleche.........................................................  — ,,

F. D r a h t :
1. Eisenwalzdraht........................ : . — „
2. S tahłw alzdraht...........................................  120 „

Kohlen, Roheisen und Halbfabrikate bleiben fest; die
weit.erverarbeitenden Worko leidon nocli immor unter un-
genugęnden Preisen. Naclisto Bórso fiir Wertpapiero am 
Donnerstag, den 10. Sept., fur Produkte am Donnerstag,. 
den 17. September 1903.
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A D cu tsch o r E ise n m a rk t. Auf dom deutschen
Eisoumarkte sind wosentlicho Andoruugon fiir die letetfn 
Wochen nicht zu verzeichnen. Im Osten wio im
Wosten zeigt sich im allgemoinen Festigkóit und aus-
reichendo Bescliaftigung, und man glaubt an eino giinstige 
Weiterentwicklnng des Marktes. Allerdings wird eine 
Klarung der Yerhaltnisse erst durch dio Erledigung der 
Syndikatsfragen gcgehen sein; insbesondere gilt das In- 
teresse dem Kohlensyndikate, von dessen Neubildung man 
sich erst einen vollen Erfolg fiir dio Bostrebungen auf 
dcm Eisenmarkte versprechon kann. Die Entwicklung der
Diuge in Amerika dOrfte erst in zweitcr Linio in Betracht 
kommen. In den letzten Wochen w iron die Ausfuhrzilfern 
trotz dor weniger gunstigen Nachrlchton aus don Ver- 
einigteu Staaton, wiedermn recht befriedigend, und dio 
Preise gowannen au Festigkóit, zuinal inzwischpn die im 
Ilalbzeug- und Tragerprband vereinigton Walzwerke sich 
uber bostimmte Mindestforderungen dem Ausland gegen- 
nber geeiuigt haben. Im Inlande beobachten Yorbrauchor 
wie Handler im wesentlichen noch eine abwartende Haltung 
Yielleicht auf Grund der in manchon Punkten noch 
lieiTScheuden Ungewifiheit und auf Grund yon Geruchten 
iibor oine Erschilttorung der Staboisonpreise. Gekauft 
wird somit nur fiir den unmittelbaren Bedarf, im iibrigen 
wird diose Zuriickhaltung nicht yon langer Dauer soin, 
da Vorrato tatsachlich nirgends Yorhanden sind.

Die Berichte aus O b e r s c h l e s i e n  lauton giinstig. 
Dio Boschaftigung der Werke ist zunehmend besser, da 
der Bodarf sich tatsachlich gesteigert hat, wonn sich dies 
auch boi der noch vielfach beobacliteten Zuriickhaltung 
noch niclit in einem lebhafteren Aridrango auCort. Roh
eisen ist entschiodon stetiger und diirfte im Preise all- 
mablich lióher gohalten werden kSnuen. Dio Lagervorrate 
haben weitorhin abgenonimen. Den Stahlwerken sind neue 
liofriedigende Auftrago zugegangen, namentlich ist Halb- 
material derart begohrt, dafi die Produzenten auf eine 
Steigerung der Erzeugung bedacht sind. Yon don Fertig- 
orzougnissen liegen namentlich in Schionen auf langere 
Zoit gule Auftriigo vor, Auch in Triigern hat sich die 
Nachfrage bis je tzt noch nicht verlangsamt. Grobbleche 
sind still. Desgleichen blieb Handelseison ruhig, docli 
sind die Walzwerke ontschlossen, wie auch die Entwicklung 
im Wosten soin móge, zum wonigsten die laufonden Proise 
boizubehalten. — Betreffs des r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e n  
Eiseumarktes folgen hier noch einige besondere Mitteilungen.

E i s o n o r z o  worden im Siegerlande flott gefOrdert und 
vorsandt. In Spateisenstoin sind die Yerkaufo fiir das 
letzto Yićrteljahr zu unveranderten Preisen abgeschlosson 
wordon.

Die Lago des R o h e i s e n m a r k t e s  wird im allgemeinen 
gunstig beurteilt; wenn einige Sorten noch immer etwas 
zu wunschon lassen, so d iir f te  demnachst mit d e r  Er- 
Jieuerung des Diisseldorfer Roheisensyndikates dio Besserung 
eine allgomeine werden. Der Absatz war bislang erfreulich 
regelmafiig; namentlich blieb Giofieroiroheisen trotz der 
Preiserhohuug um 1 JL  fu r  den Rest des Jahres gut 
gefragt, und auch fur 1904 sind Verkaufe zu den alten 
Preisen eingoloitet worden. Puddel- u n d  Stahleiscn ist 
vom Inland noch ziemlich Y e rn a c h la s s ig t. Die Preise sind 
u iiY erandert. Dor Roheisenvorsand des i l o n a t s  J u li war 
der umfangreichste seit langer Zeit.

In I l a l b z e u g  siud riele Yerbraucher mit ilirem Bc- 
darf an den Markt getreten, seitdem der Yerkauf fiir das

letzto Viorteljahr zu den alten Preisen anfgenommen wurdo. 
Die Worke sind durchweg stark in Ansprućli genommcn. 
Die Nachfrage vom Ausland ist lebhaft, aber auch das 
Inland ist m i t . zunehmonden Mengen an dem Gesamt- 
Y ersande beteiligt.. Im Juli hatte der Vcrsand die h6chsten 
Ziffern erreicht, die man seit zwei Jahren verzeichnen 
konnte, und fiir die Herbstmonate diirfte obenfalls anf 
einen umfangreichon Yersand zu rechnen sein. A l t -  
m a t e r i a ł  scheint sich zu festigen und geht in 
einigen Sorton jetzt ilpttor ab ais in don Yormonat™. 
Dio bei den Yerdingungen erzielten Preise; lieCen im 
allgemeinon einen Fortschritt erkennen. Dio Lagor 
nehmen ab.

Das S t a b e i s e n g e s c h a f t  laCt noch immer zu wfinschen. 
Die letzten Wochen haben keinen Fortschritt gehracht. 
Dio Preiso hatten noch koinen sichoron Boden, was den 
Zwischenhandel in seinor Zuriickhaltung bostiirkte. Die 
Marktpreise sind verschiedentlich unterboton worden. Da- 
bei siud die Werke durchweg regelmaBig beschaftigt. 
Ungiinstig gestellt siud namentlich dio reinen Walzwerke, 
die auch bei don festen Halbzeugpreisen unmóglich billigor

• liefern kOnnen. SchweiBstabeisen kommt nicht vom Fleck 
mit Riieksicht auf die FluCeisenpreiso, da man den Prois- 
abstand nicht zu groG werden lassen will. FluBstabeisen 
scheint sich neuerdings wieder auf 110 JL  gefestigt zn 
haben. In T r a g e r n  sind die Werke noch immer flott 
beschaftigt, wenn auch fiir Bauzwecke dor Bedarf 
allmahlich etwas nachMGt. Flotter geht Konstrnktions- 
eisen. Preisanderungen sind nicht zu erwarten. Boi 
B a n d e i s e n ist noch immer eino gowisse Zuruck- 
haltung zu verzeichnen, doch war die Abnahmo' in 
den letzten Wochen schon flotter. Im Ausfuhrge- 
schaft hat man angesichts eiaes scharfen englischen 
und belgischeu Wettbewerbs einen schwierigeu Stand. 
Bis zum NoYomber sind die Worke gut besetzt. G ro b 
b l e c h e  haben sich noch immer nicht erholt, zum.al violo 
verbrauchende Betriebe selbst ungiinstig gestellt sind, 
wie z. B. die Kesselfabriken und die Werfte. F ein b lecho  
liegen etwas giinstiger, doch miissen noch immer aus- 
landische Auftrage zu wenig lohuenden Preisen hereingeholt 
worden, da die Inlandnachfrago noch keine regelmiiBige 
Boschaftigung sichert. Das D r a h t g e s c h a f t  ist ziemlich 
ruhig. In Walzdralit liegt noch ein gutes Arbeitsquantum 
vor, neue Auftrage waren indosson sparlicher. Die bis- 
herigen Preise sollen bis JahresschluO beibehalten werden. 
Gezogone Drahto spiiren verscharften Wottbowerb, besondors 
im Aushinde. Drahtstifte sind ziemlich Yernachlassigt. 
In G a s r o h r e n  blieb die Nachfrage gut, obgleich dio 
Erneuerung des Yerbandes Deutscher Gas- und Siederohr- 
werke noch uicht zur Tatsache geworden war. Siederohro 
sind dagegen leblos, solange die Dampfkesselfabriken nicht 
besser boschaftigt sind. Befriedigend blieb das Geschaft 
in GuGrOhren.  Die S c h i e n e n w a l z w e r k e  sind noch 
auf langere Zoit stark in Ansprnch genommen, nicht zum 
wonigsten auch durch auslandisehe Auftrage.

Dio E i s o n g ie I 3 e r e ie n  sind zum Teil bosser be
schaftigt. Doch lassen die Preise noch immer zu wiinschen. 
Die M a s c h i n e n f a b r i k e n  und K o n s t r u k t i o n s w e r k -  
s t a t t e n  sind noch nicht gleichmaRig befriedigt, nehmen 
aber in starkerem Mafie ais in den Yormonaten an der 
Bosserung Teil. Den L o k o m o t i v f a b r i k e n  liegen noch 
gnte Stoatsauftnige vor, dagegen sind die B a h n w a g e n -  
a n s t a l t e n  noch aufnahmefiihig.
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P atcn tb crich t.
Anraeldungen,

die wahrend zweier Mouate in der Auslegehalle des Kaiuerlichen 
Patentamtcs ausliegen.

Vom 24. 8. 03 an.
4 a. H. 30 153. Pauzer fur Magnetverschliisse voh Grubflli- 

lampcn. Johannes Hubner, llermsdorf, Bez. Breslau. 20. 3. 03.
12 c. T. 8146. Verfahren zur Reinigung und Trocknung 

youheiBen Gasen; Zus. z. Pat. 111 825. Eduard Thcisen, Baden- 
Baden. 19. 4. 02.

24 C. B. 32 459. Einrichtung zur Zufuhrung von Dampf, 
Kohlengasen o. dgi. zum Ofeninneren von Ent- oder Yergasungs- 
ofen. Dr. Theodor von Bauer, Berlin, Mansteinstr. 11. 29.8.02.

Yom 27. 8. 03 an.
12 a. T. 8 203. Yorrichtung an Zentrifugalapparatcn zur 

Bchandlung von Gasen. Eduard Theissen, Munchen, Siebcrt- 
straBe 5. 26. 5. 02.

12 ([. C. 11 294 Yerfahren zur Trennung der Phenole des 
Steinkohlentoers von den Neutralfllen. Chemische Fabrik Ladeu- 
lmrg, G. ni. b. H., Ladenburg, Badeu. 2. 12. 02.

26 a. Sch. 19 277. Gaserzeuger, namentlich zur Vergasung 
von viel Wasser und kondensierbare Diimpfe abgebenden Brenn- 
stoffen. Ernst Schmatolla, Berlin, Hallesche-Str. 22. 17. 9. 02.

35 a. K. 21651. Sicherheitsvorric.htung fiir Forderinaschinen. 
J. Karlik, Gottesberg, u. M. Witte, Waldenburg, O.-S. 22. 7. 01.

35 a. M. 22 779. Yerfahren zum Kappen des Fiirderseiles 
bei Koepefiirderungen. Carl Meinicke, Clausthal a. H. 14. 1. 03.

Gebiauchsmustcr - EIntraguugen.
Bekannt gcmacht im Reichsanzeiger vom 24. 8. 03.

4 a. 205 Eisen- bezw. Stahlarahtzylindór fur Grubcu- 
sicherheitslampeu, gekennzeielmet dadurch, dafi die Gowebedriihte 
mit einem gegen Kost schutzenden Metalluberzug versehen sind. 
Bochumer Metallwarenfabrik, G. m. b. H. Bochum. 22. 5. 03.

4(1. 205 596. Zttnd yorrichtung fur Grubenlampen mit einem 
Bogenstucke. auf der Ablaufseite ais Ziindband-Fuhrung und 
-Ilalter. Griimer & Grimberę, Bochum. 17. 7. 03.

4 d. 206 597. Zundvornchtuug fiir Grupenlampen mit lose 
eingeklemmter AnreiBfeder. Griimer & Grimberg, Bochum. 
17. 7. 03.

5b. 205 5 17. Erweiterungsbohrapparat fiir Bohrldcher, bei 
welchem die Transportschuecko zur Entfernung des Bohrmehles 
iiber das Messer hinaus bis an das hintere Ende der Spreng- 
kainmer reicht. Friedrich Anschiitz, Neunkirchen, Bez. Trier.
20. 7. 03.

5 b. 205 627. Kupferner Grubenbohręr zum Herausholeu 
versagtor Sprengschiisse. Richard Aust, Konigshiitte, O. - S.
21. 7. 03.

5b . 205S I2. Schram- und Kerbhacke mit auBen angebrachter 
Dreikantpinnscheide und entsprechend gestaltetem, unwendbarem 
zweispitzigen Pinn. Arthur Karl Ilberg, Witten. 6. 7. 03.

5 c. 205 H49. StofFgewebe mit eingewebtcm Bandeisen. 
Hoeber & Co., G. m. b. H.. Broich a. d. Ruhr. 23. 7. 03.

5d. 205 623. Wetterlutte mit aus gepreBten Pflanzenfaser- 
stoffen hergestellter Wandung. Moritz Eisiier, Zabrze, O.-S.
21. 7. 03.

5(1. 205 848. Wettertuch aus Stoffgewebe mit eingewebten 
Drahteu zur Herstellung von Wiindcn. "Yerschliigen nnd Tiiren 
zur Wetterfiilirung in Bergwerken. Hoeber & Co., G. m. b. H. 
Broich a. d. Ruhr. 23. 7. 03.

13 c. 205 52e. VentilabschluB fur Wasserstaudszeiger, AblaB- 
und Probieryentil mit durch eine Ueberwurfmutter gehaltenem 
Hartgummiring, ais Yentilsitz, und einem kugelforraigcn, iu einer 
Gabel steheiul gefuhrten AbschluBorgan. Heinrich Pennekamp, 
Wegelebeu. 4. 5. 03.

20 a. 205 556. Mitnehmer fiir Seilfiirderungen, dadurch 
gekenuzeichnet, daB ein GuBstuck mit besonderem, iibergreifenden 
Lappeu und einem Dorn ais Widerlage fur das Seil versehen ist. 
Georg Heckel, St. Johann a. Saar. 22. 6- 03.

201). 205 5OJ. Fiir Gruben u. dgl. dienende feuerlose oder 
mit Feiterung versehene Lokomotiyen, bei welchen sich die Lager 
fiir die Drehgestelle unmittelbar am Kessel befinden. Fr. W. 
Klein, Dusseldorf. Parkstr. 12. 18. 7. 03.

21 f. 205 i!07. Elektrische Grubenlampe fur Stromsammler 
mit die Gluhlampe tragendem Yerschlufideckel, welcher durch 
eine die leitende Yerbindung der Gluhlampe mit dem Strom
sammler bewirkende Schraube iu seiner YerschlfiBstollung fest- 
gehalten wird. Giileher - Akkumnlatoren - Fabrik G. m. b. H.. 
Berlin. 20. 7. 03.

40 a. 205 900. lieduktion3ofen mit einer Entziinduugskammer 
und einer zweiten Kammer zur Aufnahmc von Wassordampfen. 
John Thomas Shadforth, Walker-oii-Tyne; Vertr.: Carl Pieper, 
Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwalte, Berlin Nff. 40.
21. 7. 02

Deutsche Paten tc.
i  a. 143411, vom 11. Juli 02. H e i n r i c h  A l t e n a  

in O b e r h a u s e n ,  Rh ld. Grubensicherheitslampc.
Der VerschluB der Grubęnsicherheitslampe kann nur durch 

Druckmittel (Gas, Luft, Wasser oder dergl.) geoffnet werden. 
Der die Yerriegelungsvorrichtung bergende Zylinder c wird 
durch einen mit dor AuBenwand des Lampentopfes glatt ab- 
schliefienden Deckel i eingekapselt. Der Deckel i besitzt eine 
Ilaube m mit einer Oeffnung 1, welche den AnacliluR und dio 
Verbindung der Druckzulcitung zum Kanał der auf der Zylinder- 
wand c angebrachten Warze h bildet. Zwischen diese Warze h

und die Ilaube m wird eine Dichtungscheibe aus Gummi o. dgl- 
gelegt. Diese erhalt fur das Einlassen des Druckmittels nur eine 
NadelstiehofTimng, durch welche ein Ausstromon nur allmahlieh 
stattfinden kann. Kin Eindringen von Staub ist ausgeschlossen 
(bisher wird die kapillare Eintrittsóifnung durch ein feines Siob 
abgeschlossen). Eine Reinigung ist daher nicht erforderlicli und 
der durch Eintritt des Druckmittels zwischen den Pfropfen f 
uud don Kolben b und Herabgehen der Kolbenstange a geoffuote 
Sperranker g yerharrt eiuige Zeit hindurch in der Entriogeluugs- 
lage.

5 a. 143 722, vom 6. Mai 02. Emi l  Meyer  in 
D u i s b u r g  a. Rh. Ticfhohroorrichtu>uj m it ncrśłdlliarcr 
Huhhoha.

. Die Kurbęlwelle a treibt vermittels eines Steines den um b 
schwingeudeu Hebel k an, anf wolchoiu der Befestigungspnnkt c

lur das Schlagseil yersehiebbar angeordnet ist. Wird der Angriffs- 
punkt c nach b zu yerschoben, so wird die Sehlaghoho immer 
kleiner und gleich Nuli, wenn c derart uber dem Drehpunkt b 
liogt, daB der Ablaufpunkt des Seiles von der Rolle d nnd die 
Punkte c nnd b auf eine Gerade fallen.

Das Verstellen des Angriffspunktes c kann wahrend des Be- 
triobes erfolgen, sodaC es nicht nOtig ist, dio Vorrichtuug still 
zn setzeu, wenn vom Bohren zur Fórderung ubergegangen 
werden soli.
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5(1. 144 625, vom 21. Okt. 02. Dr. M as B i e l e f e l d t  
i ii B e r l in .  Yerfahren zu r untersucltuńg der W etter- 
sichcrheit von Sprengsloflcn.

Nach dem Verfahran wird in dio Bohrung aus Stahl bezw. 
in den Morser oder dergl,, der in dor Yersuchsstrecko żur Ver- 
wendiing gelangt; ein aus Kohlo bestehender Einsatzzylinder 
oder dergl. eingerógt, der beim Abfeuern des Schusses infolge 
der Erschiitterung zterstaubt wird. Es wird so eine Kohlenstaub- 
hiillo erzeugt, welche eino Prufung des Sprengstoffes unter Be- 
dmgungen erinoglicht, die den Bedingungen, unter denen der 
Sprengstoff in der bergbauliehen Praxis verwcndet wird, sehr 
nahe komint.

Zwcckmafiig wird der Einsatzzylinder, der den Sprengstoff 
aufnehmen soli, aus gepulverter Steinkohle, Braunkohlo oder dgl. 
durch Pressen hergestollt, wobei ein geeignetes Bindemittel Ver- 
wenduug linden kann.

12 c . 143 857, vom 24. Mai 02. E d w a r d .  L loyd  
Poasrt  iu I l u r w o r t h  Moor  (E ng l.). A ppara ł zu r  
Reinigung v m  Gascn, vnn Śtaub u. dgl.

In einem Gehiiuse mit Einlafi fur die Gase am Umfang ist 
auf einer rotierenden Welle eine Anzahl eng zusammenstehender 
ringfórmiger Scheiben angeordnet. Das zu reinigendo Gas wird 
durch die Zwischenriiumo dieser Scheiben von aufien nach innen, 
also entgegen der Fliehkraft gesaugt oder gedriickt. DerAuslafi 
befindet sich nachst der Welle, und es wird der Staub und dgl. 
in den engen Zwisclienraumen der Scheiben zuriickgehalten.

4 0  a . 143 740, vom 19. Okt. 02. T h e  N i cli o ls 
Chemica l  Co. in New -Yor k .  JlSstófeń m it mehr er cii 
ilbcreinander angeordneten llcrden.

Bei den Etagenrostofen ist bekanntlich eine Reihe von Herden 
ilbcreinander angeordnet, welche durch abwechselnd in der Mitte 
des Ofens und an dessen Umfang vorgesehene Durchtritts- 
offuungeu in Verbiudung stehen. Durch Ruhrarme wird das 
liostgut so bewegt, daB es stufenweise den Ofen durchlauft, 
indem abwechselnd auf dem einen Herd die Bewegung des Rost- 
gutes nach innen zu, auf dem niichsten nach aufien hin erfolgt.

Um nun das Erz bei dem Uebergang von einem Herd zum 
niichsten moglichst. aufier Bereich des entgegengerichteten Gas- 
stromes zu bringen und so Verluste durch Mitreifien feiner Erz- 
teile zu vermeiden. sind au(3er den bekannten Durchtrittsoffuuugen 
besoudere Ablaufroluen D fur das Erz angeordnet. Diese Ab- 
leitnngsrohren konnen, wio die Patentschrift zeigt, in mannig- 
facher Weise angeordnet werden. Eine Ansfiihrungsform ist auf 
der Abbildung veranschaulicht.

81 c. 113 654. vom 25. Dcz. 01. Rud.  B a y e r  in 
M a n n h e im .  Seilbahn zum Yerladen ron Masscngiitcrn.

Die zum Verladen von Massengiltern (Erzen, Kohlen) dienende 
Seilbahn kann ais Einseilbiihn oder ais Doppelseilbahn aus- 
gefiihrt werden. Ersteres ist in Figur 1, letzteres iu den Figuren
2 und o dargestellt.

In Figur 1 liegt die Last Yoll auf dem Laufseil n, indem 
zwei das Fordergut aufnehmende Trommeln a und b an zwei 
Riemenschleifen c und c< links und rcchts vom Laufseil n gleich- 
artig und frei pendelnd herabhangen. Jede Riemenschleife c 
bezw. c1 ist aus einem endlosen Bandę gebildet und um das 
Laufseil n und die beiden Fordertromineln a und b so herum- 
gelegt, da fi durch die freie Aufhiingung vou selbst jede der vier 
Riemenstrecken s, s1, r und r1 jeder einzelnen Riemenschleife c 
bezw. c1 gleich belastet ist.

Damit kann ohno weiteres die halbe Last, wie in Fig. 2 
yerauschaulicht, von den liufieren Riemenstrecken s und s1 auf

feste Bahneu p und q mittels der Tiagrollen c2 ubertragen 
werden.

X

Iu Fig. 3 sind die Tragrollen c- fur die festen Bahnen p 
und (j gleich an den unteren Enden der aufieren Riomen- 
strecken s und s1 angeschlossen, so dafi die sonst zugehorigen 
anderon Teile der beiden Riemenstrecken s und s1 wegfallen 
konnen. Bei der Aufhaugungsart der Last nach Fig. 2 und 3 
ist daher die Belastung des Laufseils gleich der halben Fórder- 
last. Man kann diesen Druck auf das Laufseil beliebig griifier 
oder kleiner ais die halbe Last machen, wenn man den durch 
die feste Balin p bezw. q gegebenen Stutzpunkt jeder Forder- 
trommel a nnd b mehr nach aufien oder mehr nuter die Mitte 
der Trommel bringt.

Durch Anhebeu der inneren Gehiinge r r1 oder der aufieren 
Gehiinge s s< der Riemenschleifen c c1 werden die Forder- 
trommeln a, b zur Drehung und Entleerung gebracht.

Vermoge der Aufhiingung nach Fig. 1 kann auch der Ueber
gang der Fordertromineln iiber zwei aneinander gelegte Seilrolleu 
bequem erfolgen, aufierdem laCt diese Aufhaugung der Forder- 
trommeln den EingrifT von Seilfiihrungen und Uebertragungs- 
mitteln zu. so dafi unter dem Zusammenwirken beider eine 
Bewegung derFordertrommeln nach allen Richtungen erreicht wird.

Auch konnen Hohenuuterschiede durch Drehungshebel oder 
-Arme, welche die Riemenschleifen c c1 von einem Seil auf ein 
unteres gleiten lassen, und groBere Hobennnterschiede durch 
Parallelfuhrungen uberwunden werden.

Ocstcrreichisclic P atcn te.
5 a . 11825, vom l.Dez.  02. B o n i f a c y  W i s n i o w s k y  

u n d  E d w a r d  M e r 8 0 n in L e m b e r g .  E ntiastungscor- 
richłung fiir stofsend tcirJcendes Tiefbohrgesl(V »ge.

Au einem cinarmigen Scliwengel greift am auBerstcn Ende 
die dem Scliwengel die auf und abwarts gehende Bewegung er- 
teilende Antriebsvorrichtung an. Zwischen dem Augnffspunkt 
des Antriebes und dem Aufhangepunkt fiir das Gestange ist die 
Kolbenstange des Kolbens eines stehenden Druekluftzylinders 
angelenkt. Der Letztere besitzt oben einen Halin und unten 
zwei Ventile, von denen sich eins nach innen und das andere 
nach aufien offnet. Letzteres wird durch eine Feder auf seinen 
Sitz gedriickt. Aufier diesem Ventile ist auf der unteren Seite 
des Zylinders ein Halin angeordet.

Vor der Inbetriebsetzung der Vorrichtung wird, wahrend der 
Hahn oben am Zylinder geoffnet ist, so viel Luft vennittels 
einer Luftpumpe durch das sich nach innen oifnende Yentil 
unter den Kolben gepuinpt, dafi das Gewicht des Gestiinges und 
des Bohrzeuges ausgeglichen und die Antriebsvorrichtung vollig 
entlastet ist. Ist die Lift unter dem Kolben zu sehr zusammen- 
gedruckt, so wird der am unteren Teil des Zylinders befiudliche 
Hahn so lange geoffnet, bis der Druck der Luft unter dem 
Kolben die verlangte Grófie hat. AIsdann wird der Hahn am 
oberen Teil des Zylinders geschlossen und hier ein Luftkissen 
hergestellt, welches verhutet, dafi der Kolben gegen den oberen 
Zylinderdeckel stofit.
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4 0 a .  13 773, voin 1. April 03. M. E u th S i i b u r g  
in P l i i l a d e l p h i a  (V. St. A.). Yerfąhren und Apparat 
zur YorbeliatiicUung fcinlOrniger E rze  und Kongentratc 
belmfs sptiłerer Ycrhiittwuj.

Die Erze werden mit FluB- und Reduktionsmitteln gemischt 
in einen elektrisehen Stroni kreis eingefahrt, in deniselben so weit 
erhitzt, daB nur eine Reduktiou und ein Zusiminensintern der 
Erze ohne Ausschmelzeii der Mctalle eiutritt. Zur Ausfuhrung 
des Yerfahrens dient ein isolierter, trichterfórmiger Behalter, for 
dessen unterer Oeffhung in gewijraeni Abstand eino Walze isoliert 
und drehbar gelagert ist. Walze und Trichter sind mit je einem 
Pol der Strómquelle verbundcn. Das Uohmaterial fallt in dem 
Trichter nach unten auf die Walze und bildet so eine Leitungs- 
briicke fur den elektrisehen Stroni, wodurch es derart erhitzt 
wird, daB die feinkórnigen Erze gewissermaBen zusammen- 
geschweifit und in yerbtiltmsinSiiig groBen Kluinpen i u folgę 
Drehnng der Walze ausgeworfeu werden.

40  b. 12 773, vom 1. April 03. E. II. H o p k in s  
i ti Sou th  K u n s i u g t o n ,  G r a f s e h a f t  M i d d l o a ®  
(Eng la ud). Yerfąhren zur Beseitigung des Rteies aus 
bkiojydhaltigcn Ziiilcdampfcn.

Die bei der Destillation crhalteueu Destillationsprodukte 
werden bei dem Austritt aus der Retorto durch ein Filter van 
weiCgiahender Kohle geleitet, wodurch die von den Zlrikdampfeu 
mitgerisseneu Bleioiyde zu lilei reduziert werden, das ais nicht 
fliichtig in dem Filter bezw. der Retorte zurtiękbleibt, wahrend 
das Zink abzieht und somit vollig reiu gewonnen wird. Die 
das Filter bildende Kohle kann einen znsaimnengepreBten, 
porósen Błock darstellen oder in Form kleiner, in einem dtirch- 
locherten Behalter dieht zusaimnengehaUener Brocken yerweudet 
werden. Das Kohlenfilter wird vor Begiim der Destillation zur 
WeiBglut gebracht.

Englisclie P atcn tc.
-/ 781, vom 25. Febr. 02. W. C. Q u in b y  in Alameda ,  

Ca . ,H .B .Sharps  in  P l i i l a d e l p h i a ,  Pa. und D .J . G ro g o r  
in  San F ra n c i sc o .  Yerfąhren zur Herstellung eon 
Sprengstoffcn.

Das Yerfąhren bezweckt, SprengstofFe gegen Feuchtigkeit zu 
schiitzcn und vorzeitigo Explosionen, welcho durch Stoli oder 
Schlag hervorgerufen werden konnen, zu verhuten. Zu diesem 
Zweck werden die Bestandteile der Breunstofte mit Bergteer 
(Maltha) inuig gemischt, so daB sich jedes einzelne KOrnchen 
mit einer Ilaut dieses aus etwa 85pCt. KohlenstoIT und 15 pCt. 
Wasserstoff bostehenden Stoffes iiberzieht. SchieB- uud Pikrat- 
pulver erhalten einen Zusatz y o u  etwa 10 pCt. Maltha, Chloratpulver 
einen solchen von etwa 7 pCt.

5531, vom 5. Marz 02. A. Ró u ay  in B u d a p es t .  
Yerfąhren zum Jłrikcttićren von E r  zen.

Staubfónnige oder feinkórnige Erze und metallhaltige Massen 
werden ohne Anweiulung eines Bindemittels unter einem Druck 
yon mindesteus 800 bis 1000 Atmospharen gepreBt. Die Form- 
steiue konnen hiuterher noch der Eiuwirkung heiBer Abgase 
unterworfen werden, um sie durch eine teilwciso Reduktion fur die 
Yerhuttung besser geeignet zu machen.

Pateute der Yer. Staaten Amerikas.
720 329, Yom 10. Febr. 03. J u n i u s  F or d  Cook in 

Jo  h an n e ś b ur  g , T r a n s v a a 1. Schachtfordcrungsanlanc.
Die Figur zeigt die Anlage bei einem abgesetzten Schacht. 

Die Seile C uud D sind aut' der Seiltrommel B derart fest-

6 521. A. D. 02. Angemeldet am
17. Marz 02. G r i f f i t h  W. Griff-i th 
und Georg  E. Loes  in Morea  Co l l i e ry  
P o n n s y l v a n i a  (U. S. A.) Bohrer fiir  
Kohle und dery!.

Der spiralfórmigo Bohrer 2 besitzt zwei 
seitliche Schneiden 5, 0 uud eine mittlere 
Doppelsehneide 7. Durch diese Anordnung 
der Schneiden soli die Staubbilduug beim 
Boliren von Spreuglochern dadurch Yerhindert 
werden, daB das Materiał iu Stucken ausge- 
brocheu wird.

Im Querhaupt b des Forderges teils B ist der Bolzen I) ge- 
fiihrt, au dem das Forderseil C angreift. Der Fórderkorb hangt 
so an dem unteren Querstuck d des Bolzens I), zwischen welcheu 
und dem Querhaupt b die Feder E angeordnet ist.

Im Schlitze ds des Querstiicks d greift an den Seiten je ein 
Hebel F mit einer Rolle f ein. Das andere Ende der Anno F 
sitzt auf Bolzen f, welche in schriig nach auBeu und oben ge-

720 332, vom 10. Febr. 03. W i l l i a m  O. D ay  in 
C h i k ag o ,  I l l i n o i s .  F-nigiorrichlung fiir FOrdcrgestcllc.

geinacltt, daB bqi Drehung der 
Trommel immer ein Seil auf- und 
das andere ąbgewickelt wird.

Das eine Seil, etwa Seil D, 
t | |k t  die kippbaren FordergefiiBe
F, II usw., das andere Seil C dio 
FordergefiiBe F ‘, H1 usw.

Die Seile C, D und die Yer- 
bindungsseile zwischen den ein- 
zelnen von deinselbeu Seil ge- 
tragenen FórdergefiiBen sind, wie 
gezoichnet, iiber liollen J, K usw. 
derart gcfubrt, daB sie aus jedem 
Sehachtabsatz iu den niichst hoheren 
lordem konnen. Jedor Fórder- 
behiilter der einen mit dem ent- 
sprechenden Fórderbehalter der 
anderen Bohalterreihe wird also 
durch zwei ubereinamler liegende 
Scliaćhtabsatze bewegt.

Zwischen den soin jedem Schacht-' 
absatz vorbandencn parallelen 
doppelten Seilbahnen ist je ein 
feststehender Behalter J  angeordnet. 
Der Seilhub ist nur so groB, ais 
die Entfeinuhg von einem Behalter 
J zum nachsten Behalter J betragt; 
und es erfolgt daher ein ab- 
wechselndes Ilebennnd Senken der 
einzelnen FordergefiiBe auf eine 
kurze Strecke.

Das Fórdergnt wird in der Weise von der Schachtsohle nach 
oben gefórdert, daB das jeweilig unterste der beiden den untersten 
Schachtteil bofahrenden GefŚBe beim Hochgaug seinen Inhalt iu 
den untersten Behiilter .1 entleert, aus dem das Fórdergnt' in den 
gorade seine tiefste Lage einnehmenden, niichst hoheren Fórder
behalter der anderen FórdergefaBreihe gefiillt wird. Es ist dies 
in der Zeichnung das GefiiB H1. Dieses lordert nun dio Kohle 
zum nachst hoheren Behalter .1, von wo die Kohlen in das Fórdcr- 
gefitB F gelangen, das sie in den Wagen 1 entleert.

Bei dlirchgehenden Schacliten vereinfaclit sich die Seilfuhrung, 
insoferu die Rollen J K usw. weglallen.
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richteten Schlitzen h der Platten H gleiten. welcli letztere an 
den scnkrechten Balken b' des Fórdergestells befestigt. sind. Die 
Hebel F tragen einen Zalm F', und auf den in den schnigeti 
Schlitzen h liegenden Bolzen f ' sitzen seitlieb ron jedem Hebel F 
Rollen G. Bei Seilbruch driickt die Feder E, unterstutzt von 
Federn H', die Hebel F herunter.

Die iiufieren Hebelenden werden dadurch nach auBen gedriickt 
nnd die Bolzen f ' gleiten in ihreu Fithrungeu nach oben. Die 
Ziihne F ' greifen in dic Zahnmig a der Leitung A, uud die 
Rollen G klemmen das Gestell fest, indem sie sich gegen dic 
nebeu der Zahnung vorstehenden Balken der Leitung pressen. 
Querstiicke U' h- geben den Ilcbeln F dabei einen Rueknalt.

Bilchcrscliau.
G eolog ische K a rto  von P re u fse n  u n d  b e n a c lib a r te n  

B u n d e ss ta a te n  im MaBsJS.be von 1 : 25 000, heraus- 
gogoben yon dor KSniglićn PreuBischeu Geologischen 
Landesanstalt und Bffgakademie. Lieferung 94 Blatter 
Kónigsberg i. d. Noum., SchónflioB i. (L Noum., 
Schildberg, Mohrin, Wartenberg und Rośenthal, 
Gradabteilung 4G Nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, nebst Er- 
liiuterungen und Bohrkarte. zu jedem der 6 Blatter, 
Berlin. Im Yertrieb bei der Kóniglieli PręuBischen 
Geologischen Landesanstalt und Borgakademie, 
Berlin N. 4, Invalidenstra(3n 44. — 1902.

Din seclis Blatter — eines, Mobrin ist von H. Schroeder, 
funf, Kónigsberg, SchónflioC, Schildberg, Wartenberg uud 
Rosenthal sind yon P. Krusch aufgonommen -  umfassen 
einen groBen Teil der Neumark nórdlich dor Oder, erreichen 
jedoch das Tal diosos Stromcs nicht, sondern liegen mehr 
nach der Sfldgrenze der Provinz Pommern zu, von der 
ein kleines Stiick sogar auf das Blatt SchónflioB ubęrgreiffi 

Der geologische Ban ist Yóllig abhfuigig von der 
Hauptendmonine, welche den Norden der sfldlichen Blatter 
Mobrin, Wartenberg, Rosenthal in nahezu O-W-Richtung 
durchąuert. Auf dem westlich an Mohrin anstoBenden 
Blatt Zohden noch in der Ausbildung ais Blockwąll żwischen 
Grundmoranenlandschaft und Sandr yorhariden, yerliert die 
Morane diesen typischen Charakter innerhalb dor Blatter 
Mobrin und W artenberg fast vollstandig. Die Eisrandlage 
wird hier nur markiert durch die lifiufig gradlinig .ver- 
laufende Grenze żwischen Gruudmorilne nnd flnviogIazialen 
Gebilden und dadurch, daB letztere in der Niihe dieser 
Grenze allmahlich feineres Korn annehmen. Iu dieser 
Ansbildungsweise yerlauft die Eisrandlage iiber S. Gr. 
Wuloiser, Sudzipfol des Mohriner Sees, wo sich offonbar 
ein Gletschertoi- befand, iiber Ziegelei zu Guhden, Gossow, 
Belgen, Hohenwartenberg auf Herrendorf zu. N. dieses 
Dorfes auf B latt Rosenthal markiert sich die Eisrandlage 
ais richtiger, stollenweise allerdings untorbrochener Blockwąll 
bis zur Haltestelle Rostin der Stargard - Ciistriner Bahn. 
Der Sandr hat dnrehaus typisebe Ausbildung; er wird 
unterbrochen von mehreren Grundmoraąepplatten, dereń 
gróBte die Ffirstenfelde-Zorndorfer ist. Ihro Haupt - Aus- 
debnung bat sie auf den sudlich gelegenen Bm tern FOrsten- 
felde, Quartscben uud Tamsel. Ihre Gruudmorano liiingt 
bei Bellin auf Blatt Mobrin luckenlos mit der Grnnd- 
moriinenlandschaft der Ilauptmoiane zusammen; es ist 
deshalb kein Zweifel. dariiber, daB beide Grundmoranen 
einer Yergletschorung angebóron. Dies inuB besonders 
deshalb herw gehobęn werden, weil noch yielfach die 
Meinung verbreitet ist, daB die sogenannte „groBe sud- 
baltische Endmorane'' den Endpunkt einer Yergletschorung 
reprasentiert, und daB die aOdlich dayon gelegenen Grund-

moranengebiete einer alteren Yergletschorung angebóron.
—  Bemorkenswert ist ferner dio zweifache Richtung der 
Einiien, w'elcho den Sandr dnrclujneren, ein Teil hat einen 
N-S bis NW-SO Yorlauf, ein anderer Teil vorlauft NO-SW. 
Boide Systemo komnien nicht in getrennten Gebieten vor, 
sondern sio durchkreuzen sich an einigen Stollen. Dio 
Rinnen des Sandr sotzen toilwoise in dio Grundmorfinen- 
landscliaft fort, einerseits auch ais Rinnen, andrerseitś 
ais A s-artige, mehr oder mindor breite, langgezogeno 
Sandflachen. — Innerhalb der Grundmoranenlandschaft der 
Blatter Kónigsberg, SchonflieB und Schildberg troton 
3 zontrale Depressionen auf, dereń Oberllacho vorwiegend 
noch aus Geschiebemorgel besteht, aber eine mehr obene, 
leiehtwelligo Gestaltung besitzt. In die Depression des 
lilattes Schildberg, dio eine mehr ostwestliche Erstreckung 
hat, sind Sande, Morgelsande und Tonmergel aufgesehiUtet 
und ais Teile des groBen Soldiner Staubockens zu bo- 
trachten, dessen Ureprung von der nórdlich vorliegendou 
Boyersdorfor Endmorfme herzuleiten ist; Von eben daher 
oder anderen nórdlichen Stillstandslageu stammon ahnlicbe 
Gobildo. welche in dor SchónflieBor Depression die AYildon- 
bruch-SchónflieBer Rinne und in dor Kónigsborger 
Depression das Siidendo des Manteltales bei Gr. Mantel 
und Dólzig erfflllen. Letzteres Tal ist dann śpater durch 
Erosion nach Norden zu stark vertieft und bildet ein 
Yorzweigtes Talsystom boi und nordóstlich Kónigsberg. 
G ru n d rifs  d o r re in e n  u n d  a n g e w a n d te n  E le k tro 

chem ie . Yon P. F e r c h l a n d ,  Dr. phil. Mit 
59 Figuren im Teste. Halle a. S. Yerlag von 
Wilhelm Knajtp. 1903.

Das Yorliegende Werk, welches 271 Seiten umfaBt, ist 
fiir den vorgeschrittenorcn' Chemiestudierenden bestimmt. 
Yerfasser bat sich bemulit, die Theorien der Losungen, die 
wichtigsten Siitze dor Elektrodynamik, sowie die {elektrischen 
MeBmetlioden eingehender ais diesolben in den meisten 
Lehrbucbern der Chemie uud der Esporimeutalphysik 
behandelt zu werden pflegen, darzulogen. Er teilt das 
Buch in droi Hailptabsćhnitte ein: ..Dio elektrolytische
Leitung", ,.die Andeiungen dor Energie bei elektrolytiscben 
Prozessen und „Spezielle und angewandte Elektrochemie.*• 
Die beiden ersten Abścbnitte sind den rein elektrocbemischon 
Erscheinungen gewidmet, wahrend der letzte Teil diejenigen 
Yorgange und Prozesse enthalt, welche auch eventuell ohne 
Elęktrizitat hervorzubriugen waren z. B. durch Warme, die 
jedoch zur Zeit aus technischen Griinden mittels des 
elektrischen Stromcs erzeugt werden, wio dio Herstellung 
von Calciumearbid; tlieoretisch sind letztere Yorgange fur 
don Elektrochemiker ohne Bedcutung. Der Yerfasser hat 
ans dem gewaltigeu Stoffe der elektrochemiscben Theorien 
und Tatsaehen mit richtigem Yerstfmdnisso fiir den 
Studierenden das lieute notwendig zu Wissende in uber- 
sichtlicher und kurzer Form zusammengestellt und den 
Text mit einfachen, leicht faBliclien Zeichnungon Yersehen.

Dr. Kayser.

Z(’its('lii*ift(‘iischaii.
(Wegen der Titel-Abkur/.nngen vergl. Nr. 2.)

M inera log ie , G eologie.
T he coal  m e a s u r e s  of  L l a n e l l y ,  L l a n n o n  and  

C r o s s  I la ń d s  in  th e  S o u t h  W a l e s  coa l f io ld .  Ir. 
Coal. Tr. R. 28. Aug. S. 573/6. 1 Testfig.
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N o te s  on the  occ u r re n ce  of n a t u r a l  g a s  a t  
H e a t h f i e l d ,  Susśex.  Yon Woodward. Ir. Cóal Tr. R.
28. Aug. S. 581. Geologie des Yorkommens.

B o rg b au tec h n ik  (einsclil. Aufbereitung pp.).
B ou nda ry  d i s t r i c t  of B r i t i s h  Columbia .  Von 

Jacobs. Eng. Min. .T. 22. Aug. S. 272/4 . 2 Textfig.
Produktionsverhaltnisse, Bosclireibung verscfifedener Gold- 
und Kupferminen. Verhuttung. Elektrische Kraftanlagen.

Gold mi n i ng  and  m i l l i n g  in Ecnador .  Yon Mercer. 
Eng. Min J. 15. Aug. S. 238/5. 2 Textfig. • Kurze
Beschreibuug der Goldminen, Art der Yerhiittung.

A u f t r i e b - F S r d e r a n l a g e n  (Schacli  t - A u f t r i e b e ) .  
Ttrkl. 31. Aug. S. 291/G. 4 Tertfig. Beschreibuug des 
Miihnert, Halle, patentierten Vcrfahrens. Eine Yersuchs- 
knlago ist von dor Firma Wegelin u. Hubner, Halle, ge- 
baut nnd zur Besiehtigutig freigegeben worden.

E in  neue s  A u f b e r e i t u n g s s i e b .  Yon Klein. Brkl.
31. Aug. S. 287/91. 6 Textfig. Das von Koldo er-
fundene Sieb steht auf der Mariengrube bei Meuselwitz in 
Anwendung. Beschreibuug der Konstruktion. Leistuhgen.

M aschinen-, D am p f kesselw osen, E le k tro te c h n ik .
Die A b w a r m e k r a f t m a s c h i n e  S ys t em  B e hr e n d -  

Z immermann .  Ost. Z. 29. Aug. S. 475/8. Bei dieser 
Maschine handelt es sich in erster Linie um die Ver- 
wendung der bei den Dampfmaschinen unausgenutzten Warnie 
zur Arbeitsleistung.

C e .n trifu g al m a c h in e s .  P e l t o n  wlieel. Yon Yioia. 
Engg. 28. Ang. S. 298/9. 3 Abb. Beschreibuug eines 
Peltourades, dessen Welle kugelig aufgeliangt ist und 
innerhalb gewisser Grenzen spielen kann. Die Strahldusen 
sind unter 180 0 gegeneinander versetzt, um dio Stahl- 
drucke auszugleichen.

Boi l cr  a n d  f u rn a ce  e f f i c i encies .  Yon Boment. 
Ir. Ago. 20. Aug. S. 6/11. 13 Textfig.

M o d e r n o  D a m p f k e s s e l a n l a g e n .  Yon Herre. 
(Schlufi.) Dingl. P. J . 29. Aug. S. 551/4. 15 Abb.
5. Wasserrohrkessel mit krummen Róhren.

Sm a e l e c t r i c i t a t s v e r k .  Yon la Cour. Teknisk 
Tidskrift. 15. Aug. Beschreibuug einer von Prof. Ja Cour 
ausgcarbeitetón Anordnung, um kieinere elektrische Anlagen 
durch Windkraft zu betreibeu. Eine solche Anlage arbeitet 
iu Askow, Siid-Jutland, mit gntem Erfolge,

H iittonw osen , C hem ische T echno log ie , Chom ie, 
P h y sik .

Nicke l  s t ee l :  i t s  p r o p e r t i e s  a n d  a p p l i c a t i o n s .  
Yon Golby. Ir. Age. 20. Aug. S. 12/5. Die Darstellung 
von Nickelstahl. Seino physikalischen Eigenschaften, ver- 
glichen mit denen des gewóhnlicheu StahlS. Verwendung 
des Nickelstahls.

Om s. k. g r a f i t j i i r n .  Von Benedicks. Jernkontor. 
Ańnal. bili. 8. Yerfasser gibt die Resultate seiner krystallo- 
graphischen Messungen von sog. Graphiteisen. Dieselben 
lassen die Annahmo von Prof. Iłowe, daG das im Iloch- 
offiu sich absetzendo Graphiteisen kein Krystall bildet, 
sondern nur Bruchstucke iu Form von Graphitlamellen 
darstellt, richtig erscheinen.

A n v a n d n i n g  a f  f o s fo r j a rn  och f o s f o r n ia n g a n .  
Jernkontor. Annal. bili. 8. Um ftlr bestimrate Zwecke die 
Adhasion von weiehem basischem Martin zu verringern, 
setzt das Kisenwerk Sharon Steel Comp. Phosphoreisen mul 
Phosphormangan zu.

B e m e rk u n g e n  zur  G a s r o i n i g u n g .  Yon Buntei 
J . Gas-Bel. 29. Aug. S. 709/14. 2 Textlig. Reinigung 
des SteinkohlongaseS vou Schwefelwasserstoft', Koblensanre, 
Sanerstofl' etc. nach dcm Luftznsatzverfahren. (SchluB folgt.)

M od i f i z i e r to  C l i l o r b e s t i m m u n g  fiir d i e  A b -  
w a s s e r d e s i n f e k t i o n  m i t t e l s  C h lo rka lk .  Yon Schultz. 
Z. f. ang. Ch. 1. Sept. S. 833/40.

V o lk sw ir tsc h a f t u n d  S ta tis tik .
I ron  and  s t e e l  p r o d u c t i o n  in G r e a t  B r i t a i n .  

Eng. Min. J. 15. Aug. S. 226/7. Die Produktion bat sich 
in 1902 gegen das Vorjahr bedeutend gehobon.

The c l i e a p e n i n g  of  coal,  Yon Saward. Ir. Ago. 
20. Aug. S. 17. Amerikanischo Kolilenmarktverbaltnisse.

V crsch ied o n es.
No t i co  s u r  la  c o n s o l i d a t i o n  dos an c ie n n o s  

c a r r i e r e s  sous  le trac ę ' des l i g n e s  m e t r o p o l i t a i n e s  
d a n s  1’e n c e i n t e  de P a r i s .  Yon Wickerslieimer und 
WeiG. Ann. Fr. Juni. S. 587/610.

M in e rs ’s p h t h i s i s  a n d  d n s t  in mines .  Yon Cullen. 
Ir. Coal Tr. R. 28. Aug. S. 578/9. Die Lungenschwiud- 
sucht unter den Bergarbeitern am Witwatersrand, ibre 
Ursachen und Bekampfung.

F r a n  u t s t a l l n i n g e n  i. H e l s i n g b o r g .  Teknisk 
Tidskrift. 15. u. 22. Aug. Kurze Beschreibuug der am
11. Juni eróffneten Industrieausstelluiig in Helsingborg; 
die einzelnen Gruppen und Ilauptobjekte auf dem Gebioto 
des Bergbaues, Huttenwesens, Maschinen- und Schiffsbaues, 
Elektrotechnik, der chemisch-technischen und Nahrnngs- 
mittelindustrie.

Personąllen .
Dem Oberbergrat L i i cke ,  teclinischem Mitgliede des 

Kgl. Oberbergamts zu Halle a..S., und dem Generaldirektor 
der Zeitzer Paraffin- und Solanilfabrik, Bergrat F a b i a n  
daselbst, wurde der Rote Adlerorden viorter Klasso verliehcn.

Dem Bergassessor P i e p e r  in Bochum ist dio nacli- 
gesuchte Eutlassung aus dem Staatsdienste ,vom 1. Oktober 
d. J .  ab erteilt worden.

Der Bergassessor W e n d t ,  der am 1. Oktober d. J . 
aus seiner Stellung ais Lohrcr an der Bergschule in Bochum 
ausscbeidet, ist von diesem Zeitpunkte ab dem Oberberg- 
ainte in Clausthal uberwiesen worden. An seiner Stelle 
ist yom 1. Oktober d. .T. ab der Bergassessor F i c k l e r  
aus dem Oberbergamtsbezirk Halle ais ordentlicher Lehrer 
an der Bergschule in Bochum angestellt worden.

B e rich tig u n g . In der auf S. 812 (Nr. 34 dieser 
Ztschft.) wiedergegebenen Berechmuig befindet sich ein 
Rechnungsfehler, don uns der Yerfasser des Aufsatzes 
„Rohrleitungen" zu berichtigen bittet.

Die ais Beispie) gewahlte Schachtleitnng (Spalte 2, 
Zeilo 12) besifzt nicht 25. sondern ca. S93 qm Rohr- 
inneiiBScbe. Es worden daher unter den angegebenen 
Verhaltnisseu 2151 675 kg Kondenswasser hiedergeśchlagen. 
Bei weniger guter Isolierung wurden 3 586 125 kg 
Kondenswasser zum Niederschlag kommen. Der Kohlen- 
verlnst wurde sich dementsprechend auf 205 000 kg be- 
laufen. D. Red.


