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Klektriseh betriebene Luftliom pressorni.
Hierzu Tafel 50.

(Schlufi.)

Bei den inittleren, MO—80 PS. starken Kompressoren, 
welche die Bohr- oder Sclirammasehinen grSBerer Ab- 
baubotriebe, wic ganzer Bremsbergfelder, m it Energie 
versorgen sollen und stationar aufgestellt werden, ver- 
ursacht der Raumbedarf und die Kiihlwasserbeschalfung 
weniger Schwierigkeiten. Am Kopf- oder FuBende des 
Bremsberges oder an sonst geeigneter Stelle wird sich

eine genugend grofie Maschinenstuhe einrichten lassen 
Das Kuhlwasser kann man in Steinkohlenbergwerken 
oft der Berieselungsleitung entnehmen.

Sehr kompendiose Konstruktionen von Kompressoren 
dieser A rt bringt die Christensen Engineering Co. 
in Milwaukee (Nordamerika) in einer ein- und zwei- 
zyliudrigen Type a i f  den Markt. (Fig. 6 bezw. Fig. 7).

Fi?- 6. ' p1"- 7-
Einzylindriger Zweizylimlriger

Luftkompressor der Christenseu Engineering Ce. in Milwaukee.
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50 Pt>.-Verbundkompressor der Duisburger Masehinenbauanstalt A.-G. vorm. Bechem *  Keetmau.

Motor und Kompressor sinil durch ein Zahnradvor- 
gelege rniteinander gekuppelt und ruben auf einem 
kraftigen GuGeisenrahmen. Das die Getriebeteik- vull- 
kommen umgebende Gehiiuse ist mit Klapptiiren versehen. 
welche die Rerision erleichtern. Die Kompression ist 
einseitig. Die Lufltemperatur wird bei ihr durch 
Deckel- und M antdkuhlung in mafiigen Grenzen ge- 
halten. Bei der doppelżylindrigen Type (Fig. 8) sind

- -  vig ?
Zylinder und Triebwerksgehausc des KumpreswrB Fig. 7. 

die kurzeń Zylinder an das Triebwerksgehause ange- 
gossen; iiber diesem ist der Motor verlagert, seit- 
iich davon sit/.t das gŚnzlich gekapselte Zahnradęorgelege.

Fig. 9.

Keetman auf der Dusseldorfer Ausstellung vorgefuhrt 
wurde. prefit bei 200/320 mm Zylinder-Durchmesser. 
280 mm Hub und 150 Umdrehungen in der Minutę

Der Verbundkompressor (Fig. 9 und 10), der von der 
Duisburger Maschinenbauanstalt A.-G. vorm. Bechem &
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(i cbm Luft auf 7—8 Atm., geniigt also zur Yersorgung 
von 12 Bohrmaschindrt m ittlerer Grofie. Betriebeti wird 
er durcli einen vollkommen gcsclilóssenen Gleipjistrom- 
motor der Elektrizitats-A.-G. vorm. W. Lahmeyer & Cie., 
dessen Anker eino eigenartige, die Abkuhlung be- 
giinstigende Konstruktion aufweist.*)

Motor und Kompressor sind auf einer gemeinsamcn 
Grundplatte verlagert. Zwischen dem Hoch- und Nieder- 
druckzylinder, welche beide mit Mantel- und Deckel- 
kuhlung Yerschen sind, liegt ein Rohreuzwisenenkuhler, 
der nach dem Gegenstromprmzip arbeitet. Die 
Steuerung erfolgt durch entlastete Rundschieber und ein 
von der Kurbelwelle aus durch einen Eszeuter betatigtes 
Yentil. Uber jedem Schieber befindet sich ein selbst- 
tiitiges Druckventil, das infolge seines geringen Gewichtes 
und vollkommener Massenausgleichung geriluschlos 
arbeitet. Der Yentilhub wird nach beiden Seiten durch 
Spiralfedern begrenzt, welche im Betriebe von aufien 
her nachgestellt werden konnen.

Der in der Niihe des Luftverbrauchsortes aufgestellte 
Elektrokompressor kleinerer und mittlerer Bemessung 
erfreut sich bereits grofier Beliebtheit in der berg- 
miinnischen Praxis. Die Firma R. Meyer, welche ais 
orste in Deutschland mit diesem Maschinentyp hervor- 
getreten ist, hat in den letzten Jahren 36 Stiick falir- 
barer Kompressoren geliefert. Alit Hiilfe eines Meyer- 
Kompressors und zweier Luftbohrmaschinen wurden auf 
der Friedrich Willielm-Grube in Oberschlesien in 31 
aufeinanderfolgenden 8stiindigen Schichten 393 Bohr- 
locher von 495 m Gesamttiefe gebohrt und 24,8 m 
Strecke aufgefahren. Das Gebirge bestand aus Sand- 
stein und Schiefer, welche stark mit Eisenerzknollen 
durchsetzt waren. Einschliefilich Bohrerwechsel, Ma- 
schinenverstellung usw. betrug die Gesamtbohrzeit 5700 
oder pro Bohrloch 11,5 Mmu ten.

Infolge ilirer Yorzflge werden die kleinen Sonder- 
kompressoren den grofien Luftverteilungsanlagęn schon 
in der nachsten Zukunft den Boden streitig machen. 
Diese Erwartung ist umso berechtigter, ais ohnehin 
die Elektrizitiit die Druckluft beim Antriebe von llaspeln, 
Sondeiwentilatoren und Hulfspumpen ablosen wird. 
Bisher stand ilirer Verwenduug im Śteinkohlenbergbau 
eigentlich nur die Gefahr von Schlagwetterentżundungen 
durch die Funken im Wege. Die Versuche von Heise**) 
im Jahre 1897 haben bereits gezeigt, dafi diese Gefahr 
schon beim Gebrauch der normalen Motoren und 
Apparate yerhiiltnismaBig gering ist. Die gegenwartig 
auf der Schalker Versuchsstrecke ausgefuhrten Prufungen 
von Konstruktionen, welclie m it besonderen Schutzyor- 
richtimgen gegen Schlagwetter versehen sind, werden 
unzweifelhaft den Boweis liefern, dafi die Gefahren der

elektrischen Funken die der Benzinsiclierheitslampen 
jedonfalls nicht ubertrefFen.

Wenn auch die Fortschritte der elektrischen Kraft- 
zentralisation der Druckluftubertragung nur mehr eine 
Iiandlangerstellung fur den Bohr- und Sclirambetrieb 
belassen und auf die Aufstellung kleinerer Sonder- 
kompressoren hindrangon, so wird es aucli nicht an 
Aiisnahmen fehlen, wo Grofikompressoren am Platze 
sind. Ein derartiger Fali ist beispielsweise gegobon, 
wenn mehrere Bremsbergfelder m it maschineller Kolilen- 
gowinnung nebeneinander liegen. Da ein derartiger 
Kompressor langero Zeit an einem Ort verbleibt, wird 
man die Kosten eines gemauerten ilaschinenraumes 
und fester Fundamente nicht zu scheuen haben. Es 
fallen dann- auch die Bedenken, welche gegen die 
Yerwenduiig von Rieinen spreehen.

Oft werden diese Kompressoren so grofi bemessen 
werden, dafi eine direlcte Kuppluug auch bei geringorer 
Kolbengeschwindigkeit moglich ist.

Einen groBeren, fiir lliemen -Betrieb bestimmten 
Stufenkompressor mit Kolbenschieberstouerung hat die 
Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft Union in Essen fiir 
dio EnergieversorgmigderPre61uftwerkzeugeihrer eigenen 
Werkstiitten ausgefuhrt.*) Wie derSchnitt durcli den 
Kompressorzylinder aufTafel 50 zeigt, ist auch hier die 
Pleuelstange direkt mit dem Differentialkólben ge
kuppelt. Um eine gleichmafiige Massenverteilung zu 
erzielen, ist der Zapfen, der Pleuelstange und Kolben 
verbindet, in dem Schwerpunkt des letzteren gelagert. 
Zapfenlager und Kolben sind zu einem Gufistuck ver- 
einigt. Im Gegensatz zu dem bisher ublichen Yerfahren, 
die Abdichtungsringe fiir den Hochdruckkolben um 
seinen vorderen Teil zu legen, hat man dic 
Dichtungsringe in dem vorderen Ende eines besonderen, 
eingesetzten Zylinders untergebracht. Die Spannung 
der zur Liderung ,verwandten, gut bewahrten Ringo Patent 
Schmeck ist also nach innen gerięhtet; dadurch wird der 
kleine Kolben entlastet und der Fliichendruck in be- 
scheidenen Grenzen gehalten. Bei der alten Anordnung der 
Ringe wird die Reibung wahrend eines langeren Betriebes 
oft dadurch sehr erhoht, dafi die hochgespannte Luft durch 
den Zwischenraum, weleher beim Verschleifi der Ringe 
entsteht, dringt und den Kolben auf die untere 
Zylinderfliiche druckt.

Um das Kompressorinnere vor Yerschmutzung zu 
schlitzen, welche leicht ein Yersagcn der Stouerungs- 
yentile oder -schieber verursachen kann, wird die Luft 
vor dem E in tritt in den Kompressor durch ein melir- 
faches Staubfilter gereinigt. Der Zylinder ist m it 
Mantel- und Deckelkuhlung versehen. Die Konstruktion 
und der Einbau des Rohrenkuhlers, dem die Herab- 
setzung der Lufttemperatur zwischen den beiden Kom-

*) Elektroteehnische Zcitsclirift 1903, S. 201.
**) Gluckauf 1898, S. 1

*) Nacli Slitteilungeu des Herm W. Schwarz, Ingenieur der 
Maschinenbau-A.-G. Union in Essen.
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pressionsstufen zufallt, ergibt sich aus der Tafel 50. 
Die Kuhlflache ist fur die abgebildete MaschinengroBe 
auf 19 qm bemessen. Eine weitere Eigentumlichkeit 
des Unionkompressors ist die selbsttiltige Regelung des 
KuhlwasserzuHusses dureh einen Regulator, welcher zu- 
gleich der weiter unten beschriebenen automatischen 
An- und Abstellung des Kompressormotors dient. Der 
Regulator betatigt, wie aus Taf. 50 ersichtlich ist, einen 
Schieber, der je nach dem Spindelstand den Wasserzu- 
fluB zu der Zylinder- und Zwischenkuhlung offnet oder 
schlieBt. Das Schmieról wird durch eine Zirkulations- 
pumpe sechs auf einem gemeinsamen Gestell ver- 
schraubten kleinen Einzelpumpen zugefuhrt, welche es 
zu den Tropfólern weiter befórdern,

Der m it einen 120 pferdigen Motor, gekuppelte 
Kompressor saugt bei einem Kolbendurchmesser von 
ł8t,/59o m ui, 450 mm Hub rund 150 Umdrehungen 
in der Minutę 17 cbm an und verdiclitet sie auf 
9 Atm. Ueber den Gang der Kompression geben die 
Diagramme Fig. 11 Auskunft.

SĆcU'l.1 n l (ilfm  »6

Aus ihnen ergibt sich fur den mittleren Druck: 
im Hochdruckzylinder p ; — 3,925 
„ Nieder .. „ „ — 1,385

Da die Zylindcrvolumina sich wie 9 : 1 / 9  =  3 : 1  
verhalten, so kommt dieses Yerhiiltriis dem der Driicke 
recht nahe. Die geleisteten Arbeiten sind also vorn 
und liinten annabernd gleich.

Einen von 2 50-pferdigen Motoren aus mittels 
Riemen betriebenen liegenden Yerbundkompressor in 
Zwillingsanordnung hat die Firma Pokorny & Wittekind 
fiir die Werkstiitten der Staatśbahn in Dortmund ge- 
liefert. Bei 260/400 mm Zylinderdurchmesser, 400 mm 
Hub und 160 Umdrehungen saugt die Maschine 15 cbm 
in der Minutę an. Der Luftbehiilter ist in dem Fun- 
damentgewolbe untergebracht; der Kuhler liegt quer 
uber den Zylindern. Die beiden Motoren sind m it der 
gemeinsamen Yorgelegescheibe derart gekuppelt, dafi 
jede Maschinenseite fiir sich und je nach W ahl von 
einem der beiden Motoren betrieben werden kann. Die

Doppelmotoreu verteuern naturlich die Anlage, ver- 
schaffen ihr aber den Yorteil einer weit besseren Reserve 
und gewahren die Moglichkeit, einem periodisch ge- 
ringeren Luftyerbrauch durch den Betrieb nur einer 
Mascliinenseite zu geniigen. Diese Anpassungsfabigkeifc 
an den jeweiligen Kraftbedarf wird die Zweimotoren- 
anordnung in vielen Fiillen auch fur den Bergwerks- 
betrieb empfehlen, da die Beanspruchung der Kom
pressoren in den einzelnen Schicliten auBerordentlicli 
schwankt.

Die Maschinenfabrik G. A. Schutz, Wurzen in 
Sachsen. bant Drehschieberkompressoren fiir Riemen- 
betrieb, deren Tourenzahlen je nach der Maschinengrofie 
żwischen 120 und 200 in der Minutę liegen. Be- 
merkenswert bei dieser in Fig. 12 dargestellten Kon-

Pig. 12.
Schnitt durch den Zylinder des Drehschieberkompressors der 

Pabrik von 6. A. Schutz in Wurzen, Sachsen.
struktion ist eine Yerbindung der beiden Kolbenseiten
in der Totpunktlage.

Die angesaugte Luft tr itt  bei A in den Zylinder 
ein, wird mittels des durch Exzenter bewegten Dreh- 
schiebers B abwechselnd in die Kanale C und Ct ge- 
leitet, von dem Kolben in den Zylinder gesaugt 
und von dort aus bei geanderter Schieberstellung durch 
dieselben Kanale C uud C, und das Ruckschlagventil D 
in die Druckleitung befordert. Der schmale Kanał E 
yerbindet in der Totpunktlage beide Zylinderrauiuo und 
bewirkt den Druckausgleich.

Fur direkte Kupplung m it Elektromotoren fuhrt 
die Firma Klein, Schanzlin und Becker den in den
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Figuren 13 u. 14 wiedergegebenen Stufenkompressor in 
cinfaclier und Zwillings-Anordnung aus. Audi hier greift 
die Kurbelstange direkt am Kolben ein. Die Platten- 
vontile sind leicht zugahglicli und verringern den schiid-

liclien R au m |im  Zylinder auf ein Minimum. Einen 
Grundrifi der Zwillingsanordnung, welcher die gedriingte 
Bauart erkennen liifit,- gibt die Figur 14.

i

Fig. 13
Sclincllaufender Kompressor yon Klein, Schanzlin & Becker, direkt gekuppeltmit einem Drehstrommotor. Schnitt durch den Zylinder.

Einen 400 pferdigen Kompressor mit einer der 
vorbeschriebenen sehr iihnlichen Anordnung hat die 
Firma II. Meyer in Miilheim-Ruhr in jiingster Zeit 
auf Zeche Zollem II  aufgestellt.

Der zweistufige Zwillingskompressor saugt bei 
5so/7bo mm Durchmesser des Differentialkolbens, 
G00 mm Hub und 130 minutliche Touren stundlich 
4080 cbm L uft an und verdichtet sie auf 6 Atm. 
Die niedrigste Umdrelnmgszahl, die der Elektromotor 
zulaBt, sind 77 Touren in der Minutę. Die Zeche ist 
von dem Betrieb der Maschine so befriedigt, dafi sie 
der Firm a R. Meyer bereits ein zweites System in 
Auftrag gegeben hat.

A n to m a t is c h e  Y o r r ic h tu n g e n  z u r  R e g e lu n g  
des K o m p re s s o rb e tr ie b e s .

Die dem Bohr- und Schrśimbetrieb eigenen starken 
Schwankungen im Kraftverbrauch machen sich bei den 
grofien Prefiluftverteilungsnetzen, wie sie gegenwartig 
auf Bergwerkennoch bestehen,nurwenig bemerkbar. Beim 
Stillstand der Gewinnungsmaschinen nelnnen die Luft- 
sammler, die ausgedehnten Leitungen und die anderen 
Prefiluftmotoren fur die Betatigung der Haspel, Sonder- 
ventilatoren und Pumpen den Luftubersclmfi auf. 
Aufierdem sorgen die Luftstrahlgeblase, die ja einen 
direkten Kurzschlufi zwischen dem Kompressor und 
der Atmosphare herstellen, bei Stauungen der Luft in 
den Rohren fiir eine vermehrte Verschwendung der 
teuren Energie. Stiirkere Belastungsunterschiede, die 
den Maschinisten zur Regulierung der Kompressor-

geschwindigkeit notigen, treten deshalb yerlialtnismfiSig 
selten auf.

Anders liegen dio Verhaltnisse beim elektriscli bc- 
ti-iebenen Kompressor. Er wird gewohnlich nur dem 
Bohr- und Schrambetrieb dienen, da man die anderen, 
jetzt yielfach noch m it Druckluftmotoren ausgeriisteten 
Arbeitsmascbinen beim Vorhandonsein elektrischer Lei
tungen viel wirtschąftlicher von diesen aus hetreibt. 
Es fehlen also Maschinen oder Apparate, welche den 
Luftiiberschufi aufnehmen; zndem ist das Yolumen der 
Leitungen bei ihrer Kiirze ebenso gering wie das 
der Luftsammler, welche m it Rucksicht auf den Wechsel 
des Aufstellungsortes und auf enge Strecken nur wenig 
Raum einnehmen durfen.

Diese Erwagungen haben in Yerbindung m it dem 
Bestreben, die Elektrokompressoren moglichst von einer 
der N atur der Sache nach nicht gerade sorgsamen 
Wai-tung unabhangig zu machen, die Konstrukteuro 
dazu gefuhrt, die Luftverdichter m it Vorrichtungen aus- 
zuriisten, welche selbsttatig eine ubermafiige Steigerung 
der Luftspannung Yerhindern. Dieses Ziel liifit sich 
auf drei verschiedenen Wegen erreichen. Beim Uber- 
schreiten der Maiimalgrenze offnet der Luftdruck ein 
federbelastetes Yentil, aus dem die Luft ins Frcie 
austn tt, oder er sperrt die Saugleitung ab, sodafi der 
Kompressor unbelastet weiterlauft, oder er setzt durch 
Abschaltung des Motors von der Leitung den Kom
pressor still.

Das erstere Yerfahren hat die Firma Klein, Schanzlin



Nr. 41. 978 - 10. Oktober 1903.

& Becker fur ihren fahrbaren Kompressor angenommen. 
Ubersteigt der Druck im Luftbehiilter dąs zuliissige 
Masimum (gewOhnlich G Atm.), so wird durch einen

Hilfsschieber ein Ventil umgestellt, das die Druckleitung 
mit der AuBenluft yerbindet und zugleicli durch eine 
Euckschlagrorrichtung don Behalter sperrt. Beim Sinken

Fig. 14. Schuellaufendor Zwillingskompressor vou Klein, Schanzliu uud Becker mit direktcm Elektromotorantrieb. GruWrifi.
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des Drueks um */2 Atm. kehrt das Ventil wieder in 
seine Normallage zuruck, sehaltet dic Abblaseleitnng 
aus und setzt den Beliiilter yon nouem m it dem Koni- 
pressor in Yerbindtmg. Umschaltapparat und Rtick- 
schlagyentil sind zu einem wenig Raum beanspruchenden 
Apparat zusammengebaut.

Die Firmen Schuckert und R. Meyer liaben bei 
ihrem fahrbaren Sclmellkompressor den zweiten Weg 
beschritten. Auf dem Druckkessel des Luftzylinders 
sitzt ein auf den Maximaldruck eingestelltes Membran- 
ventil, das sich hei hoherer Pressung ofinet. Dio aus 
ilini stromendo Druckluft betatigt einen in den Saug- 
śtutzen eingebauten, abgefedorton Kolbenschieber in der 
Weise, daG er die Saugleitiing sclilieGt. Die Kom- 
pression setzt dann so lange aus, bis sieli beim Sinken 
des Druckes im Luftbehillter um 7?, his 1 Atm. die 
Membrano wieder sclilieGt und die Luftzufuhr zu dem

Kolben uuterbricht, der unter der Wirkung der Fedor- 
kraft dio Saugleitiing freigibt.

Einen kompliziertoren Apparat erfordert die An- 
wendung des dritten Mittels zur Druckregulierung, das 
in der selbsttatigen An- und Abstellung des Kompressor- 
motors besteht.

Eine derartige Vorrichtung bietet aber den Yorteil, daG 
der Motor nur Strom yerbraucht, wenn der Kompressor 
Luft liefert

Den auf S. 974 beschriebenen, auf der Diissel- 
dorfer Ausstellung vorgefuhrt$i Kompressor yon Bocliem 
und Keetmann hatte die El. A.-G. vorm. W . Lahmeyer. 
u. Co. in Frankfurt a. M. m it einer ihr patentierten 
elektrisehen Neuerung ausgerustet, dereń Sclialtungs- 
sehema in Fig. 15 gegeben ist. *)

*) Blektrotechnische Zeitschrift 1903. S. 202/3.
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Fig. 15. Sclialtungsschema der elektrisehen Steuerung fur Kompressoren. EL A.-G. yorm. Lahmeyer u. Co., Frankfurt a. M.

Der Kompressor wird durch einen doppelpoligen 
Sclialter 1 -2, 3—a 2 an die Fernleitung angeschlossen, 
der ubrige A pparat setzt sieli aus einem durch den 
Druck des Luftbebalters gesteuerten, aulomatisclion Um- 
śchalter (linko Seite der Figur) und einem Selbstanlasser 
zusammen (reclite Seito der Figur). Die Wirkungen des 
elektrisehen Kontaktes werden durch (i Relais, dereń 
jedes einen Magnctstromkrois sclilieGt, in kraftige He- 
wegungen zur Betiitiguug der Schaltvorriclitung& um-

gesetzt. Die letzteren sind auGerdem mit starken 
Federn yersehen,. welche die Sclialter óffnen, sobald das 
Relais stromlos oder die magnetische Zugkraft von der 
Federkraft uberwunden wird. Magnetische Funkenlosclier 
sorgen fur eine priizise Strom unterbrechung.

Bei dem Umschalter wird der Steuerungskolben durch 
den Minimaldriick in die untere und durcli den Maximal- 
druck in dio obere Endlage gebracht. In der ersteren 
yerbiudet der Druckluftsclialter b uud 4 und sclilieGt
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& Becker fur ihren fahrbaren Kompressor angeń&umen. 
Ubersteigt der Druck im Luftbchitlter das zullssige 
Mąsimuin (gewOhnlich G Atm.), so wird durch oinen

Hilfsschieber ein Yentil umgestellt, das die Drućkloitung 
mit der AuBenluft verhindet und zugleich durch eine 
Eflckschlagvorriclitung den Beliiilter sperrt. Beim Sinken

Fig. 14. Sclmellaufender Zwillmgskojnpressor von Klein, Sclianzlin uud Becker mit direktem Elektromotorantrieb. GruudriB-
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des 'Dfficks um */a Atm. kehrt das Yentil wieder in 
seine Normallage zuruck, schaltet dio Abblaseleitung 
aus und setzt don Behiilter von nęuem m it dem Kom
pressor in Verbindimg. Umsclialtapparat und Riick- 
sffllagyentil sind zu einem wenig Baum beanspruehenden 
Apparat zusammengebaut.

Die Firmen Schuckert und li. Meyer haben bei 
ihrem falirbaren Schnellkompressor den zweiten Weg 
beschritten. Auf dem Druckkessel des Luffczylinders 
sitzt ein auf den Masimaldruck eingestelltes Membran- 
yentil, dąs sich bei hoherer Pressung oflnet. Die aus 
ihm stromendo Druckluft betatigt einen in den Saug- 
stutzen eingebauten, abgefederten Kolbenschieber in der 
Weise, daB er die Saugleitung schlieBt. Die Kom- 
pression setzt dann so lange aus, bis sich beim Sinken 
des Druckes im Luftbehiilter um '/a,bis 1 Atm. die 
Membrano wieder schlieBt und die Luftzufuhr zu dem

Kolben unterbricht. der unter. der Wirkung der Feder- 
lcraft die Saugleitung freigibt.

Einen komplizierteren Apparat erfordort die An
wendung des dritteh Mittels zur Druckregulierung, das 
in der selbsttatigen An- und Abstellung des Kompressor
motors besteht.

Eine derartig |Y om chtung bietet aber den Yorteil, daB 
der Motor nur Strom yerbraucht, wenn der Kompressor 
Luft liefert

Den auf S. 974 beschriebenen, auf der Diissel- 
dorfer Ausstellimg vorgefuhrten Kompressor von Bechem 
und Keetmann hatte die El. A.-G. yórm. W . Lahmeyęt
u. Co. in Frankfurt a. M. m it einer ihr patentierten 
elektrischen Neuerung ausgeriistet, deren Schaltungs- 
schema in Fig. 15 gegeben ist. *)

*) Elektrotechnische Zeitschrift 1003. S. 202/3.

S'

+  - i

Fig 15. Schaltungsschcina der elektrischen Steuerung fur Kompressoren. El. A.-Gr. vorm. Lalimeyer u. Co., Frankfurt a. M.

Der Kompressor wird durch einen doppelpoligen 
Schalter 1—2, 3—a 2 an die Fernleitung angęschlosscn, 
der ubrige Apparat setzt sich aus einem durch den 
Druck des Luftbehalters gesteuerten, automatischen Um- 
schalter (linkę Seite der Figur) und einem Selbstanlasser 
zusammen (rechte Seite der Figur). Die Wirkungen des 
elektrischen Kontaktes werden durch G Relais, deren 
jedes einen Magnetstronikreis schlieBt, in kniftige lie- 
wegungen zur Betatigung der Schaltvorrichtunge.n um-

gesetzt. Die letzteren sind auBerdem mit starken 
Federn versehen,. welche die Schalter offnen, sobald das 
Relais stromlos oder die magnetische Zugkraft yon der 
Federkraft uberwunden wird. Magnetische Funkenloscher 
sorgen fiir eine priizise Stromunterbrechung.

Bei dem Umschalter wird der Steuerungskolben durch 
den Minimaldruck in die untere und durcli den Maximal- 
druck in die obere Endlage gebracht. In der ersteren 
yerbindet der Druckluftschalter b uud 4 und schlieBt
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dadurch  den S trom kreis 1 .2 .  4 . b . a . a 3  des E ela is, 
d as  ś d n e r s e fe  d a n i  e in  Łont& kfetacŁ  m d  die 
L e itn n g  w . den S tro ić  ro n  2  su s  dareh  sainTiiebe A n- 
laC w idersiande M ndareh  zum  M oto r fuh rŁ  G M c h a  it ig  
le g t ein zw eites K o n tak ts tu ck  des E e la is  die W icH u n g  
de? lefe teren  d l r e i t  an  k  sodafi d iese lł*  b e i s te ig e n d m  
D ru ck  a u d i  dann noch u n te r  S tro m  b le ib l  w enn der 
K olben  des D ra ^ jt tf tu m s e b a lte rs  in  die H o h e  g e h t u n d  
dadn reh  die Y erb indung  u b e r 4  u n te rb ric h t. D er 
L u ftd ru ek  t a n u  so w eit steigen, b is  sein EontaktsfcSck 
die Y erb in d u n g ■ zw ischen b  u n d w j  h e rs te llt. D adurch  
w ird  b  m ii 2  b a ^ re s c h lo s s e a , der M ag n et de? E e la is  
w ird strom los un d  la i l t  den S ch a lte r  1"?. w elcher nun- 
m e h r in  seine B ah e lag e  zu ru ck k eh rt und  durch U n ter- 
b ra -b u n g  der Y erb indung  2 , w , den M oto r zn m  S ta ll- 
s tau d  b rin g t.

Der Selb.stanlasser schaltet entsprechend der steigen- 
den Spannung an den Klemmen des Anker? bezw. 
Motors die Anlafiwiderstande m it Hilfe tou 5 Eelais 
und Magnetunterbrechein aus.. Jeder der binterein- 

Magnete betatig t eine Kontaktror- 
richtung, die derart ansgebildet ist, dali bei der Strom- 
unterbrechung die mit den Magnetankern rerbundenen 
Kontaktstucke eingeschaltet, beim Stromsehlufi aber 
ansgesebaltet sind I)abei sind die Magnetwieklungen 
so rerbunden. dafi immer zuerst. die Tordere rom 
Strom durchtlossen wird. Das wird dadurch er- 
reieb t dafi die Kontakte des rordereo Magneten 
im Buhestand die Wieklungęn des dahinterhegenden 
kunschlieL--n. AuCer dieser Kontaktrorrichtung, welcher 
die Bedienung der Magnetwicklung z u f illt  tragr jeder 
Anker eine zweite, welche den zwischen!iegenden Wider- 
stand kurz schlieCt und dadurch die einzelnen Gruppen 
de? Anlafiwiderstande? ab- und zuschaltet.

Dieser Yorgang spięli a ch  in der folgenden Weise 
ab : Beim Minimaldruek schaltet der niedergehende 
Kolben das Eelais ein, welches den Hauptstrom von
2 nach w5 sehlieBŁ Die XebenschluGw&klung eines 
Gleichstrommotors liegt dann zwischen ws und %  und 
erhalt die rolle Spannung. Der Strom geht durch die 
Anlafiwiderstande w, bis a, in den Motor und setzt 
diesen in Bewegung. Dabei erhSht sich die Spannung 
an den Bursten, wie auch zwischen aj und a? allmahlich, 
und der erste Magnet, dessen W icklung einerseits an 
au  andererseits iiber B an angeschlossen ist. zieht 
an und schaltet die erste Widerstandsstufe w, w. aus. 
Gleichzeitig unterbricht er den Kurzschlufi des zweiten 
Magneten und setzt auch diesen unter Strom. Steigt 
die Spannung am Motor noch hoher. so schaltet in 
gleicher Weise der zweite Magnet die Widerstandsgruppe 
w2w3 ab und óffnet den Kurzschlufi des dritten Mag- 
neten usw., bis der letzte Widerstand ausgeschaltet ist. 
und der Anker die \olle Spannung erhalt. Dann ist 
auch die Yerbindung uber B unterbrochen und der 
Yorschaltwiderstand a in den Stromkreis der hinter-

einandergeschalteten Magnetwieklungen gelegŁ Diese 
Anorduung bietet den Yorteil. dafi der dauernde Strom- 
Terbrauch der Magneta nur geringer ist, aber zum 
Festhalten der Anker genugt Eine Erhóhung des 
Stromverbrauchs tritt nur Torubergehend beim Anziehen 
der Anker ein. Schaltet der uber die M arimal- 
grenze steigende Druck den Motor aus, oder wird 
der Hauptstromkreis unterbrochen, so lassen samt- 
liche Magnete mit der sinkenden Spannung ihre Anker 
fallen. schalten also naeheinander die Widerstands- 
gruppen aus und kehren in ihre Euhelage zuruck.

Die Christensen Engineering Co. rustet ihre Kom- 
pressoren m it einer automatischen Steuerungsrorriehtung 
aus, welche sich aus einem Kontaktmanometer. einem 
Eelais und einem Magnetschalter zusammensetzt. 
(M g. 16.)

Fig. 10.
Stenerappaiat der Christensen Eng. Co., Milwaukee, K.-A-

CTbersteigt der Luftdruck die zulassige Grenze. so 
legt sich der Manometerzeiger an einen Kontaktstift 
und schlieCt dadurch den Stromkreis des Bebiis. Das 
letztere setzt seiaerseits ein Solenoid unter Strom. dessen 
Eisenkem beim Hochgehen den Schalter ausklinkt und 
die Stromzufuhr zu dem Motor unterbricht. Geht der 
Manometerzeiger bis zum Minimaldruek zuruck, so 
schaltet er ein zweites Solenoid ein, dessen Eisenkem 
den Strom wieder schlieCt. Ein magnetischer Funken- 
lóscher blast den Lichtbogen beim Offnen der Kon- 
takte ans.

Der elektrische Teil der automatischen AnlaCvor- 
richtung, welche bei dem auf S. 975 beschriebenen 
Kompressor der Maschinenbau-Akt.-Ges. Union in Essen 
zur Yerwendung kommt, ist ron  der Firm a Yoigt u. 
Haeffner in Frankfurt a. M.-Bockenheim ausgefuhrt. Er 
besteht in einem Kontaktmanometer von Schaeffer u. 
Budenberg und der automatischen AnlaGromchtung. 
Das Kontaktmanometer arbeitet m it Gleichstrom ron 
11" Yolt, der einer an dem Aufstellungsorte des 
Kompressors Torhandenen Lichtleitung entnommen wird, 
und betatigt wie bei dem Apparate der Christensen 
Engineering Co. die Anlafirorrichtung m it Hilfe eines 
Eelais. Diese setzt sich aus einem selbsttatigen Ein- 
und Ausschaltungsapparate fur den Stator des Dreli- 
strommotors und den Anlasser fur den Rotor zusammen. 
Der dreipolige Schalter, weleher den Statorstromkreis
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Fig. 18.

Absperrkolben ausgebildet, der in dein Zylinder d gefuhrt 
wird, es versperrt m it seiner inneren Flacho der Aufien- 
luft denEintritt. Das obere Yentil cverbindet denGehiiuse- 
rąum m it dem Windkessel und wirkt ais Rucksehlagyeiitil.

schliefit und offliet, wird durch das Kontaktmanometer 
m it Hilfe zweier ubereinander angebrachter Relais 
gesteuert. Beim Minimaldruck kommt die obere
Relaisspule zur W irkung, welche den Schalter feStklinkt 
und solango eingeschaltot bleibt, bis che untere Spule 
Strom erluilt und der in ihr hoclifliegende Eisonkern 
durch einen Sclilag auf die Klinke des Hauptsclialters 
diesen Offnet und damit die Stromzufuhrimg zu dem 
Stator unterbricht.

Durch die Einschaltbewegung des Hauptsclialters fiir 
den Stator wird zugleich ein Hilfskontakt gesclilossen, 
der dio weiteren Schaltungen des automatischon An-

Fig. 17. Pncumatischc Keguliervornchtung des Kompressors der 
Maschinenbau- A.-G. Union in Essen.

lassers fur den Rotorstromkreis einleitet. Der AnlaB- 
widerstaud, hergestellt aus Rohrenwiderstanden neuerer

Konstruktion, ist in 7 Abteilungen fur jede der 3 Pbasen 
eingeteilt, welclie nacheinander durch 7 Stufonsehalter 
kurzgeschlossen werden. Bei dem Einklinken des letzten 
von ihnen wird der Widerstand vom Rotor abgeschaltet. 
Der Hauptteil des Regelungsapparates ist ein kleiner 

-trogartiger Quecksilberkontakt. Er wird von dem Re- 
gelungsapparate m it Hilfe eines Elektromagnets lang- 
sam gehoben. Dor Magnet ist durch eine Zahnrad- 
iibersetzung m it einem Windfang gekuppelt, der seine 
Bewegung bemmt und gleichmafiig macht. Uber dem 
Troge sind eine Roihe stufenartig abgesetzter Kontakte 
angebraclit, welche boi der Beruhrung m it dem Queck- 
silborspiegel nacheinander die Stromkreise der Stufen- 
schalter schlieCen.

Kommt der siebentc Schalter zur W irkung, so 
betiitigt er gleichzeitig eine Yorrichtung, welche die Strom
kreise der sechs ersten Stufenschalter und der Spule 
des Regelungsapparates fur die Bewegung des Trog- 
kontaktes unterbricht. Wahrend des eigentlichen Motor- 
betriebs stelien nur der Hauptschaller fur den Motor 
und der letzto Stufenschalter fiir den Rotor unter 
Strom.

Der pneumatische Teil der Aula8vorrichtung bestelit 
aus einem Gehiiusc, in Avelcliem zwei Bingventile b 
und c auf einer gemeinsamen Spindel untergebracht 
sind (Fig. 17). Das untere Yentil b ist gleichzeitig ais
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Das Spici der beiden Yentile ist derartig, daB 
sieli c offnet, wenn b sich schlieBt uud umgekehrt. 
Der Steuerzylinder d steht durch das Rohr e m it dem 
von dem Regulator betatigten Schieber in Verl>ińilung 
(s. Tafel 50). Die Wirkungsweise der Yorrich
tung ist folgende: Beim Anlauf des Elektromotors 
liebt sich der Regulator erst, wenn ®/io der normalen 
Tourenzahlen erreicht sind, und steigt dann gleich in 
die oberste Lage. Die hochgehende Spindel stellt den 
Luftschieber so ein, daB der Steuerzylinder d unter 
Windkesseldruck gesetzt und das Ventil c geSflhet, 
b dagegen geschlossen wird. In dieser Yentilstellung 
arbeitet der Kompressor in die Druckleitung. Beim 
Abstellen des Motors verschwindet infolge der Schieber- 
umstellimg der Druck unter dem Steuerkolben, worauf 
sich das federbelastete Yentil schlieBt und der Kom
pressor ins Freie auspufft. Ein in dio Ausputfleitung 
cingebauter Dreiweghahn ermoglicht es, dcm Vcntil b, 
wahrend der Anlaufperiode in die Druckleitung zu ar- 
beiten, wenn der Windkessel noch keine Druckluft

en tli alt. Ein weiteres, in Doppelsitzanordnung aus- 
gefuhrtes Vent.il (Fig. 18) entleert die Niederdruck- 
raume und den Zwischenkuhler beim Abstellen der 
Maschine. Der Baum iiber dom Doppelsitz steht wahrend 
des Kompressorbetriebes m it dem Hochdruckzylinder in 
Yerbindung. Die Luftspannung desselben driickt das 
Ventil auf seinen Sitz lierab und stellt dadurch eine 
Yerbindung des Zwischenkuhlers m it dem Hochdruck
zylinder ber. So lange der Hochdruckzylinder leerl.mft, 
felilt der Belastuugsdruck. Das Yentil geht deshalb 
hocli und liiBt den Zwischenkuhler durch ein Rohr in 
den Saugkanal ausblasen, sodaB auch der Niederdruck- 
kolben unbelaStet ist.

Im Betriebe arbeitet die ganze Yorrichtung durcli- 
aus zufriedenstellehd. Der Kompressor lauft inter- 
mittierend den ganzen Tag hindurch ohne jede Aufsicht.

Dieser Kompressor durfte gegenwartig der gróBte 
elektrisch ahgetriebene sein, bei welchem die inter- 
mittierende Ein- und Ausschaltung selbsttiitig vor 
sich geht. Ba.

Erzeugunir und Yerbrauch der w lchticston M etalle.

(Auszugsweise nach den statistischen Zusammenstellungen der Jletallgesellschaft und der Metallurgischen Gesellschaft
zn Frankfurt a. II.)

Blei (Rohblei) Kupfer(Rohkupfer)t) Zink (Rohzink) Zinn (Rolizinn) Silber Nickel Aluminium Queck-
silberff)

Er- i Yer- 
zeugung | brauch

Er- Ver- 
zeugung brauch

Er- Yer- 
zeugung ; brauch

Er- | Ver- 
zeuguug ; brauch Erzeugung Erzeugung

190i"|"l9'02

Erzeugung Er-
zeugung

1901119021901 1902| 1901 1902 1901:1902190111902 19011902ll901il902j 1901>1092 19011902 1901| 1902 1901 i 1902
in  1000 To n n en z u  1000 K i l o g r a m  m i n T o n n o ii z u 1000 K i l o g r a m m

Deutschland

3rof3britannien 
?rankreich . .

Jsterreich-Uiigam

[talien . .
Selgien . . 
!fieaerlande 
Spanien. .

SuGland . . . 
Per. Staaten . .

Heiiko . . . .  
Jebrige Łander .

123

36
20

12

140 1155 ;156

27i226 238 
19; 86 81

131 23

31

80
7

31

67
7

85 1102

105 121

26! 25 
20 21 

- i  - !  5* 
150 172 i -

26 ! 
20 1

28 | 
23 ! 

r,*

246

89
118

— ! 23 i 23 
243:257 :268 318

102
102 13 12 69

43

18

9 i  14 
341 i24l

12

53

19

10
7
2*

18
203

21

3111320 1133 i 132 !
cinschl.

IJelgien u.
Holland !
31 ! 40 ' 90 1123
28 | 27 56 i 65
einschl.
Spanien 

8 1 9 23 21
einschl.
Italien

4 | 4
-15* 42*; 

4* 4

6
125 140; 122

4

18

4

17
138

9*; 7*
Summo | 839 ! 863 833 ;859 |518 . 533 536 |556 507 | 515 .507 :559 | 8

— — » 14 403,8 430,6 1660** 1200** - —

5 5 14 12 283,9 1750 1310 560 600 _
-- — 7 8. 77,5 1800 1110 1500* 1700* --

- 4 3 62,8
: 1

- - 558 527

_ 2 2 32,5 29,7 278 256
— — — — 167,0 212.0 _ — — _ — —
— — 0,2* 0,3* — '_ — _ _ — —

1 1 95,0
eins

Port
:hl.
agal "

846 1500

“ — 2 2 4,9 — _ 363 41«
29 39 3088,0 3600 4715 

einschl.Kanada
3250* 3311* 1031 1190

750,0 _ __ _ _ _ _
82 84 0 0 516,2 — — 2500 2500 - -
87 | 88 76 87 5511,6| . 8810 8335 7810 (8111 (307613889

t) Berechnet aus zu Kohkupfer vcrhuttcten fremden und einheimiseben Erzen uud Zwischenprodukteu, Zufubron von zu rnffinierendem Roh- 
uipfer, Zufuhrcn von raraniertcni Ronkupfer.

f t)  Ueber die Produktion Ton Quecksilber iu Me.tiko, China, Japau, Chile und Peru sind zuverlassige Aniraben nicht zn erhalten 
*) Schiitzuugsweise. °

**) Nur Kónigreich PreuGen.
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In dor Einloitung- zu den von dor Metallgosellscliaft iu 
Frankfurt a. M. in Yerbindung mit dordortigcnMetallurgisdien 
Gesellschaft licrausgegebenen statistischen Zusammon- 
stellungen fiir 1902, dio aucli noch dic orsten 7 Monate des 
laufonden Jahres umfasson, wird die Ansicht ausgesproclion 
dafi das Endo dieser Berichtszeit allem Anschoin nacli 
mit dem Abschlufi einer bostimmten Entwicklung zu- 
sammenfąlle. Sei doch die in den letzten Jahren wieder- 
holt aufgetauchte, aber dann wiedor in langoren Zeitranmen 
in Vergessenhoit gorateno Befiirchtung oines Riickschlagos 
in den wirtschaftliclien Yerhaltnissen der Voreiuigten Staaten 
durch dio Ereignisse gerade der allerlotzten Monate gerecht- 
fortigt worden, und konne doch darubflr kein Zweifel 
bestehen, dafi er bereits von woitgehenden Folgen begleitet 
war, wenn aucli dio Meinungen in Bezug auf die Bedeutung 
und Ausdehnung der jetzt herrsclienden Dopression selir 
geteilt sind. Dafi dio Wirkungen des Euckschlags; sowcit 
Kupfor in Betracht kommt, bereits zu Tage getreten sind, 
erkliirt sich daraus, dafi hierin die Veroinigten Staaten, 
sowohl vom Standpunkto dor Produktion und des Yerbrauchs, 
ais der Spekulation eine dominierende Stellung einuehmen. 
Dort ist, wie bekannt, oine Anzahl der hervorragendsten 
Minen in der Hand der Ainalgamated Copper Co. yereint, 
von dort gehen seit Jah r und Tag gewaltigo Spekulationen 
n Kupfor und noch melir in Kupferaktion aus. Uberhaupt 
bestoht, wie schon in friiheren Berichten liervorgelioben, 
ein sehr weitgeliender Zusammenhang zwischen dom Kupfer- 
aktienmarkt und dem Kupfermarkt, wahrend dies bei den 
anderen bohandolten Metallen wegen der anders gearteten 
Markt-, Borsen- und Besitzyerhaltnisse nicht der Fali und 
au cli kaum zu erwarten ist.

tjbor die einzelnen Motallo seien dem Bericht die 
folgenden Angaben entnommen:

Blei .
Dio Welt-Produktion von Blei betrug im Jaliro 1902 

863 000 t. Sie hat also urn 24 000 t  zugenommen, 
wahrend sie im Jahre 1901 nur um ca. 6000 t  gestiegen 
war. Dio Produktionszunahme ist um so -bemorkonswerter, 
ais vicr Minen im Brokenliill-Distrikt in Australien infolge 
dos niedrigou Metallpreises. ihren Betrieb oinstellen mnfiten, 
wodurch ein Prodniktionsausfall von ca. .25 000 t Blei 
entstanden ist.

Die d e u t s c h o  Bleiproduktion ist um ca. 17 000 t 
auf 140 300 t gestiegen. Die Fórderung von Bleierzen 
hat um ca. 14 000 zugenommen; dagegen ist die Einfuhr 
von Erzen, die im Jahre 1901 mehr ais 100 000 t 
gegeniiber ca. 51 000 t  im Jahro 1900 betragen hatte, 
im Jahre 1902 wieder auf ca. 70 000 t zuruckgegangen. 
Dio verfiigbare Menge Bleiorz bereclmet sich daher im 
Jahre 1902 auf ca. 235 000 t gegen 252 000 t im 
Yorjahro. Aus einem Vergleich dieser Zalilen und der 
yergrofierten Produktion von Rohblei gelit hervor, dafi sich 
im Jalire 1901 grofiero Vonate von Erzen auf den Hutten 
angesammelt hatten, dio erst im Berichtsjahre zur Yer- 
arbeitung gelangten und yermutlich Ende 1902 noch nicht 
ganz aufgoarbeitot waren. Dio Einfulir von Rohblei ist 
weiter botrfichtlich zuruckgegangen und betragt nur noch 
39 000 t  gegen ca. 53 000 t  im Jahro 1901 und ca. 
70 000 t  im Jahro 1900;  dio Ausfuhr ist um 2300 t 
auf 23 100 t  gestiegen. Der Yerbrauch in Deutschland 
bereclmet sich daher auf rund 156 000 t und hat sich 
somit gegeniiber dem Vorjahre kaum yerandert. Dor 
Riickgang der Bleiproduktion in E n g l a n d  um mehr ais

8000 t ist hauptsachlich auf die Yerminderto Verarbeitung 
frefnder Erze zimickzufuhren, obwohl aucli dio cinhoimische 
BleierzfSrderung in don beiden letzten Jahren nachgelassen 
hat. Der Yerbraucli von Blei stellt sich aber infolgo 
yermehrter Zufuhren und geringerer Ausfuhr liolier ais 
im Yorjahro und betragt iibor 238 000 t gegen 225 000 t 
in 1901. Allerdings diirften sich die Vorrato gegenubor 
dem Yorjahro etwas yermehrt haben, der Konsum war 
indessen, infolge des besseren Ganges der Kabelindustrie, 
tatsachlich grofier ais im Jahre 1901. In F r a n k r o i c h  
ist die, ohnehin schon uubedeutende, heimische Produktion 
um ca. 1500 t  auf 18 500 t  zuruckgegangen. Dio 
Produktiou in Span ie l i  weist dagegen die bedeutende 
Zunalime von 22 700 t  auf. G r i e c h e n l a n d  zeigt eine 
Produktions-Abnahmo um ca. 1800 t. In den Yer -  
o i n ig t e n  S t a a t e n  von N o r d a m e r i k a  weist dio 
Produktion von Blei aus einheimischon Erzen in den 
letzten 3 Jahren keine grofien Schwankungon auf, was 
wolil der yon der American Smelting & Kefining Co. im 
Interesso der Aufrechterhaltnng der hohen Inlandspreiso 
befolgten Politik zuzusclireiben ist. In Mos iko  ist die 
Produktion um ca. 12 000 t auf 102 000 t gestiegen. 
Dagegen ist die Gowinnung Ca n ad a s  stark zuruckgegangen 
und zwar yon 23 700 t  auf ca. 8900 t. A u s t r a l i e n  
zeigt gegeniiber dem Vorjaliro keine Verandorung.

Kupfor .
Die W e l t p r o d u k t i o n  von K up fe r  stellt sich unter 

Zugrundelegung der H u t t e n  produktion auf rund 533 000 t, 
sie weist also gegenuber dem Yorjalire eino Steigerung um 
ca. 15 000 t  =  knapp 3 pCt. auf. Nach der Statistik 
von Henry R. Merton & Co., Ltd., London, welche von der 
BergwerŁsproduktion ausgeht, bereclmet sich die Welt- 
produktion sogar auf 550 000 t. Die Zunahme entfallt 
ausscliliefilich auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
wo die Produktion aus einheimischem Materiał von 
271 000 auf 303 000 t  gestiegen ist. Der Kampf in 
Montana zwischen don Interessen dor Amalgamated 
Copper Co. und der United Copper Co. dauert nocli fort. 
Dadurch wird immer noch dio dortige Produktion in ihrer 
Entwicklung bedeutend gehemmt, weil eine grofie Anzahl 
wortvoller Minen infolgo richterlichen Einschreitens nicht 
betrioben worden darf. Der amerikanischo Kupferverbrauch 
bereclmet sich auf 203 000 t  und erscheint damit um 
ca. 37 000 t  goringer ais im Vorjahro. Dabei ist jedoch 
der jeweilige Stand der Vorrate nicht berucksichtigt, weil 
die Minen und Hutten dartiber leider keine Yeróffentlichungon 
maclien. Es kann aber mit Bestimmtheit angenommen 
werden, dafi die Ende 1901 stark angewaclisenen Vorrate 
im Laufe dos yergangenen Jahres sehr abgenommen hatten, 
und es ist nicht unwahrscheinlich, dafi sie von etwa
1 0 0  0 0 0  t  — w oyoii sich mindestens die Ilalfte aus in 
Umarbeitung oder unterwegs befindlicher Ware, also nicht 
marktfahigen und greifbaren Yorraten, zusammensetzt 
— auf etwa 60 000 t  in Bearbeitung oder unterwegs 
befindliches, also nicht marktfahiges, Kupfer zuruckgegangen 
waren. Danius liifit sich aber zugleich der Schlufi ziehen, 
dafi der letztjahrige amerikanische Verbrauch sich sogar 
auf annShernd 243 000 t  belaufen haben mag. Nach 
Europa yerschifft wurden im Jahre 1902 ca. 169 000 
englische Tonnen Kupfer gegenuber nur ca. 95 000 t  im 
Jahre 1901, so dafi die grofien Verschiffungen des 
Jahres 1900 noch um ca. 9000 t  uber trafień worden sind.

Die Ausfuhr ist in den ersten 7 Monaten dieses Jahres
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erheblich zuruckgegangen, sie betrug nur 76 840 engl.Tonneu 
gegenubor einer Ausfuhr von 109 690 t  in dem gleichen 
Zeitraum dos Yorjahrs. Wenn nicht dio amerikanischen 
Yorrate yon marktfiihigem Kupfer wahrend der ersten
7 Monate dieses Jahres eiue erliebliclie Zunalime erfahren 
haben, so niiiBto aus der geringeren Ausfuhr gefolgert 
werden, daB der amerikaniśche Verbrauch in diesem Zeit
raum um 33 000 t  oder 4700 t pro Monat gestiegen ist 
und damit selbst den starken Bedarf dor beiden Yorjahre 
in den Schatten stellt.

Eine so grofio Steigerung wiire um so erstaunlichor, ais 
ein Teil der amerikanischen Kupfer Y e r a r b e ite n d e n  Industrien 
in den letzten Monaten mit AnschafFungon zuruckgehalten 
hat. Hierbei ist zudem die Vermehrung der fur den Yer
brauch aus dom normalen Anwachsen dor Produktion vor- 
fiigbaren Mengen auBer Acht gelassen. Die tatsachliche 
Entwicklung der Erzeugung entzieht sich aber zur Zeit 
der BourteihnPg, weil Ende Januar allo der Amalgamated 
Coppor Co. angehorigen Kupferwerke ihren Anstritt aus 
der Copper Producers Association erkliirt haben uud infolge 
dessen die bis dahin orfolgten monatlichen Ver5ffentlichungen 
iiber die Produktion der Hauptproduzenten eingestellt worden 
sind. Was den Kupferverbrauch der e u r op i i i s ch e n  
Industrien betrifft, so sprechen viele Anzeiclien dafur, daB 
der geringere Verbrauch in den ersten 7 Monaten dieses 
Jahres, dor sich schon aus don obigen Zahlen der Kupfer- 
ausfuhr aus den Yereinigten Staaten ergibt, zu einem 
erlioblichen Teile darauf zuruckzufuhren ist, daB die 
Yerbraucher darauf bedaeht waren, ilire Bestande zu 
reduzieren. Dagegen hatte im Jahre 1902 dor Verbrauch in 
Deutschland, England und Frankreich eine groBe Steigerung 
im Vergleich mit dem Jahre 1901 erfahren. Die starksto 
Zunahme hat D e u t s c h l a n d  aufzuweisen, das im Jahre 
yorher am meisten zu dem Riickgange im enropaischen 
Yerbrauch beigetragen hatte. Es stellt sich der deutsche 
Verbrauch im Jahro 1902 auf ca. 102 000 t, was einer 
Zunahme um 17 000 t  oder 20 pCt. gegoniiber 1901 
gleichkommt. Trotzdem bleibt dieso VerbrauchszifFer noch 
hinter der des Jahres 1900 um ca. 7000 t] zuruck. 
Der o n g l i s c h e  Yerbrauch hat sich yon 105 000 t  auf 
120 000 t  erhOht uud ubertrifft den des Jahres 1901 um 
ca. 15 000 t  =  16 pCt. und den des Jahres 1900 um 
ca. 12 000 t =  1-3 pCt. In F r a n k r e i c h  betragt dio 
Yerbrauchszuuahme ca. 10 000 t, sodafi der Yerbrauch,
der im Jahre 1901 auf ca. 43 000 t  zuruckgegangen war,
im Jahre 1902 mit ca. 52 900 t  ungefahr wieder die 
gleiche Hohe wio im Jahre 1900 erreicht hat. In 
E n g l a n d  ist die Produktion infolge geringerer Yer- 
sclimolzung fremdor Erze von 80 000 t  im Jahre 1901 
auf ca. 66 500 t im Jahro 1902 zuruckgegangen. Die 
englischo Ausfuhr von ca. 42 000 t  umfafit wiederum 
YerschifFungen nach den Yereinigten Staaten und zwar in 
Holie von ca. 12 000 t (im Vorjahro ca. 21 000 t). Die 
óffentlicheu Yorrate von Kupfer in England und Frankreich,
die im Jahro 1902 um ca. 5000 t  zuruckgegangen waren
und am Schlusse des Jahres nur noch ca. 11 400 t be- 
tragen hatten, haben in den ersten 7 Monaten dieses 
Jahres um weitere ca. 2600 Tonnen abgenommen und 
bolaufen sich daher nur noch auf 8800 t, sodafi sie fur 
den Weltbedarf yon fast keiner Bedeutung mehr sind.

Z i n k.
Die Welt-Erzeugung, die im Jahre 1901 bereits die 

botrilchtlicłio Steigerung von 29 000 t  == ca. 6 pCt.

aufwies, ist im Jahre 1902 um weitere 38 000 t  — ca. 
7V2 pCt. gestiegen uud hat damit dio Holie von 
545 000 t  erreicht. Die Zunahmo entfallt zum grofiten 
Toile auf dio Yereinigten Staaten von Nordamerika, 
GroBbritamiien und Oberschlesien. In D e u t s c h l a n d  hat 
der Verbrauch nicht ganz Schritt gehalten mit der yer- 
groBerten Produktion. Wenn auch die Verzinkereiou gut 
beschaftigt waren, so wirkte andererseits die wenig 
gilnstige Lage der iibrigen Zink konsumierenden Industrieen 
hemmend auf den Verbrauch ein. Dagegen war die 
Nachfrage fur den Export selir rege und os gelangten 
groBe Quantitaten, liauptsachlich schlesische Marken, zur 
Ausfuhr nach Grofibritannien, wo die Zink yerarbeitenden 
Industrieen, speziell die Verzinkereien, auBergewóhnlich 
gut boschaftigt waren, teilweise wohl infolge dor Be- 
endigung des Tranvaalkriegos. Nach dor deutschen lieiclis- 
statistik hat diese Ausfulir im Jahre 1902 32 200 t be- 
tragen gegen 18 200 t  im Jahre 1901 und 15 300 t im 
Jahro 1900. Der Yerbrauch in England berechnet sich 
daher auf 122 900 t, er weist also dio enorme Zunahme 
von 32 000 t auf.

Auch im laufendon Jahre hat der starkę Verbrauch 
fur Galvanisationszwecko angehalteu. Dor englische Zink- 
import betrug bis Juli einschl. 56 000 metr. Tonnen 
gegen 38 300 im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. In 
F r a n k r e i c h  hat sich der Yerbrauch, der im Jahro 1901 
zuruckgegangen war, ebenfalls wieder gehoben und die 
Hohe von 64 900 t erreicht, was gegen das Yorjahr oine 
Steigerung um etwa 9000 t  bedeutet. In den ubrigen 
europaischen Landern haben keine nennonswerten Yer
anderungen stattgefunden. In den Y e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
von N o r d a m e r i k a  ist der Yerbrauch, der bereits im 
Jahre 1901 sehr stark gewesen ist, noch weiter angewachsen, 
sodaB er fast die gesamte Produktion von 140 000 t  ab- 
sorbiorte. Eine nennenswerto Ausfuhr von Rohzink aus 
Amerika hat infolgedessen nicht stattgefunden. In dem 
Staate Colorado ist eino neue grófiere Zinkhiitto in Betrieb 
gesetzt worden, indessen laflt sich heute noch nicht iiber- 
sehon, ob dadurch eino Erhóhung der Produktion ointroten 
wird. Zinkerze waren wie in den Yorjahren sehr knapp; 
es wurden hohe Preise fiir sie gezahlt. Die Einfuhr yon 
amerikanischen Zinkerzen in Enropa ist weiter gestiegen 
und betrug rund 49 000 t gegen ca. 35 000 t  im Jahre 
1901. Im ersten Semester dieses Jahres ist sio wieder 
zuruckgegangen; genaue Zahlen liegen noch nicht vor. 
Hingegen ist infolge Zunahme der elektromagnetischon 
Aufbereitung dio Ausfuhr von a u s t r a l i s c h e n  Brockenhill- 
Zinkerzen im Steigen begriffen.

Z i n n.
Die Verhaltnisse auf dem Zinnmarkt wurden auch im 

Jahre 1902 in weitgehendem Mafie yon der Spekulation 
belierrsclit, sodaB der Zinnpreis, wio in den Yorjahren, 
lebhaften Scliwanlamgen unterworfen war. Der V e r b r a u c h  
hat, wenn man rein nach den statistischen Zahlen urteilt, 
im Jahro 1902, entgegon dem Vorjahro, Schritt gehalten 
mit der Produktion. Letztere berechnet sich auf 88 300 t, 
was gegen das Vorjahr eine Zunahme um nur 1700 t 
bedeutet. In D e u t s c h l a n d  ist der Vorbrauch um nahozu 
2000 t auf 14 500 t gestiegen. Dagegen hat E n g l a n d  
einen Ruckgang im Yerbrauch von 14 400 auf 11 800 t  
zu yerzeichnen. In den V e r e i n i g t o n  S t a a t e n  von 
N o r d a m o r i k a  ging der Yerbrauch infolge der gfinstigen 
Lage der Weifiblechindustrie um mehr ais 10 000 t  auf
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39 300 t  in dio Hohe; er betriigt somit ca. 45 pCt. der 
Gcsamtproduktion. Dio óffontlichen Yorriito sind von 
26 000 t  auf 17 G00 t Ende Dezember zuruckgogangen.

Nicke l .
Neue Werko zur Ilorstellung von Nickel sind wahrend 

des Berichtsjahres niclit ontstanden, dagegen sind dio vor- 
liandonen groBen Werko der europaischon und amorikanischen 
Intoressoutoii mit erlieblichen Kosten weiter ausgebaut und 
vervollkomranet worden. Wahrend dor Verbrauch in den 
Voreinigten Staaten durch Yerwendung von Nickel in der 
Stahlindustrie, insbesondere fiir die Scliienenerzeugung, 
ziemlich erheblicli zugonommon hat, ist in Europa ein 
Stillstand, sogar ehor eino Abnahme dos Bedarfs einge- 
treten. In der letzten Zeit ist man auch dazu uber- 
gegangon, Nickelstahl fur Bruckeninaterial und fiir Eohren 
zu yerwenden, und os sollen hiermit vorziigliche Resultate 
erziolt worden sein. Auch fiir Miinz.zwee.ke hat der 
Verbrauch von Nickel einon giinstigcn Fortschritt aufzu- 
woisen, nachdem die franzosischo Regierung ihre seit vielon 
Jaliron bostehendo Absicht, die Kupferbronzemunzen durch 
Nickelmiinzon zu ersetzen, nunmelir tatsachlich zur Aus- 
fiihrung zu bringon beginnt.

Die D u r c h s c h n i t t s p r o i s e  der von der Metall- 
gesellschaft statistisch bohandolten Motallo waren folgende:

1901 1902

Blei (englisches) t  . . . L. 12. 14. I. L. 11. 5. 3.
Kupfcr pro engl. t  Chili Bars L. 66. 19. 8. L. 52. 11. 5.
Lakę Kupfer in Now-York L. 17% L. 55Vs-
Zink (ordinary brand) in

London ........................ L. 17. 0. 7. L. 18. 10. 11.
Zinn pro engl. t  . . . . L. 118. 12. 8. L. 120. 14. 5.
Silber (Standard-Silber am

Loudoner Markt) per Dnze
S tandard........................ 27 */ti d. 24'/a d.

Nickel per kg (ungefahrer
2,90 - 3,20 JL 2,90-3,50 Jl.

Aluminium per kg (unge
fahrer Preis) . . . . 2 , -  J i 2,25-2,50 JC

Quecksilber, spanischea in
London per Flasche von
34,5 k g ........................ L. 8. 17. C. bis L. 8. 15. — bis

L. 9. 2. 6. - L. 8. 17. 6.

Ober den W e r t  dor  G e s a m t p r o d u k t i o n  oitizblner 
Motallo in 1000 JL  gibt die folgende Ubersicht AufschluC.

1901 1902

210 000 190 000
684 000 552 000

Zink....................................................... 170 000 199 000
202 000 210 000

Technik.
D y p k a -S c h iitte lsc h c r  sc lb s tta tig c r  W o tte r-  u n d  

F e u o rd am m . Auf der Sclilesieiigrube im Bergrevier Sud- 
Beuthen steht ein selbsttatiger, feuersichorer Wotterdamm

in Anwendung, der sich sehr gut bewąhrt hat. Der 
Yollstiindig aus Eisou horgestellte Damm, welcher fur 
ein- und zweispurige Stjeckcn konstruiert ist, otliiet 
sich selbsttiitig bei herannahenden, maschinell oder durch
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Pferde bewegten Fórderwagen und schlieOt sich auch selbst- 
tatig nach Passieren derselben.

Die Einrichtung fur doppelspurige Strecken geht aus 
der yorstehenden Skizze hervor.

a sind die Flugel der fur jedes Geloise doppelflugeligen 
Wetterture, welche geschlossen einen rechten Winkel mit 
der Spitzo dem Wetterstrom eutgegen bilden;

d sind schmale L-Schienen zu beiden Seiten der Wetter- 
ture, welche sich an die normalen Schienen anschlieCen;

e sind schmale-, durch ein Gelenk mit d rerbundene 
Eisenbander you besonderer Form, die in der Euhelage 
—- bei geschlossenon Flugeln a — uber d hervorragen 
(siehe AufriC). Letzteres wird bewirkt durch die Gewichte i 
und die Stangen f; i und f sind yerbunden durch ein nm die 
Seheitelachse h drehbares Winkelhebelsystem; am dritten 
Arm g  dieses . Winkelhebels befinden sich nebeu d 
gleiteude Zug- bezw. Druckstangen b, welche durch die 
beweglichen Arnie c mit den Flugeln a yerbunden sind.

Das selbsttatige Oflnen der Turflugel geschieht iu 
der Weise, daB der sich nach der W ettertur bewegende 
Wagen mit seinen Iiadern dio Schienen e bis in die Hólie 
von d herabdriickt und eine Drehung des Hebelsystems 
um h hervorruft; dadurch werden die Flugel a mittels b 
nnd c aufgezogen bezw. aufgedruckt.

Haben die Wagen die Ture passiert, so fallt das an- 
gehobene Gewicht i wieder herab; die Flugel a sclilieOeu 
sich und das ganze System kehrt in die Euhelage zuruck.

Bei eingleisigen Strecken befindet sich die beschriebene 
Einriclitung auf jeder Seite der Ture, und zwar so 
dicht an derselben, daB schon die Yorderrader des Wagens 
auf o liinter der Ture auflaufen, wahrend die Flugel a 
noch durch den Wagen offen gehalten werden. Es ist 
dies notwendig, weil durch das Zuschlagen der Turflugel 
die Schienen e sich sofort heben und das Geleise hiuter 
der Tur sperren wurden.

Die Strecken mussen zum Einbau der W ettertur einige 
Meter ausgemauert werden.

Auf der Schlesicngrube betrugen die Kosten eiuschlieO- 
licli der Mauerung fiir cingleisige Strecken 500 JL . fur 
zweigleisige Strecken S50 JL.

Die Einriclitung ist dem Werkmeister Dypka und dem 
Maschinensteiger Schiittel auf Schlesicngrube pateutiert.

Zu empfehlen waren derartige selbsttatige Wetterturen, 
die zugleich die borgpolizeilich vorgescliriebenen eisernen 
Brandturen ersetzen, besonders fur die Fullorter ausziehender 
Scliaclite, uberhaupt fur alle Strecken mit gróBerer Fórderung.

V olksivirtscliaft und Statistik .
W o stfa lische S te in k o h len , K oks n n d  B r ik e tts  in  

H am b u rg , A lto n a , etc. (Mitgeteilt durch Anton Gunther 
iu Hamburg.) Die Mengen westfalischer Steinkohlen, Koks 
und Briketts, welche wahrend des łlonats September 1903 
(1902) im Verbrauchsgebiet laut amtlicher Bekauntmachung 
eiutrafen, sind folgende:

Toimen zu 1000 kg
1902 1903

In Hamburg P l a t z .................................. 76 424,5 95 847,5
Durchgangsycrsaud nach Altona-KielerBahn 55 935 53 993

„ » Lubeck-Hamb. , 8 629,5 8 260
„ Berlin- „ 5 909 5 892

Insgesamt 146 898 163 992,5
Dnrchgang8versand nach der Oberelbe nach

B e r l in ...................................................... 23 667,5 16 690
Zur Ausfuhr wurden yerladen.................... 4 770 6 735

K o h len e in fu h r  in  H am b u rg . Im Monat September
men heran:

1902
f

1903

yon Northumberland uud Durham
t

147 749 15S 337
„ Midlands . . 43 S42 40 051

Schottland . . 73 128 85 453
Wales . . . 11 052 16 575

an Koks . . . . 779 524
von Grofibritannien 276 550 300 940
yon Deutschland 150 993 167 259

zusammen 427 543 468 199
Es kamen somit 40 650 t mehr lieran ais in demselben 

Zeitraum des Yorjahres. Dio Gesamtzufuhren von GroB- 
britannien, Deutschland und Amerika betrugen in den 
ersten 9 Monaten des Jahres 1903 3 709 889 t  gegen 
3 407 000 t im gleiehen Zeitraum des Vorjahres, mithin 
in 1903 302 289 t mehr.

In den Produktionslandern, sowohl in Englaud wie in 
Deutschland. lag das Gescluift im allgemeinen recht 
gunstig. Der Hamburger Markt wurde unyorteilhaft be- 
einfluOt durcli den Eifer einiger Importeure, mit recht 
grofieu Żabien in der Einfulirliste zu erscheinen. Hoflentlich 
werden die Herren einsehen, daB dio Aufnalimeffihigkcit 
auch eines guten Marktes immerhin ilire Grenzen hat, und 
fur dio Zukuuft etwas vorsichtiger operieren.

See f rac l i ton .  Trotz des ungemein ruhigen Wetters 
konnten sich diese etwas von dom nun schon lange an- 
haltenden Tiefstand erholen, und notierten am Sclilusse des 
Monats ungefahr 3d. liOher ais zum Beginn.

F l u C f r a c h t e n .  Starker Andrang yon Gutem, ver- 
bunden mit sclilechtein Wasserstand, brach ten eine er- 
hebliche ErhOhung dor Frachten nach dem Inlandc.

(Mitgoteilt von II. W. Heidmann, Altona.)

V e rlcc lirsw escn .
W agen g cste llim g  fiir  d ie  im  R u h r- , O bersch lc- 

s iseh en  u n d  S aar-K oh len rev ie r b e leg e n en  Z echen , 
K o k ere icn  u n d  B rik e ttw o rk e . (Wagon auf 10 t 
Ladegowiclit zuruckgefuhrt.)

1903 Ruhrkohlen-
revier

Davon

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

Rheinhafen 
(23.—30. September 1903)Monat TaS gestellt gefehlt

September 23. 19 004 _ ( Ruhrort 14 683
24. 19 006 — Essen < Duisburg 9 333

„ 25. 18 928 — ( Hochfeld 1663
26. 19 191 —

” 27.
28.

2 369 
17 526

— ( Ruhrort 121
29! 18 171 _ Elberfeld < Duisbm-g 98
30. 17 957 ( Hochfeld 14

Zusammen 
Durchschnittl. 
f. d. Arbeitstag 

1903 
1902

132 152

18 879 
IG 531

r
1

25 912

Zum Dortmuiulor Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. 
Esson im gleiehen Zeitraum 30 Wagen gestellt, dio in der 
Ubersicht mit entlialten sind.

Fur andere Guter ais Kohlen, Koks und Brikotts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit vom 1.— 30. Sept. 1903 103 618
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offeub Wagen gegóii 82 830 in dersclbeu Zoit des Vor- 
jalires gestelH.

Der Versaud an Kolilen, Koks und iJrikotts betrug 
in Mengen von 10 t  (D .-W .):

Zeitraum
Ruhr- ° 1b,er-

kohleu- Tf  ‘ es'
revier Koh‘eu- ; revior

Saar-
kohlon-
reyicr*)

Zn-
sammou

10.-30. Sept. 1903 . . . 
1; geg. d. gl. 1 in nbs. Zahl. 

Żeitr.d. Yoij. | in Prozenten 
1 .-30 . Sept. 1903 . . . 
+  geg. d. gl. 1 iu abs. Zahl, 
Zeitr. d. Yorj. | in Prozenten 
1. Jan. bis 30. Sept. 1903 . 
+  geg. d. gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr. d.Yorj. | in Prozenten

2-1S 955 
-b 31 790 
■r 14,0 

491 079 
+  01567 
+  14,3 
4 125 251 
+497537 
+  14,3

78 393 
+  1251 
i- 1,0 

159 109 
+  3 072 
+  2,4 
1 302 000 
+  44 81.2 
+  3,0

38 341 305 089 
+  2 505 +  35 006 
+  7,2 +  10,8 

70 430 720 078 
+  5 257 +  70 490 
+  7,4 4- 10,7 

079 384 0 100 095 
4- 48 593 +590912 
+  7,7 |+  10,7

*) Gestellung des Dir.-Bcz. St. Johaim-Saarbrucken und der 
Reiehsoisonbahnen in Elsa(3-Lothringen.

A m tlich e  T av ifv e ra n d eru n g en . Mit dem 1. 10'
03 treten im oberschlosisch-Borlin-Stettiner Kohlonyórkolir 
neue Fraohtsatze nach Stat. der Strecke Barwaldo-Gramenz 
sowio ermaOigte Frachtsatzo nach einer Anzahl andorer 
Stat. dos Dir.-Bez. Stettin in Kraft.

Mit dem 1. 10. 03 werden die im Nachtrago VI zum 
Ausn.-Tar. 6 votn 1. .7. 01 onthaltenen Frachtsiitzo nach 
der Stat. Rothohuttc-KSiiigshof um 1 Pfg. fur 100 kg 
frmafiigt.

Am 7. 9. 03 sind im Saarkohlenverkehr nach Baden 
die imNachtr .  i l  zum .TarifN r. 5 onthąitenen Frachtsatzp 
nach Stat. Thalhaus in Kraft getreten.

Mit dem 1. 10. 03 sind im deutschen Eisenbahn- 
GiHortar. Teil I Abt. B naehstehende Positionen des Spez.-- 
Tar. I II  zu streichen: Braunkohlen, Braunkohlenkoks, auch 
pulyęrisiort, Braunkohlenbriketts und Braunkohlenkoks- 
(Grudokoks-) B riketts; Retortenkohlo (Rotortenkoks aus 
Leuelitgasfabriken) und Petroleumkoks; Steinkohlen, Stein- 
kohlenasche und Steinkohlenbriketts; Steinkohlenkoks, 
Steinkolilenkoksasche und Steinkohleukoksbriketts. In den 
Spez.-Tar. I II  sind aufzunehmen: Braunkohlen, auch
pulverisiert, und Braunkohlenbriketts; Koks aller Art, Koks- 
asche und Koksbriketts; Retortenkohlo; Steinkohlen, Stein- 
kohlenasche und Steinkohlenbriketts.

Am 1. 10. 03 werden die Stat. H0xel, Thalfang, 
Dhronecken und Rasclieid ais Empfangsstat. in den Ausn.- 
Tar. 6 fiir den Kohlenverkehr nach Stat. der Dir. - Bez. 
Koln und St. Joliann-Saarbrucken aufgenommen.

Yom 1. 10. 03 ab wird der Ausn.-Tar. 6 a fur 
Braunkohlen usw. auf den Yerkehr nach Rottweil i. B. 
ausgedehnt.

Mit dem 1. .10. 03 werden im ftborgangsvorkohr 
zwisclien den Stat. der Pyritzer Kreisbahnen einerseits 
und den Stat. der Dir. - Bez. Altona, Berlin, Bromberg, 
Halle a. S., Kattowitz, Magdeburg, Stettin und Stat. 
Hamburg L. B. andererseits fur Kohlen, Koks und Briketts 
in Ladungen von mind. 10 t  die Abfertigungsgebuhren 
um 2 Pfg. fur 100 kg ermafiigt.

Mit dem 1. 10. 03 werden die Fracłitsatze des Ausn.- 
Tar. vom 20. 8. 03 fiir Stein- uud Braunkohlen nach 
der Schweiz fiir den Verkehr ab Karlsruhe Hafon und 
Maxau teilweise ermafiigt.

Am 1. 10. 03 wird die Haltestelle Langheim in den 
oberschlosisch-ostdentschen Kohlenyerkehr einbezogen.

Am 1. I I .  03 tritt der Nachtrag III zum bfihmisch 
norddeutschen Kohleutar. in Kraft.

Mit dem 15. U . 03 wird Stat. Herzogenrath aus 
dcm Ausn.- Tar. 6 ausgeschiedon.

Am 1. 10. 03 erscheint fur den deutsch - danischen 
Kohlenverkelir zum A usn .-T ar. vom 1. 8. 99 der 
Nachtrag I.

Am 1. 10. 03 erscheint fiir don westdeutschen Privat- 
bahnkohlenverkelir zum Ausn. - Tar. C vom 1. 12. 99 der 
Nachtrag XIII.

Mit dom 1. 10. 03 werden fur die Friodeborger Kiein- 
bahn und die Kloinbalin Friedeberg - Alt - Libbehne im 
Ubergangsverkehr mit Stat. der prenC. Staatsbalmen fur 
Steinkohlen, Braunkohlen, Koks und Briketts bei Ladungen 
vou 10 t  die Abfortigungsgobflhren um 2 Pfg. fiir 100 kg 
ermafiigt.

Markt-bcriclite.
R u lirk o h len m a rk t. Es wurden an Kohlen- und 

Koks wagen im  Ruhrkohlenrevier arbeitstiiglieh, durch- 
schńittlich in Doppelwagen zu 10 t  borechńct, gestellt:

1902 1903
1.— 15. Sept. IG 334 1S 625

16.—30. „ 16 705 19 150

Die durchschnittliclie arbeitstiigliehe Zufuhr an 
Kohlen und Koks zu den Kheinhafen betrug in Doppel- 
wagen /.u 10 t  in

diesen dreiDuisburg ; Ruhrort Hochfeld Hafen zua.
1902 IDO:! 1!J02 1903 1902 11903 1902 1903

1 . -  7. Sept. 1108 1495 i ! 517 1995 305 I 391 2989 3881
8.-15 . „ 1023 i 1501! 1722 2000 252 I 340 2996 3844

10.—22. „ 1397:1465! 1705 2227 311 ! 365 3413 4057
23.-30. „ 1040 . 1347 : 2119 1 2115 293 ! 240 3152 3702

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im 
September am

1. 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 30.
2,68. 2,43. 2,17. 1,98. 1 ,89.2,14. 1,83. 1,02. l,50m . 

In der gunstigen Lage, die den Rulirkohlenmarkt 
im August auszeichnete, ist im September keine Ver- 
anderung eingętreten. Die Erneuerung des Kohlen- 
syndikats, die nach langen Vorverhandlungen auf Grund 
der Beschliisse der Zechenbesitzerversammlungen vom 
15. September und 1. Oktober auf yerbesserter und er- 
weiterter Grundlage erfolgte, wobei von den bislierigen 
jMitgliedern nur eine kleine Zeche den Beitritt ablehnte, 
diente naturgemafi dem Markte zur Beruhigung. Es 
steht nunmehr zu erwarten, dafi das Sydikat iu dem 
ganzen Umfange, wie es geplant ist, zustande kommen 
wird. Die Beschaftigung der einzelnen Zechen war 
ebenso wie die Abnahme seitens der flott arbeitenden 
Industrie sehr regelmfiGig. In der letzten Woche des 
Monats hatte der fallende Wasserstand des Rheins ein 
Naclilassen der Yerschilfungen nach dem Oberrhein żur 
Folgę, wiihrend die Yersendungen rheinabwarts durch-
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gehends sehr stark waren. Die leblmfte Nachfrage auf 
dem sfiddcdtscben Markte hut bereits zu einer Lichtuiig 
der Lager am Oberrhein gefuhrt. Bei den grofien 
Yersandmeńgen nach den Rheinhafen ist von neuem 
dieUnzulanglichkeit der Aufstellungsgleise im Duisburger 
Hafeh storend in Erschoinung getreten.

G a sk o h le n  waren andauernd gu t gefragt.
In G a s f la m m k o h le n  hat die lebhafte Natihfrage 

des Vormonats angehalten.
F e t tk o h le n  waren in den bestmelierten Sorten 

und groben Nussen besonder.s begehrt.
In M a g e rk o h le n  war die Nachfrage der Jahres- 

zeit entsprechend gut.
Der K o k s a b s a tz  hat im Monat Śeptember rund 

730 500 t  betragen gegen 722 000 t  im Yorinonat und 
608 000 t  im Śeptember 1902. Der tatsachliche Minder- 
versand gegen die Beteiligungsziffer stellte sich im 
Durchschnitt auf nur etwa 4 pCt. Der Absatz iu 
Hochofenkoks und der A bruf fur den Seeexport konnen 
ais befriedigend bezeichnet werden. Auch von GieBerei- 
koks und Brechkoks wurden mehrfacli Zusatzmengen 
vcrlangt, desgleichon fand die Erzeugung von Siebkoks 
schlanken Absatz.

Der G e s a m ta b s a tz  an B r ik e t t s  betrug im Sep- 
tember bei 26 Arbeitstagen 154 7 5 0 1 gegen 153 180 t  im 
August. Vom 1. Januar bis 30. Śeptember d. J . sind an 
Briketts 1324850 t  abgosetzt worden gegen 1184105 t  
in der gleichen Zeit des Vorjahres. Das Mehr fiir 1903 
betragt 11,9 pCt. Die Brikettfabriken waren aus- 
reichend beschiiftigt.

S c h w e fe ls a u re s  A m m o n ia k . Die englischen 
Notierungen bewegten sich zu Aufang des Monate in 
absteigender Richtung, erholten sieli jedoeh wieder, 
sodaG ihr Stand zu Ende des Monats mit L.< 12. 5. 
bis L . 12. 10. keine Anderungen gegen den Yormonat 
aufweist. Im  Tnlande bleibt die Nachfrage rege.

T ee r. Die Absatzverhaltnisse fiir Teer bleiben 
nach wie vor recht zufriedenstellend. Dem Bedarf 
kann durch die Erzeugung im hiesigen Bezirk nicht 
immer in vollem Umfange entsprochen werden.

B en zo l. In England hat sieli eine kleine 
Befestigung der Preise vollzogen, sodaB man gegen
wartig dort 9 |/2 d. fiir 90proz. und 7 1/.i  d. fiirSOproz. 
B enzo l notiert. Im Inlande zeigt der Bedarf eine 
geringe Zunahme.

E sso n er B orse . Amtlicher Bericht vom 5. Oktober 
1903, aufgestellt von der Bórsen - Kommission. Die 
Notierungen fur Kohlen, Koks und Briketts sind unveriiudert.

Der Markt ist ruhiger, aber fest. Die niichste BOrseu- 
Versammlung findet am Montag, den 12. Oktober 1908, 
naclnn. 4 Uhr im „Berlitier Hof“ , Hotel Hartinann statt.

B o rse  z u  D u sse ld o rf. Amtlicher Kursbericht vom
2. Oktober 1903, aufgestellt vom Bórsenyorstand unter 
Mitwirkung der Yereideton Kursmakler Eduard Thielen und 
Wilhelm Mockcrt, Dusseldorf.

1. G a s -  und  E l a m m k o h l o n :
a) Gaskolile fiir Leuchtgasbereitung 11 ,00— 13,00 JL
b) G e n e ra to rk o h le ......................... 10 ,50— 11,80 „
c) Gasflammfórdorkohlo . . . . 9 ,75— 10,75 „

2. F e t t k o h l e n :
a) F ó r d e r k o h lo ...............................  9 ,00— 9,80 „
b) beste melierte Kohle . . . .  10,50— 11,50 „
c) K ok sk o h le .......................... 9 ,50— 10,00 „

3. M a g o r e  Kol i l e :
a) F ó rd o r k o h le ............................... 7 ,75— 9,00 „
b) moliorte K o h l e ..........................  9 ,50— 10,50 „
c) NuBkohle Korn II (Anthrazit) . 19 ,50— 24,00 „

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

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

B. Erze :

1. Rohspath je nach Qualitat . . . .  10,70 JL.
2. Spateisenstein, gerósteter . . . .  15,00 „
3. Somorrostro f. o.b. Rotterdam .
4. Nassauisclier Roteisenstein mit etw

50 pCt. E is e n ....................................
5. Rasenerze f r a n c o ...............................

C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la . 10— 12 pCt. Mangan 67 „
2. Weifistraliliges Qual.-Paddelroheisen:

a) Rhein.-westf. Marken . . . .  56 ,,
b) Siegerlauder M a rk e n .........................56 „

3. S ta l i le i s e n ................................................ 58 „
4. Englisches Bessemereisen, cif. Rotterdam — „
5. Spanisches Bessemereisen, Marko Mudela,

cif. R o tte rd am ...........................................  — „
6. Deutsches Bessemoreisen . . 67 ,50— 68,50 „
7. Thomaseisen frei Yerbrauchsstelle 57 ,40— 58,10 „
S. Puddeloisen,Luxomb.Qual.abLuxemburg A5,go-ig,io „
9. Engl. Roheisen Nr. I II  ab Ruhrort . 64— 65 „

10. Luxemburger GieBoreioisen Nr. I II  ab
L uxem burg................................................. 52 „

11. Deutsches Gieflereieisen Nr. I . . 67,50 „
12- 1) » „ I I  —
13- « „ „ III  . . 65,50 „
14. „ H a m a t i t ...............................  68,50 „
15. Span. Hamatit, Markę Mudela, ab

R u h r o r t .......................................................  — „
D. S t a b o i s o n :

Gewolinliches Stabeison FluBeison . 110— 112 „ 
GowShnl. Stabeisen SchweiBoisen . . 120 „

E. Bloche .
1. Gewolinliche Bleche aus FluBeisen . . 130 „
2. Gewóhnlicho Bleche aus SchweiBoisen — „
3. Kcsselblccho aus FluBeisen . . . . 150 ,,
4. Kesselbleclie aus SchweiBeisen . . .  — „
5. F einb leche.................................................— „
Notierungen fur Dralit fehlen.

Der Markt fiir Kohlen und Roheisen liogt fest, wahrend 
Fertigfabrikate noch unter unzureichonden Preisen leidon. 
Nacliste Borse fiir Wertpapiere am Donnerstag, den 
8. Oktober, fur Produkto am 15. Oktober 1903.

A. K oh lon  und K oks.
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F ra n z o s isc h e r  K o h le n m a rk t. Die allgęmeine Lage 
des frauzSsischen Kohlenmarktes blieb im vergangenen 
Monat ohne weseutliche Yeranderung. Im Nord und Pas- 
do-Calais sind dio Zechen durchweg gut beschaftigt. Die 
Nachfrage in Industriebrand bleibt lebliaft, sodaB die 
Gruben nicht notig haben, neue Kundschaft zu suchen; sie 
sind im Gegenteil nicht in der Lago, regelmaBig zu lieforn, 
worflber die Verbrauchor schon im Laufe des ganzen 
Sommers Klage gefiihrt haben. Diese UnregolmaBigkeiteu 
in der Ablieferung werden solbstverśtandlich im Oktober 
und November noch schlimmer werden. Die Hausbrand- 
kohlen wurden sehr fest gehalten und mancher Hiindler 
und Yerbraucher war bemiiht, sich noch so weit ais móg- 
lich zu den billigeren Sommerpreisen einzudecken.

Die mageren Sorten sind etwas Stiller; man orlia.lt die 
tótes de moineaus 30/35 mm zu 29 Frcs. ab Nord. 
GieBoreikoks wird mit 24 — 26 Frcs. und Hochofenkoks 
mit 20— 22 Frcs. notiert, ' letztero Sorte ist auBerst rar.

Der Loiremarkt war dank der gewahrten PreisermaBigung 
von ca. 2 Frcs. pro Tonne etwas lebhafter wie in den 
friiheren Monaten.

Der Koks- und Brikettmarkt ist zur Zeit auBerst lob- 
haft und dio ganzo Produktion geht ohno Schwierigkoiten 
(lott ab.

Dio Gcsamtproduktion in Frankreich fur das crste 
Halbjahr 1903 betrug 17 333 418 t  gegen 16 194 515 t 
wahrend desseiben Zoitraumes in 1902.

Dio Preise sind zur Zeit folgende:

N o r d  und  P a s - d e - C a l a i s .
fur 1000 kg 

Fett Halbfett
Frcs. Frcs.

Stiickkohle 18 cm . . — 31,— Frcs.

O
D 1 ►—i
 

O
D — 32,— »

Tetes de moineaus (gewaschen) — 33,— ii

Gesiebte 5 c m .............................. 2 3 — — ii

„ 15 m m ............................... 22 ,— 29,50 a
Industrie-Fórderkohle 30/35 . 18,— 1 9 - ii

2 0 / 2 5 .  . 1 7 - 18.— a
Feinkohle 40 m m ......................... 1 5 , - 1 6 - ii

15 „ ......................... 1 4 , - 15,— jy

K e s s e lb ra n d ..................................... — 2 6 , - ii

Niisse 18/30 (gewaschen) . . . 2 3 , - 2 7 , - H

Schmiedekohlo 1. Qual..................... 2 4 , - — »
u a  2 . „ . . .  ■ 22, — ii

B r i k e t t s ........................ .....
K o k s .................................................
Brechkoks ...........................................

„ gesiebt 18/30 . . .
G ar d -B ez i r k .

S tfickko lile ..............................
NuBkohle II (gewaschen) 
S c lu n ied eg u tS .........................

2 5 , -
30,—
23,50

25,— 
. 2 2 -  

. 2 0 , -

32 ,— Frcs.
30 ,— ■.

Frcs.

L o i r o -B ozirk.
ii

2 5 , - bis 30 ,— Frcs.
Nusso I II  (gewaschen) 2 2 , - ;) 2 8 - ii
Niisse IV „ 2 1 - a 24 ,— ))
Malbrough . . . . 21,  — a 25,—
Grus 0 — 3 . . .  . . 19,— ii 21,— }}
Gaskohle........................ 18,50 a 2 2 , - ii
Schmiedekohlo . . . 2 4 , - a 2 5 , - H
Koks . . . . . . . 35,— jy 4 0 , - H

M e ta llm a rk t.
Kupfor, stetig, G.H. ó i L .  12 s. 6 cl. bis 55 L . 5 s. — d ,

3 Monate . . . 54 „1 5 ii ~ ~  ii H 55 n — ii
Zinn, ruhig, Straits 113 „ 15 H H H 117 a 2 » C

3 Monato . . . 114 „ 5 H " V ii 117 a 12 „ 6 V
Bloi, fest, weiches

fremdes . . . 10 „1 8 ii }) 11 a 6 3 >i
englisches . . 1 1 „ 5 ii ' V ii 11 a 12 „ G a

Zink, flau, G. O.B. 20 „ 7 ii 6 , ii 20 a 15 „ ■
bosondere Markon 20 „1 7 ii 6„ a 21 a a

N o tie ru n g e n  a u f  d em  en g lisch en  K o h len - u n d  
F ra c h te n m a rk t (BOrse zu Nowcastle-upon-Tyne).

Koh len  m a rk t .
Beste northumbrische 

Dampfkohle 
zweite Sorte . .
kleine Dampfkohlo 
Durham-Gaskohle .
Bunkerkohlo . .
Hochofenkoks . .

Tyne London . 
Hamburg 

— Cronstadt 
— Genua .

. 10 s. 4 '/2 cl. bis 10 s. 9 cl f.o.b.
0 » « » 9 „ 3 , ,  „

• 5 „ 3 „ » 5 „ w „
. 8 „ 3 „ » 9 „ -~  ii ii

8 „ 3 „ ii 8 „ 9 1) )J
• 15 „ 3 „ a a ~-  frei Tees
.i' r a c l i t e n m a r k t .
. . 3 s. 3 cl. bis 3 s. 6 cl.
. . 3 „ 7 ’/2 „ a % a io«/2„
• • 4 „ — a —  a — -
■ • i  „ 9 ii

4
a * a 1 0 % ,.

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

30. Sept. 7. Okt.

L.
yon
8. d. L.

bis
d. L.

YOll 
! *. d. L.

bis
d.

— — i 7/s — — 2 — — 17/r — 2
12 7 G — — — 12 5 — 12 7 0
— — £>V2 — — — — — 9V2 — — —
— — vy2 — — — 7V2 — — —
— — G‘/V — — — — — 6^2 — —
— — 772 — — 8 —

1
7 Vf 8

1 G — - — — 6 — -
— — l 7 16 — — iy . — — i7/ł6 ' — IV*
-- — 2 — -- — — — 2 — —
_ _ 1 — - — — — 1 — —

52 G — i 53 — ; — 52 — — 52 G

Teer p. g a l i o n ..............................
Ammoniumsulfat (Beckton terms) p. 
Benzol 90 pCt. p. galion . . . .
. .  50 „ „ „ . . . .
Tołuol ]>. g a lio n .............................
Solvent-Naphtlia 90 pCt. p. galion
Karbolsiiure GO pOt...........................
Kreosot p. g a l i o n .........................
Anthracen A 40 pCt.........................
Anthracen B 30—35 pCt. . . . 
Poch p. t. f.o.b.................................
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P ateutbcriclit.
Anmeldungen,

die wahrend zweier Monate in der Anslegehalle des Kaiserlichen 
Patentamtes ausliegen.

Yom 28. 9. 03- an.
5 b. F. 10 347. AntriebsTorrichtung fur Gestembohnnascbinen, 

bei denen der wirksame Stofi durch eine Feder erzeugt wird. 
Albert Fanek, Wien; Yertr.: A. Specht u. J Stuckenberg, Pat.- 
Anwalte, Hamburg 1. 29. 5. 02.

5 b. H. 28 773. Schlangenbohrer mit auswechselbaren, in 
einer sich keilfórmig Terengenden Aussparung des Bohrerschaftes 
cingesetzten Schneiaen. Wilhelm Hoos n. Bartsch, Ernst Beden. 
a. Ludwig Christ. Kaiserslautern. 25. 8. 02.

20 a. S. 17 732. Mitnehmer fur Seilforderwagen. Jacob 
Sorg, Dusseldorf, Huttenstr. 55. 9. 3. 03.

24 a. Seh. 20 473. Fenernng mit Sekundarlnftzutritt und 
regelbarer Bostflache. Bruno Schramm, Erfart, Wilhelmstr. 8.
8. 6. 03.

24 e. Sch. 20 249. Sanggaserzenger. Scheben & Krudewig,
G. m. b. H , Hennef a. d. Sieg. 20. 4 03.

27 b. H. 29 566. Yerfahren und Yorrichtung zur Erzeugung 
von Prefilnft mittels stoftweise in Bewegung gesetzten Anf- 
schlagwassers. Adolf Hein, Neu-Gersdorf, Sachsen. 22. 12. 02.

40 a. G. 17 342. Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung 
von Aluminium. Gustave Gin, Paris; Yertr.: B. Brockhues. 
Koln a. Rh. 2. 9. 02.

50 e. C. 11891. Yerfahren und Yorrichtung zum Kleinen 
von Kohlen nnd ahnlichen Steffen. Jeremiah Campbell, Newton, 
V. St. A.; Yertr.: AL Specht n. J. Stuckenberg, Pat.-Anwalte, 
Hamburg 1. 0. 7. 03.

Yom 1. 10. 03 au.
51). B. 30905. Hammerbohrmaschine mit elastiseher Schlag- 

wirtung. William Aiferd Boi u. Eugene Young Sayer, Denrer, 
V. St. A.; Yertr.: Fr. Meffert u. Dr. L. Seil. Pat.-Anwalte, 
Berlin NW. 7. 28. 3. 02.

35 a. H. 29 855. Sicherheitsvorrichtung fiir Fórderanlagen.
Ernst Hunger, KOln-Deutz, Tempelstr. 57. 4. 2. 03.

35 a. M. 21 298. Sicherheitsyprrichtung fur Fórdermaschinen. 
Mines de Bruay, Pas-de-Calais, Frankr.; Yertr.: A. Loli, Pat.- 
Anw., Berlin W. 8. 29. 3. 02.

40 a. M. 23 525. Yerfahren zum Anfbereiten und Kosten 
pyrithaltiger Zinkblenden; Zus. z. Anm. M. 22 032. Maschinen- 
bauanstalt Humboldt., Kalk b. KOln. 19. 5. 03.

50 c. B. 34 132. Pendelmiihle mit mehreren Pendeln und
mit zerreibender Wirkuug der Malilkorper bei nur einem zwang- 
laufigen Antrieb. Emil BarthelmeR, Neuft a. Rh. 11. 4. 03.

50 c. D. 13 393. ZerklcinerungsTorrichtnng mit ruckweise
bewegten Prismen und zwischen diesen angeordneten Stólieln. 
Yictor Durand, Paris: Yertr.: Friedrich Escher, Pat.-Anw.ilt, 
Koln a. Rh. 7. 3. 03.

50 c. T. 893-1. Walzenmuhle fur Zementklinker n. dgl. mit 
Terstellbaren Zufuhrungsplatten fur das Mahlgut. Philipp 
Walmcsley Tolhnrst u. Henry Skinner, Northfleet, Engl.; Yertr.: 
Pani Muller, Pat.-Anw., Berlin SW. 46. 22. 5. 03.

73. F. 17 435. Drahtseil aus sektorformigen Litzen mit 
geteiltem, im Qnerschnitt sektor- oder dreieckformigem Kern. 
Felten & Guilleaume, Carlswerk Akt.-Ges., Miilbeim a. Rh. 
30. 3. 03.

Gcbraucbsmuster - E intragnngen.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger voin 28. 9. 03.

1 a. 207 969. Verlade- und Klanbevorrichtung fiir Stuck- 
kohle, bestehend aus einer endlosen. mit Querstiiben versehenen, 
uber eine feste Rutsche. ein Klaubeband und eine beliebig senk- 
bare Rutsche gefuhrten Doppelkette. Friedrich Hempel, Walden- 
burg i. Schl. 0. 8. 03.

1 a . 208 24/!. Kohlengabel mit auswechselbaren Zinken. 
Mori Iz Flófiner, Dresden, Leisniger-Str. 38. 29. 8. 03.

20 d. 208 241. Rollenlager ftir Radsatze u. dgl., mit in eine 
Gitterbuchse eingelegten Rollen. Bergische Stahl-Industrie, G. 
m. b. H., Remseheid. 28. 8. 03

20 d. 208 242. Radsatz fur Gruben wagen u dgl., mit zwischen 
Raduaben nnd Achslagern eingesetzten Yulkanfiberringen. 
Bergische Stahl-Industrie, G. m. b. H-, Remseheid. 28. 8. 03.

20 d. 20S 305. U-Eisenrahmen fur Feldbahnwagen aus zwei 
gleichen symnietrisehen Halften. deren aneinander stoCende Enden 
dnrch U-eisenfónnig gebogene Bleche miteinander verlascht sind. 
Bochumer Verein fiir Bergbau und GulSstahlfabrikation. Bochum. 
28. 8. 03.

24 a. 207 907. Feuerbriieke fur Kesselanlagen mit Rancli- 
-rerzehrung in Holilkorpergestalt zur Rauchgasmischung und mit 
einer mit Dusen Yersehenen Decke fur den Gasaustritt. Hermann 
Grade, Unterwiek 14 a, u. August Burzlaff, Baumstr. 33, Stettin.
12. 8. 03.

24 f. 208 114. Gitterroststab. Yiktor Nettermann, Zittau. 
25. 7. 03.

24 f. 208 1 74. Yon einem  durch Kreisschieber regulierbaren 
Trichter selbsttatig beschickter, schrager Rost fur Feuerungs- 
anlagen mit einem durch eine Klappe verschlieCbaren Schlaeken- 
kanal an seinem Ende. Franz Kaczyński u. Johann Gnatowski, 
Warschau; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw.. Berlin N\Y. 0. 
29. 8. 03.

50 e. 208 187. Kugelmuhle mit Austragsoffnungen am einen 
Ende und Ruckfuhrung der Siebruckstande nach dem anderen 
Ende der Mahltrommel. John Frevmuth, Bromberg, Babnhof- 
strafie 89. 4. 10. 01.

59 a. 208 239. Transportable Handpumpe mit zwei Spritz- 
dusen, t o u  denen die eine zur Berieselung, die andere zur 
Zerstaubung des Wassers dient. Joseph Paris, Nantes; Yertr.: 
Richard Neumann, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 28. 8. 03.

Deutsche P aten te.
l a .  144 459, Tom 3. Dcz. 01. Leon  van  cle P u t t e  

in P a r i s .  Sckuttelhcrd zum Trennen w ul Konzentrieren 
eon Mineralień, metaUfuhrcnden Erden v . dgl.

Der Herd besteht ans einer Rinne oder schliefilich aus 
mehreren Grnppen von Rinnen. Die Rinnen werden wagerecht 
gefuhrt und in ihrer Langsrichtung geschuttelt. An quer- 
laufenden Łeisteu oder Rippen bieten sie dem abflie(3enden 
Materiał Widerstand. Bei den rasch wiederliolten Erschutterungen 
sinken die schweren Stoffe nieder und werden von den quer zur 
Flieforichtung des Gutes verlaufenden Rippen zaruckgehalten, 
wahrend das Wasser mit den leichteren Bestandteilen oben iiber- 
flieCt. Ist eine der Rinnen bis zur Hohe der Staurippen gefullt, 
so wird sie aufier Betrieb gesetzt und entleert. Die einzelne 
Rinne kann zweiseitigen AbflufS besitzen, in dem sie nach beiden 
Seiten offen und mit zwei oder mehr Qnerrippen versehen ist 
und in der Mitte ihrer Lange beschickt wird.

Auch bei einseitigem AbflufS kann die Rinne mehrere Quer- 
rippen besitzen, sie wird daan am einen Ende beschickt nnd 
hat dort eine hohe AbschluRwand. Die Figur zeigt einen Herd 
mit der letztgenannten Rinnenart. Ein rahmenartiges Gestell 
nimmt die Rinnen oder Kasten g auf. Die Abflusse aus den 
Kasten sind mit h bezeichnet die Einlaufrinne mit i, der Full
trichter mit k. Der Rahmen ruht mit Schuhen n auf Rollen m 
und wird durch eine Pleuelstange o uud ein Eszenter von einer 
durch Riemcn bedienten Welle lun- und herbewegt.

Die Masse verteilt. sich von einem oberen Plateau nach beiden 
Seiten nnd schreitet in der Pfeilriehtung durch den Apparat

fort. Durch den Kanał s am Boden fliefit das Wasser ab, 
wahrend die gewiinschten Stoffe in den Kasten zuriickbleiben. 
Die Rinnen oder Kasten g haben eine bedeutende Breite.

Ib . 144 821, vom 25. Nov. 00. K a r l  L e u s c h u e r  
in F r i e d r i c h ś s e g f e n  a. d. L ahn .  Ausfiihrungsform  
des Vcrfahrens der nassen niagnetischen Ańfbereiłung  
ron Sandcn und ScMiimmcn a n f stetig arbcilcndcn Tlerdcn 
diler A rt. Zusatz zum Patente 144 460 vom 9. Juni 00. 
Langste Dauer: 8. Juni 1915.

Das Yerfahren der nassen niagnetischen Aufbereitung nach 
Patent 144 ICO, nach welchem die feststehendo oder bewegliche 
Arbeitsflachę eines stetig arbeitenden Herdes unmittelbar magne- 
tisiert wird, ist nur ausfuhrbar, wenn die Arbeiteflache des 
Herdes ans irgend einem magnetisierbaren Stoffe besteht. Wird 
die Arbeitsflache nun von einem nicht magnetisierbaren Stoffe,
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wio IIolz, gebildet. so wird uuter dor Arbeitsflaclie des Ilerdes 
bezw. dem fiir dic Ausiibung des Verfahrens wesentlich in 
Betracht kommenden Teil desselben eine magnetisierbare Unter- 
lage angeordnet, dereń magnetische Wirkuug sich durch dio 
Decke hindurch auf das zu tronneude Gut iiuBert.

5 a . l i i  766, vorn 1. Nov. 01. Georg  S eh m id t  in 
Ber l in .  Schwengellose Ticfbohreinrichtmig, bei der die 
Stofsbewegung durch den Wasserschlag eingeleitet wird, 
naclidcm das Spulwasser le i einer bestimmten Burchflufs- 
gcscliwindigkcit ein Yentil geschlossen hat.

Das Rohrgestiinge a, welchcm das Spulwasser von einer 
Pumpe zugefiinrt wird, ist yermittels einer Kleminvorrichtung b 
und einc3 mit einer Drehyorrichtung yorsehenen Kugellagers c 
au dem Balken d dejrart angebracht, dafi cs sich mit dem 
letzteren bewegen kann und ein leichtes Drehen desselben mog- 
lich ist. Der dio Federn f tragende Balken i liegt fest, und ist 
zwecks besserer Fuhruug des Balkens d mitFiihrungsstangen m 
verselien. Dio Anzahl der Federn kann naeh Bedurfnis leicht 
vermehrt oder yermindert werden, jedoch muB dio Federwirkung 
der Federn so bemessen sein, daG sie unter dem EiuflnB des

Reaktionsdruckes des Spiil- 
wassers nnd des darauf folgen- 
den Aufschlages desselben einige 
Zentimeter nachgoben konnen. 
Zwischen dem Bohrgestange a 
und dem BohrmeiBeln ist ein 
Ventil k eiugesclialtet.

Die Wirkungsweise der Vor- 
richtung ist folgcndo:

Wahrend das Spiilwasser 
durch das Yentil li bozw. durch 
die verschiedenen Kanale des
selben flieBt, entlastet es durch 
den Reaktionsdruck, den es auf 
den Deckel des Spiilkopfes aus- 
iibt, die Federn, und bcwegt 
das Gestaflge mit dem MeiBel 
etwas nach oben. Hat das 
Spulwasser jedoch eine be- 
stimmte DurchiluBgeschwindig- 
keit erreiebt, so reiBt es den 
Kolben 1 des Ventils in die 
Hohe. Der Kanał 5 wird durch 
das obere, kugelformig ans- 
gebildete Ende des Kolbons 1 
geschlossen und so der Durch- 
gang des Spiilwassers unter- 
brochen. Das im Bohrgestange 
befindliche Wasser kommt somit 
plotzlich zur Ruhe, nnd gibt
seine Energie nach unten an 
den MeiBel ab, welcher hier- 
durch einen Schlag auf die 
Bohrlocbsohle ausfuhrt. Da der 
MeiBel mit dcm Gestiinge fest
verbundon ist, so wird das
ganze Bohrgestange nach unten 

bewegt, wobei nach Aufhoren des Reaktionsdruckes das Eigen- 
gewicht des Gestanges und des MeiBels zur Mitwirkung kommt. 
Ist das Spulwasser zur Ruhe gekommen, so offnet sich das 
Widdervcntil infolgo der Schwere des Kolbens 1, der Reaktions
druck tritt wieder in Wirksamkeit nnd dieser sowio die Prellung 
des MeiBels unterstutzen das Heben dos Gestanges durch die 
beim Niedergang desselben gespannten Federn f.

51). l i i  118, vom 9. Sopt. 02. R u h r t l i a l e r  Ma- 
s c l i i n e n f a b r i k  H. S ch w ar z  & Co. G. m. b. II. in
M u l h e i m  a. Ruhr .  Stofsende Gesteinbohrmaschine, bei
der dic D fucM uft durch Liingskanalc des Kolbens su 
den beiden Zylindern gefuhrt wird.

Dio Druckluft tritt durch den Stutzen 4 in den etwa in der 
Mitte um den Zylinder yerlaufenden Ringkanal 5. Dor letztere 
steht durch schriige OefTnungen G mit dem Zylinder in yer
bindung. Die Auspnffluft tritt durch dio Lócher 7 ins Ficie.
• FDer Kolben ist aus einem mit der Bohrerstange 3 aus einem 

uck bestohenden Kern 2 und einor Biichse 15 zusammengesetzt,

und besitzt Laugskaniile (j . und 10, welche abwechselnd am 
Yorderen und am hinteren Kolbenende munden. Dio Langs- 
kanale 9 bezw. 10 stehen dnreli Oelfuungen 11 bezw. 14 mit den 
Ringnuten 12 bezw. 13 des Kolbons in Yerbindung.

Diese ICanalanordnung ermoglicht eine solche Luftznfuhrung, 
ilaB die Luft 'in 'der einen Grenzstellung des Kolbons hinter 
diesen, in der anderen dagegen vor den Kolben tritt, indem 
einmal die Nute 13, das andere Mai die Nute 12 mit dem 
Luftzufubrungskanal 5 Yorbunden ist. Die Kanale sind derart 
angeordnet, daB die Maschine mit Espansion arbeitet.

2 4 a . U H 3 6 ,  vom 16. Aug. 02. F e rd .  S c h m i d t  
i n N e u s t a d t  a. d. H a a r d t .  Feuerung mit TJnter- 
besckickung mittels beweglichen Brenmtojjbehiiltcrs.

Vor der Feuerung a ist eine Oelfuung c imBoden angebracht 
und in der Mitte des Rostes e befindet sich der Fullstutzen f. 
Zwischen c und f ist der Brennstoffbehalter d hin- und her- 
verschiebbar.

Oeffnung c, Stutzen f und Behalter d haben die gleiche Weite. 
In dem Behalter d ist der Boden i auf- uud ab yerschiebbar, 
indem dic Stange r des Bodens i mit einem an der Mufle p

befostigten Ann gelonkig yerbunden ist. Mufle p ist mittels 
Keilnnt auf der Welle in verscbiebbar. Der Behalter d tragt 
seitliche, anf Rollen h gefiihrte Lappen g.
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Der gefullte Behalter d wird aus der gezeichneten Stellung 
mittels des Handgriffs 1 bis unter den Fullstutzen f geschoben 
nnd sodann mittels Stellhebels n die Welle m gedreht, welche 
die Mnffe p bei der Drehung mithimmt und infolge der Ilebel- 
Ycrbiuduug zwischen p und i den Boden i uach oben und damit 
den auf i liegenden Brennstoff in den Stutzen f druckt. Beim 
Zuruckńehen des Behiilters d bleibt der Boden i Yorlaufig in der 
gehobenen Lage.

2 r te . I l i  718, vom 7. Mai 01. Ł uc i en  G on ty  in 
M a rs e i l l c  u. S o c i e t e  G e n e r a l e  Des  I n d u s t r i e s  
K co no m iq ne s .  M ot e ur s  Cha ron  in P a r i s .  Yorrich- 
tung zur Erzcugang und llcgclung des fiir Saitggas- 
erzcugcr erforderlichen D am pflu f tg cmisc/ies. (Identisch 
mit der in der schweizerischeń Patentschrift 24 217 be- 
schriebenen Anlage, vergl. diese Zeitschrift X. 32, S. 773.)

In einem den Gaserzeugersehacht nmgebenden Kessel nimmt 
die uber das Wasser des Kessels streichende Verhrennnugsluft 
Dampf auf, aber nicht in hinreicher Menge. Der erforderliche 
Gelialt des Dampf-Luft-Gemisches an Dampf 1vird erst durch 
einen in einem zweiten Dampferzeuger entwickelten Dampf- 
zuschuB erreicht. Dieser Dampfentwickler wird durch die heifien, 
vom Gaserzeu^er kommenden Gase beheizt und gibt durch eine 
empfindliche. je nach der Warmo der erzeugten Gase, also nach 
dem Bedarf an Dampf im Gaserzeuger, sich einstellende Regelungs- 
Yorrichtung die gerade benotigte Dampfinengo zu dem Dampf- 
lnftgcmisch, welches nach Vorwarmuug durch die heiBen Abgase 
des Gaserzeugers diesem zustromt.

Der den Schaeht umgebende Mantelkessel ist fur sich allein 
nicht imstande, die Daihpflieferung dem wechselnden Dampf- 
bedarf mit der nOtigen Schnelligkeit anzupassen.

3 5 a . 144 09<j, vom 7. Mai 02. G u s t a v  W i e c k  in 
O b e r - H e i d u c k  b. S ch w ie n t o ch lo w i t z .  Versehlufs- 
vorrichtung fiir Fordcrschuchie u. dgl.

Die mittels Rollen 3 auf der Schiene 1 lanfende Schiebetur 2 
triigt den bei Tiirschlufi in den Verschlul3kasten 12 eintretenden 
YerschlnRriegel 1 mit den Einschnitten 13, 14. Im Kasten 12 
ist um 8 ein Gewicht 7 mit oberen Ansatz 34 und unterem 
beweglichen, zwischen Bolzen 11 gefuhrtcn Ansatz 10 drelibar 
gelagert. An der Ruckwand des Verschlufikastens geht eine 
gewichtsbelastete Stange 28 durch denselben, welche gegenuber

dcm Ansatz 10 des Gewichtes 7 einen entsprechenden Ein- 
schnitt 31 besitzt. Ueber den Kasten 12 ist in IG ein zwei- 
armiger Hebel 15 drelibar gelagert, der an seiiicm Yorderen 
Hebelarm den in den Kasten 12 rageuden Riegel 5 tragt und 
am hinteren Ann mit dem in 12 drelibar angeordneten Haken G 
und am Ende des hinteren Arrnes mit der Stange 17 ver- 
bunden ist.

Stange 17 reicht bis unter die Aufschiebebiihne und ist dort 
mit dem in 19 drehbaren zweiarmigen Hebel 18 Yerbunden, 
welcher mit dem Endriug 20 den zweiarmigen, um 22 drehbaren

Hebel 21 (Fig. 2) umfafit. Hebel 21 tragt an den mit dem 
Hebel 18 yerbnndenen Arm das Gewicht 27 uud ist am vorderen 
Ende durcli Zapfen 23 mit dem in Laschen 24 der Aufsatz- 
yorrichtung 25 gefuhrten Riegel 2G Yerbunden.

Setzt das Fordergestell auf die Aufsetzvorrichtung 25 auf, 
so wird das Gewicht 27 gehoben und die Zugstauge 17 infolge 
der Hebeherbindnng 21, 18 nach unten gezogen. Der Yorher 
iu den Einschnitt 14 fassende Riegel 5 wird aus dem Einschnitt 
herausgezogen und der Ilaken G legt sich auf den Yorsprung 3G 
liinter dem Einschnitt 13 des Riegels 1. Wird die Tur geóffnet, 
so fiilit das Gewicht 7 mit seinem unteren schweren Teil im 
Bolzen 8 nach linki und sperrt mit dem Ansatz 10 die Stange 28. 
Diese kann mit der Drosselklappe im DampEzufuhrungibhr der 
FOrdermaschine Yerbunden sein, so dafi bei geoffneter Tiir 2 die 
Dampfzufuhr abgeschnitten ist.

Beim SchlieCen der Tur 2 wird die Stange 28 wieder ent- 
riegelt und die Dampfzufuhr zur Maschine wieder freigegeben. 
Der vom Yorsprung 34 etwas angehobene Haken 6 fiilit in den 
Einschnitt 13 und sperrt die Tur. Bewegt sich die Forderschale 
nach oben, so fiilit das Gewicht 27 herunter und Stanie 17 geht 
nach oben. Haken 6 wird dadurch aus dem Einschnitt 13 ge
zogen nnd Riegel 5 in den Einschnitt 14 geschoben. Wegen 
der schragen Auflaufflache 35 am vordereu Ende des Eiu- 
schnitts 14 verschiebt der Riegel 5 dabci die Tur um einige 
Millimetcr nach rechts, so daf3 beim Wiederaufsetzen der Fórder- 
sehale auf die Aufsetzvorrichtung 25 und infolgedessen ein- 
tretender Herabbewegung des Hakens G derselbe auf den Yor
sprung 36 uud nicht in den Einschnitt 13 des Riegels 1 sich legt.

S 0 a . 114 620, nom 8. Dez. 01. C. H a a s e  in Zei tz.  
Verfahrcn und Tor richtung zur Vernichtung des Stauhcs 
bei der BrauńkoM en-Brikdtierung oder anderer brenn- 
barer staubfdrmiger oder gasfórmiger Stoffe.

Der Staub wird von den Stellen seiner Entstchung dauernd 
durch Rohrloitungen mittels Ventilatoren o. dergl. abgesaugt. 
Das Gemisch von Kohlenstanb und Luft wird deu Feuerstellen 
der Fabrik (Kcsselfeucrung) zugefuhrt. Um nun zu Ycrhindern. 
da(3 sich vou den Feuerungen aus das explosible Gemisch in 
den Rohrleitungen ruckwiirts fortsclireitend entzundet und da
durch eine Explosion verursacht, wird in der Zulcituug dicht 
vor der Einmiludung iu die Feuerung durch Einleiten eines un- 
brennbaren Gases oder yoh Wasserdampf eine Zone gescliaflen, 
durch welche sich die Flamme nicht ruckwiirts fortpflanzen kann.

Der Staub wird mittels des Yentilators c dem uber oder vor 
den Feuerungen b angeordneten Verteilungsrohr f zugefuhrt, 
von welchem Rohre g nach den einzelnen Feuerungen b ab- 
zweigen. Schieber h ermoglichen die Absperrung jedes dieser 
Rohre von der Hauptleitung. Parallel zur Rohrleitung f lauft 
ein Dampfrohr i , von welchem Zweigrohre k mit Absperr- 
Yentilen 1 abgebeu und in die Rohre g einmunden, indem sio 
dort in Diisen m endigen. Diese Dusen sollen nur eine innige 
Mischung der Staubluft mit Dampf in der Mischkammer p be- 
wirken. Die Absperrorgane sowohl fur die Staubluft ais auch 
fur den Dampf sind so mit einander Yerbunden, dafi beide nur 
gemeinsam geóffnet oder gesclilossen werden konnen.

S ic .  144480, xom 12. Marz 02. F r i e d r i c h  R u d e r t  
in Berl in.  FSrderband aus einer Iłeihe an den Eńden  
sich uberdeekender Platten.

Die an den Enden sich iiberdeckcnden Platten f sind je an 
einem zwischen den Treibketten a angcbrachten Quersteg e ge- 
lenkig befestigt und zwar derart. daB ein Uebergewicht nach 
hinten sich zeigt. Aufierdem besitzt jede Platte f hinten eine 
Rolle g oder dgl., die auf einer Schiene h des Geriistes c lauft 
und die Platte f am Kippen Y erhindert. An den Entladestellen 
erbiilt die Schiene h eine derartige Einbiegung, daf3 hier iede 
Platte f umgekippt wird.
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Um aber nicht standig an ilieser Stelle entladen zu miissen, 
wird liier die Schiene li aus zwei gelenkig mit einander ver-

Dor Vorschub wird der Vorrichtung durch eine sich mit 
einem Bund gegen den hinteren Gehiiusedeckel stiitzende 
Schraubenspindcl Q iu der Weise ' erteilt, dafi beim Drclicu

n den en, an den Enden der festen Schienenbalin angelenkten 
und mit einem Stellhebel k ausgerilsteten Teilen h li gebildet.

81 c. 144 523, voni 15. Juni 02. Priod.  K r u p p ,  
G r u s o n w o r k  in M a g d e b u r g - B u c k a u .  An beweg- 
lichen Tragorganen hungmdes oder um Zapfcn drehbarcs 
Lndc- und Transportgcfil fi fiir Masscngiiićr.

Das LadegefaG a wird durch [eine mit einer beweglichen 
Bodenklappe b yersehliefibare Bodenoffnung entleert.

Die Klappe b ist seitlich 
zur senkrechten Schwerpuukts- 
achse der Klappe an den beiden 
Zapfen c aufgehangt, so daB 
die Klappe in der Fiillstellung 
des Ladbgefiifies durcli ihr
Gewicht geschlossen erhalten 
wird. Der Druck des Forder- 
gutes yergrofiert dabei das
auf die Klappen schliefiend 

wirkontle. Moment.
Das ais Beispiel dargestellte, bei h zu fullende und au den 

um Rollen 1 des Gefiifies laufenden Seilen d hangende Lade- 
gefiifi a ist zum Yerladen von Kohlen aus Eisenbahnwagen in 
Schiffe geeignet und fa(3t eine Wagenladung. Das gefiillte 
Geflifi wird durch die Schiffsluke hindurch gesenkt und dicht 
uber dem Schiffsboden in die zweite dargestellte Stellung ge
bracht. Hierdurch wird die Klappe b sich senkrecht unter ihren 
Aufhangepunkt c zu stellen sucnen und gibt dann unter dem
Druck des Ladegutes die Bodenoffnung frei. Es kann so jede
schadliche Fallhobe yermieden werden. Soli die Entleerung bei 
einer bestimmten schragen Stellung des Gefafies erst eintreten, 
so wird die Sehwerpnnktlage der Klappe durch Anbringung von 
Gewichten rerandort.

Englische Patcnto.
0885, vom 29. April 02. A r t h u r  I l e n r y  Gilzon  

au f  dor  L a n c a s t e r  Gold M i n i n g  C om pan y  L im i te d  
boi K r u g e r s d o r p .  T r a n s v a a l .  Gesieinbohrmaschine.

Auf der Bohrstange A.' die in den Biichsen b bezw. b1 des 
Gehauses B gefiihrt ist, ist eine Buchse D derart aufgesetzt, 
dafi sich dieselbe frei um die Bohrstange drelien, jedoch auf 
derselben nicht verschieben kann. Zwischen einem Flansch d 
der Buchse D und einer sich gegen ein Kugellager stiitzende 
Scheibe d5 ist oine Schraubenfeder E angeordnet. Das Gehiiuse B 
ruht in einer zylindrischen Hiilse P ‘, welche ihrerseits in dem 
zylindrischen, yermittels einer Muffie p1 an dem Gestell zu bc- 
festigenden, Gehiiuse P yerschiebbar ist.

Der Autrieb des Bohrers erfolgt durch einen Elektromotor^F 
unter Yermittelung eines Zahnritzels I, zweier ZahnraderK K1, 
eines" Zahnkranzes J ,  einer Kurbelscheibe L uud zweier ge- 
bogenen Arme N in der Weise, dafi die Arnie N die Muffe C 
mit der Bohrstange A zuruckdriicken; die bei dieser Bewegung 
gespannte Peder E stofJt den Bohrer gegen das Gestein, sobald 
ein Ann N den Flansch d der Muffe C verlassen hat. Da sich 
beim Zuruckdriicken der Bohrstange die Buchse C infolge der 
Reibung der Arme N auf den Flansch d um die Bohrstange 
dreht, so entsteht zwischen dem Flansch d und den Armen N 
nur rollende Reibung. Infolge der Lange der Buchse D ist ein 
Kanten derselben, das durch den einseitigen Druck der Arme N 
auf den Flansch d entstehen konnte, ausgeschlossen.

Das Umsetzen des Bohrers geschieht yom Motor F aus selbst- 
tiitig und zwar durch Vermittelung einer Schnecke n, die in 
einer auf der Bohrstange A yorgesehenen Yerzahnung n1 
eingreift.

dieser Spindel vormittels einer Handkurbel, die sich gegen die 
Feder R legt, die Mutter q mit der Hiilse P< und dem Gehiiuse B 
in dem Gehiiuse P yorwiirts geschoben wird.

Das Gehiiuse B ist mit der Hiilse P 1 dadurch yerbunden,
dafi letztere an ihrem yorderen Ende verschiedentlich einge- 

. schnitten ist und ilurch einen Klemmring S an das Gehiiuse B 
angeprefit wird.

10 857. vom 12. Mai 02. J. P. W i lc o s  in Clovo-
land ,  O., Y. St. A. Kohlenstampf'maschine.

■ri 1. .■■■■■ 1° einem Geriist ist ein
Kohlenyorratsbehalter 7 gelagert, 

7 - aus welchem die Kohle durch
V ® d e n  Stutzen 12 und die Yer- 

teiler 13 in den Stampfkasten 9 
/  \  /  \  Elit. Der Stampfkasten wird

J auf dem Geleise 8 unter dem
Behalter 7 hin- und herbewegt, 

H -  —. wobei gleichzeitig die Stani pfer 1 \
8 i o u L in Tatigkeit sind. Ist der Kuchen

. fertig gestampft, so wird der-
/ / ” i6 ‘ selbe in bekannter Wóise vor

“ eine Ofenkammer gefahren und
nach Beseitigung der yorderen Stirnwand des Stampfkastens 
auf dem durch ein Załmradgetriebe 16, 17 bewegten Stampf- 
kastenboden 15 in die Ofenkammer eingefuhrt. Alsdanu wird 
die Ofentur niedergelassen und der Stampfkastenboden zuriick- 
gezogeu.

10 953, vom 13. Mai 03. O. N a g e l  in P a l m e r t o n ,  
Pen. ,  V. St. A. Verfahren der Zinkgewinnung.

Die Zinkerze werden mit Kohle und anderen Zuschlagen in 
einen Schachtofen gebracht und dort der Einwirkung yon cr- 
hitztem Wassergas ausgesetzt. Die mit den Abgasen abziehenden 
Zinkdiimpfe werden in Niederschlagkammern yerfliissigt oder 
durch Zufuhr von Luft in Ziukosyd iibcrgefuhrt.

11325, vom 10. Mai 02. F. S c h a c h t e b o c b  in 
Fo erdo  bei  G r e v e n b r o ic h ,  D e u t s ch la nd .  Yerfahrm  
zur Herstellung von SicJierheilssprengsto/fen.

Das Wesen der Erfindung besteht darin, dafi bei der Her
stellung von Sprengstoffen, welche hyrostopische Bestandteile 
enthalten, wie z. B. Ammoniumnitrat, Stoffe zugefugt. werden, 
welche einen erhebliehen Wassergehalt besitzen. Es soli dadurch 
yermieden werden, dafi die Sprengstoffmasse bezw. dereń hy- 

/ grostopische Bestandteile aus der Luft Wasser aufnehmen. 
Andererseits wird noch ein Zusatz von Glyzerin gegeben, dainit 
die fertigen Sprengstoffe beim Lagern keine Feuchtigkeit an die 
Luft abgeben konnen. Das Verfahreu gestaltct sich etwa in 
nachstehender Weise: Leim oder Deitrin werden mit Wasser 
oder Glyzerin aufgeweicht und dann in einem Dampfbad zur 
Lósung gebracht. Das hierbei yerdampfende Wasser wird ersetzt 
und der Losung Salpeter zugesetzt. Man lafit dann abkiihlen 
und fiigt bei einer Temperatur yon etwa 30° C. Nitroglyzerin- 
gelatine zu. Alsdann wird die Masse mit Starkemehl, Uellulose 
o. dgl. gemischt und gut durchgeknetet. Iu der Patentschrift 
sind mehrere Vorschriffcen gegeben.

P aten te der Yer. Staaten Amerikas.
723 814, yom 31. Marz 03. F r e d e r i c  E d m u u d

Bow ma n in M a n c h e s te r ,  E n g la n d .  Anlage zur Er- 
zeugung von Kraftgas.
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Der Esernnzntel I des Sasggasmćagos tragt la der Ifitte 
die feaerfesw Acskleidtuiz 2 nnd nmsehłiefli darcnter den Aschen- 
raxua 3 mit d«n bewegliehen R » t 5.

In eśa«tt Abstaade uber der feseifesten Aaskleilung be- 
findet jich die Gloełe 14 mit dem FSOiriebter 15. Die Yer- 
bramaBgsInft strónu Infolge der Saugwirkung des M 4m i im 
Zśefc-Z&ck durch die Kammer 17, wo de durch das AuspaSrohr 18

d «  Motors forgewarmt wird, sodann dnrch das Bohr 21 in den 
die Gloeke 14 umgebeaden Ringraum 10 des Gaserzeugers.

Dieser Kiugiaom wird jon  einem bis r i  einer besdmmten 
H-he srefallt gehaltenen Wa-serkessel gebildet, Y on dem Field- 
rohre 11 herabhangen und ein Kobr 9 unter dem Wasserspiegel 
nach anten abzweigt nnd in den Ringkessel cnter der fener- 
festen Auskleidung 2 mundet. Dieser Ringiessel steht wieder 
durch ein Rohr 9 mit dem Dampfraum des Kessels 10 in Yer- 
bindnng. Die Yerbrennungsluft wird in 10 mit Dampf bekden 
n n d  stromi dnrch das Eohr 22 unter den Rost-

Die erzeugten Gase werden ans dem freien Ringraum u d  ter 
dem Kessel 10 (dnrch einen Siebmantel gegen das Ofeninnere 
abgesdłlossen) dnrch ‘las Rohr 2 3 in die Wasch- u. Reinigungs- 
Yorricbtnng 25, 2>3, 27, 28, 29 in die Eipansionskammer 31 nnd 
von da dnrch da3 Rohr 32 in den Motor 19 gesaugt.

724160. vom 31. Marz 03. W i l l i a m  H. Cla rk  & 
F r a n k  J .  C n r r i e Y  in S a n  F r a n c i s  ko. Cal. Exzen- 
trischer TUfbohrmeifsel.

Der eizentrische Meifiel 53 bangt Yermittels eines Kopfes 22 
unter Zwischenschaltung eines Sjterrrades 20 nnd eines Kngel- 
lagers anf einer Platte 14, die ihrerseits Yermittels Rohren 12 
nnd 10 und einer Zwischenplatte U an einer Platte 9 aufgehangt 
ist. Die Platte 9 mit den rorstehend beschriebenen Teilen ist 
Yermittels zweier Seiłrollen 7 und zweier Seilschlaufen 0 an zwei 
Seilen 4 aufgehangt, die uber zwei Rollen 3 in der Spitie des 
Bohrgerustes zur ŃachlaGvorricłuung laufen.

Der Bohrbar24 ist Yermittels einer 
Stange 25 an einer Platte 41 befestigt, 
an weleher Yermittels einer Oese 125 
das uber eine im BohrgerSst gelagerte 
Rolle 28 laufende Schlagseii 27 angreift. 
An der unteren Seite der Platte 41 
sind drei unter 120° gegen einander 
Yersetzte Stangen 40 angeordnet, die 
bis in die unteren Teile der Rohre 12 
reichen und die mit Yentilkolben Yer- 
sehen sind.

Die Rohre 12 besitzen nnten Klappen- 
Yentile, die sich nach oben ulTner: und 
durch die bei der Aufwartsbewegung 
des Rammbars mit den Stangen 40 der 
Bohrachmaud in das Innere der Rohre 12 
tritt.

Der in die Rohre 12 eingetretene 
Rohrschmand gelangt beim Pall des 
Bohrbars und den damit Yerbundenen 
Niedergang der Stangen 40 durch die 
Kolbenventile der letzteren in den 
obereu Teil der Fiohre 40 und von 
diesen beim weiteren Fortgang des 
Bohrprozesses durch die Rohre 10 und 

die AusflnPjóffnungen 14 in den Behalter 45. Sobald letzterer 
gefullt ist, wird die Yorrichtung hochgeholt und der Behalter 
uber Tage entleert. Infolge der Anordnung der Bohrschmand-

‘Z *

pnmpen wird eine besondere Spulsnlage Yermieden. Das zur 
Śpiilung erforderlicbe Wasser wird in das Bohrloch hineinge- 
gossen.

Cm den Bohrer selbsttatig umzusetzen. sind in Angen 30 
der Seheibe 13 Hebel 31 befestigt, die an ihren nnteren Enden 
Speirklinken 38 tragen und die oben derart gebogen sind, 
dafi sie uber die s-rhrage Flachę 36 des Bohrbars 21 greifen. 
Sobald der Bohrbir angehoben wird, driickt derselbe die oberen 
Anne der Hebel 34 nach aufien. wodnrch die unteren Anne 
desselben dem Sperrrade 20 genahert werden und dasselbe 
Tennittels der Klinken 38 gedreht wird. Um den Eingriff der 
letzteren za 3ichern. sind Fedem 37 angeordnet, die die Sperr- 
klinken standig gegen das Sperrrad druckeu.

Beim Durchbohren weieber oder sandiger Schichten wird, 
on. zu Yerhuten, daC der Meilfel zu tief eingetrieben wird und 
sich festklemmt, durch Lócher 49 des Bohrbars ein Stift gestecit. 
Dieser greift beim Hochgehen des Bohrbars unter die Platte 13 
und heb; diese und damit den Meifiel, der durch die Stangen 23 
und die Platte 14 fest mit der Platte 13 Yerbunden ist, etwas an.

Um zu Yerhiudem, dafi die Platte 14 mit der Platte 15 iu 
Beriihrnng kommt, welche Beruhrung unter Umstanden eine 
Zertrummerung der ganzen Yorrichtung zur Folgę hatte, 
ist an den Seilen 4 eine Mefiplatte 48 angeordnet und an dem 
Seil 27 eine Markę 50 befestigt. Au? dem Stand der letzteren 
auf derMeGplatte kann die Entfemung zwischen den Platten 14 
und 15 ersehen werden.

724 671/, vom 7. April 03. C. E. D o l b e a r  in B o s to n .  
M a s s a c h u s e t t s .  Forrichtung zur eleJ;trostatischcn E rz-  
aufbereitung.

Von dem RuhmkoriTschen Funkenindnktor A werden die 
Platten B B aus leitendem StofTe mit Elektrizitat desselben 
Yorzeiehens. und die mittlere Platte C mit Elektrizitat des ent- 
gegengesetzten Yorzeiehens geladen

Die Platte C wird Yon den Platten aus nicht leitendem 
Stoff umkleidet.

Das zu trennende Genienge von Leitern und Nichtleitern 
fallt Yon den Trichtern J  uber die Yerteilungsrollen H und durch 
die Trichter G in breiten Sjómen von innen gegen die ge- 
ladenen Platten B. Die leiteuden Teilchen nehmen die Elek
trizitat der Platten B rasch an und werden nach der Mitte 
gegen c abgestofien. hier durch Fangleisten E aufgefangen und 
fallen an den Platten D herab in den Raum innerhalb der 
Leitflachen F.

Die nicht leiteuden Teilchen fallen unbeeinflnlJt oder fast. 
kauin beeinfluflt von der Ladung der Platten B auBerhalb der 
1’latten F  nieder.

StellYorrichtungen J, K erinoglichen die Ver;indernng der 
Xeigung und desAbstaudes der Platten B von einander je.nach 
der Eigenart des zu treunenden Gemisches.

Biicherschau.
D ie K a lk u la tio n  in. d e r  E isen g ie fse re i u n d  d e r  

G iefse re i-T ech n ik er in  se in em  B e trieb e . Yon 
Ingenieur Mfsserschmitt. Mit 67 iu den Test ge- 
druckten Figuron. Yerlag Yon G D. Baodeknr iu
Essen, 1903.
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Dor Yorliegendo erste Teil der III. Anflage ist jedom 
GicBoiei-Technikor kleinerer Betriebe zu cmpfehlcn. DaC 
die Kalkulation in vielen kleineren GieBereibetrieben stark 
Yernachlassigt wird, zeigen die Submissionsresultate der 
Yorschiedonon Aussclireibungen, welche fast stets uuver- 
hiiltnismSBig weit auseinander liegen, wahrend doch die 
Hauptsolbstkosten fur Rohoisen und Koks durch Syndikate 
fiir allo GieBeroion fast dieselben sind. Auf jeden Fali 
gibt ein eingehondes Studium dos genannteu Buchos dem 
Tochniker manche guto Auregung, dio Selbstkosten so 
gonau fostzustellon, wio dies bei dem vielseitigen Giofierei- 
botrieb mflglich ist.

Zeitselu-iftciiseliiiu.
(Wegen der Tltel-Abkurzuugen vergl. Nr. 2.) 

M inera log ie , G eologie.
Om g u l d f ó r o k o m s t e n  och g u l d v i n i n g e n  i F a lu  

g r u f v a  1881 -1902.  Von Witt. TekniskTidskrift. 26. Sept. 
Uber Vorkommen und Gowinnung you Gold in Falun.

T h e  ore d e p o s i t  a t  c o n t a c t ,  Nevada .  Von 
Purington. Eng. Min. J . 19. Sept. S. 426/7. 3 Abb.

P e t r o l e u m i u d u s t r i e  in Baku.  Ost.-Ung. M.-Ztg.
1. Okt. S. 397/8.

B e rg b a u te c h n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).
D ie W a s s o r h e b u n g  am F o r d e r s o i l e  in dem 

A n t h r a z i t - S t e i n k o h l e n r e Y i e r  P e n n s y l v a n i e n s .  B.
H. Ztg. 2. Okt. S. 484/6. 1 Tafelfigur.

On a p o r t a b l e  t a n k  for  w a t e r i n g  tho r oad -  
ways  i n min  os. Von Galloway. Proc. S. Wal. Inst. 
Vol. 23. Nr. 5. S. 349/56. 6. Fig. Das Wasser wird 
mittels PreBluft zentrifugal durch strahlenfórmig um eino 
drehbare, hohle Achse angeordnete Róhron aus einem 
fahrbaren Behalter ausgeschleudert.

R e p o r t  o f  th e  R o y a l  com mis s i on  on Coal  su p-  
pl ies .  L i m i t s  of  d e p t h  in m ining.  (Forts.). Coli. G.
2. Okt. S. 713/5. Wachsen der Temperatur nach der 
Tiofc zu, gróBte Tiefe, in welcher gegenwartig Kohle 
gewonnón wird, Miichtigkeit der Floze, welche in groBen 
Tiefen gobaut werden.

O r e - b r o a k i n g  a n d  s o r t i n g  on tho Rand.  Von 
Donny. Eng. Min. J .  19. Sept. S. 427/8.

M asch inen -, D am p fk esse lw esen , E le k tro te c h n ik .
S a u g g a s  und  S a u g g a s m a s c h i n e n .  Von Barków. 

Dampk.-Ub.-Z. 30. Sept. S. 768/70. 2 Textfig. All-
gememes uber Saug- und Druckgasgeneratoreu. Beschreibung 
von Sauggasanlagen: a. Generatoren. (SchluB folgt.)

D ie V e r b r e n n u n g s m o t o r e n  a u f  de r  D e u t s c h e n  
S t a d t e - A u s s t e l l u n g  in Dresdon  1903. Von Freilag. 
Dingl. P . J . 3. Okt. S. 627/31. 6 Abb. (Forts. folgt.)

K o r r o s i o n o n  an  D a m pf ke ss e l n .  Von Vage. Wioner 
Dampfk.-Z. Sept. S. 117/9. Anfuhrung der zu beaclitenden 
Punkte bei der Beurtcilung von Wasser auf scino Ver- 
wondbarkoit zur Kosselspeisung.

E i n i g e  neue  U b e r h i t z e r - K o n s t r u k t i n n e n .  Von 
Watkinson. Wioner Dampfk.-Z. Sept. S. 124/6. 11 Abb. 
Beschreibung neuerer Konstruktionen fur Land- und SchilTs- 
kossel.

M a n o m e t e r w a r t u n g .  Dampfk.-Ub.-Z. 30. Sopt. 
S. 772/4. 6 Textfig. Fehler iu der Manometer-Anoidnung
und in der Behandlung.

B o i l e r  c s p l o s i o n  a t  Darwen.  Eugg. 2. Okt. 
S. 472. Beschreibung einer Kessolexplosion zu Higher 
Wood Farm, Darwen.

D ie GroBe des W i n d d r u c k s  bei  der  B e re c l inu ng  
de r  S t a n d s i c h e r h o i t  von S c h o r n s te i n o u .  Von 
ClauBen. GL Ann. 1. Okt. 1903. S. 139/42. 1. Abb.

Les g r uos  de p o r t  e l e c t r i ą u o s .  You Franęois. 
Rev. univ. August. S. 141/200. Yergleich zwischen 
hydraulisch und elektrisch angetriebenon Kranen einerseits 
uud mit Dampf botriebenen andererseits.

H iitten w esen , C hem ische T echno log ie , C hem ie, 
P h y s ik .

H och of en  mi t  u n u n t e r b r o c h e n e m  R o h e i s e n - u n d  
S o h la c k en f l u B.  Von Bratke. St. u. E. 1. Okt. S. 
1082/89. 10 Abb.

N y metod  for  f r a m s t a l l n i n g  a f  g ó t  u t a n  pipo.  
Jernkont. Annal. bili. 9. Um Pfeifenbildung beim GieBcn 
zu Yermeidcn, ordnet man in Amerika dio Kokillen nn- 
mittelbar hintereinander an, so daB dor Stahl von einer 
in die and ero iiberlauft.

C r y s t a l l i z a t i o n  of  i ron and  s t ee l .  (Forts.) Am. 
Man. 24. Sept. S. 468/70. (Forts. f.)

S n a b b  motod for  k r a f v e b e s t a m u i n g  i j a r n  och 
s t a l .  Von Hjalm. Braunc. Teknisk Tidskrift. 26. Sopt. 
Verf. bedient sich zur schnellon Stickstolfbestiminung in 
Stahl und Eisen des sog. NoBler’schen Reagenzos. Bo- 
schreibung der Ausfuhrung und der Bereitung des Reagenzos.

S vafoe l  och m a n g a n s  in f l y t a n d o  pa s ta l .  Von 
Arnold uud Waterhouse. Jernkont. Annal. bih. 9. Der 
EinfluB you variierendem Schwefel- und Mangangehalt auf 
Stahl. Grundo des yerschiedenartigen Einflusses der beiden 
Sulfite auf Grund der Ergebnisse der chemischen sowio 
mikrographischen Analysen. Die Verfasser kommen zu 
folgenden Ergebuissen: a) Eisensulfit ubt auf Stahl oineu 
schadlichen EinfluB aus, derjenigo von Mangansulfit ist 
dagegen ziemlich gering; b) der schadlicho EinfluB des 
Eisensulfites beruht auf der Schraelzbarkeit, der starken 
Einschrumpfung und der Tendenz, Membranon, welcho 
Ferritzellen einschlieBen, zu bilden. Das Mangansulfit, 
dessen Schinelzpunkt hóher liegt, seigert dagegen bei 
hóherer Temperatur des Eisens in spharischen Kórpern und 
sehr selten in Netzform aus, weshalb es mechanisch auf 
das Materiał nicht einwirkt. c) Das Mangan wirkt Yor- 
zogernd auf die Ausseigerung von Eisen und Hardenit; 
was man bei normal abgekiihltem Manganstahl Perlit nennt, 
ist ein Gemcngo von grauuliertem Perlit und nicht aus- 
geseigertem Ferrit; d) die vollstandigo Ausseigerung des 
Ferrits aus einem mangelhaltigen Stahl kann durch lang- 
samo Abkuhlung entstehen, eine derartige Glfuiung wirkt 
aber schadlich auf dio Festigkeitsoigenschaften des Materials 
oin, insofern dessen Streck- und Bruchgrenze sinkt und die 
Kontraktion sich Yermindert.

Nouere  A u sf i i h r u n g en  von I l eb oz eug en  f u r  

H u t t e n  worke.  Mitgeteilt von der Duisburger Maschinou- 
bau-A.-Ges. Y orin . Bechein & Keotmann. St. u. E. 1. Okt. 
S. 1065/72. 11 Abb. (SchluB folgt.) GieOjfannenlauf-
krane, Blockzangenkrane fiir Tiefófen. Einsetzkrane fiir 
WarmOfen. Blocktransportwagen. samtlich mit elcktriscłiem 
Antriebe fiir Laston von 3 bis 80 t.
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Ooko-oven  p r a c t i c e .  Vou Louis. Engg. 2. Okt.
S. 469/72. 9 Abb. Regtilierimg der Vorbrennung und
Verfólung dor Temperatur iu de r . Koksofenpraxis.

H i g h  c x p l o s i v e s ;  safo and econo.mical  mot l iods  
of  h a n d l in g .  Von Karkeet. Eng. Min. J . 19. Sept.
S. 429/30.

V o lk sw ir tse h a ft  u n d  S ta tistik .
W i r t s c b a f t l i c h e  und ind  ustr iel l fe V o r l i a l t n i s s e  

in don Y c r o in ig t o n  S t a a t e n  von Am er i ka .  St. u. E. 
1. Okt. 1903 (SchluB von S. 1032);  S. 1090/96.

D ie c h e m i s c h e  I n d u s t r i e  A m e r ik a s  au f  dem 
W e l t m a r k t e .  Cli. Ind. 1. Okt. S. 451/52 (SchluB). 
Dio amerikanische Ausfuhr von Chomikalion nach Europa 
entfallt fast ganz auf England, don deutschen Markt 
liaben die amerikanischen Fabrikate noch nicht zu orobern 
yermocht, die Einfuhr aus Amerika stagniert oder geht 
zuruck, in 1892 betrug sie 61 000 Doli., in 1902
51 000 Doli.

D io E l e k t r o c h e m i e  im J a h r e  1902. Cli. Ind.
1. Okt. S. 452. Ubersicht iiber dio Vcrandeningon auf 
dcm Gobiete dor ąngewandten Elektrochemio im letzton Jahr.

Germa n  i n d u s t r i a l  s y n d i c a t e  oxpor ience .  Ir. 
Age. 24. Sopt. S. 26 ff. Auszug aus britischen Konsular- 
bericliten iiber deutsche Syndikate.

Tlio U n i t e d  S t a t o s  S tee l  C o r p o r a t i o n  and  t h e  
o u t l o o k  for  th e  s to o l  t r a d e .  Ir. Coal Tr. R. 2. Okt.,
S. 1011/12. Yorzuge uud Nachteilo dos Trustsystems, 
orórtert im Hinblick auf den amerikanischen Stahltrust.

P l a n t  der  S t a h l t r u s t  e ino  i n v a s i o n  E u r o p a s ?  
N. Y. H. Ztg. 19. Sept., S. 13/14. Dio Frago wird ver- 
neint, donn es lioge fiir don Stahltrust gegenwartig koine 
Yeranlassung vor, ..sich um das mit Risiko und weuig 
Profit verbundone Auslandsgeschaft mehr ais gowShnlich zu 
bewerben."

A m e r i k a s  Z in n v o r b ra u c l i .  N. Y. lii  Z. 19. Sept.,
S. 11. Die Ver. Staaten vorbrauchen etwa 42 pCt. der 
Woltproduktion von Zinn, die sich in 1900 auf 85 125 gross 
tons belief.

S v e r i g o s  t i l l v e r k n i n g  och e x p o r t  a f  j a r u  och 
s t a l  a r  1903. Jernkont. Annal. bih. 9. Produktion und 
Export von Stahl und Eisen in Schweden pro 1. und
2. Quartal 1903.

G csetzgob u n g  u n d  V erw a ltu n g .
W a r e n v o r z o i c h n i s s o zum Z o 111 a r i f. Yon R. Krause. 

St. u. E. 1. Okt. S. 1103/6. Yorschlage fur das in Arbeit 
befimlliehe umtliche Warenvorzeichnis zum Zojltarif.

V  erk eh rsw esen .
D ie l ioues ton F o r t s c h r i t t o  de r  E i ś e n b a h n -  

t e c h n i k  im G e b ie te  d e s  Y e r e i n s  D o u t s c t ó r  E i s e n -  
b a h n y e r w a l t u n g e n .  Z. D. Els. V, 30. Sept. .S. 1141/4 
und 3. Okt. S. 1158/6*2. Hau der freien S.trocke, Babiihpfs- 
anlagen, Lolcomotiven uud Tender, Wagen, Wćrkstiitteu, 
Bahndienst, Fahrdienst, Signalwesen.

D or Su o z k a n a l  und  se ine ;  Y e r b e s s e r u n g e n .  
Gl, Ann. 1. Okt. S. 131/6. 5 Abb.

V ersch ied en es .
E r i n n e r u n g o n  e inos a l t e n  B e r g m a n n e s  aus  

don l e t z t e n  50 J a h r e n .  (SchluB von S. 1027.)

Von B. Schulz-Briesen. St. u. E. 1. Okt. S .-.1096/1102. 
1880— 1890 Besserung dor wirtschaftlichen Verhiiltiiisse 
an der Hand der Kohlenpreise nachgowioson. Stroik 1889. 
Verstaatlichung der Eisenbahnen. 1890— 1900 Zollgesetz- 
gebung. Zentralvorband deutscher Industrioller; Kolileu- 
syndikat.

Pcrsonallen.
Dio Erlaubnis zur Anlegung aufierpreuBischer Orden 

ist erteilt wordon: dem Geheimen Bergrat K r a b l e r ,  
zu Altenessen (Kóniglich Bayrischer Yerdienstordon voin 
hftiligen Michaol dritter Klasse), dem Horzoglich Sachsen- 
Altenburgischon Bergreviorbeainten B o h n i s c h  zu Alten- 
burg (Ritterkreuz zweiter Klasse des Herzoglich Sachson- 
Ernestinischen Hausordens), dem Generaldirektor und Re- 
prasentanten dor Gewerkschaft Kaliwerke _._,Gliickauf“ , 
Kommerziehrat Robert Mitser  zu Dortmund (Fiirstlicli 
Schwarzburgisches Ehronkreuz zwoiter Klasse).

Dem technischen Direktor der Śćhantung Bergbau- 
gcsellscliaft, Hermann M i c h a e l i s ,  zu Tsingtau, ist der 
KOnigliche Kronenorden dritter Klasse verlieheii worden.

Der Geheime Kommerzienrat Jt. T u l i  ist nach 
12 jahriger Tatigkeit. ais Generaldirektor dos Ilorder Berg- 
werks- und Hutten - Yereins am 1. Oktober d. J .  in den 
Ruhestand getreten. Seine Stelle hat der bislierige 
technische Direktor dor Dortimind-Gronau-Enscheder Balin, 
Regierungs-Baumeister B e u k e n b e r g  zu Dortmund, ubor- 
nomnieii.

Dor Ingenieur O s a n n ,  bisher Privatdozent an der 
Bergakademie zu Berlin, ist zum etatsimiBigen Professor 
an der verein. Bergakademie und Borgschule zu Claustlial 
ernannt wordon.

Der Borgwerksdirektor, Bergrat W i g g e r t  zu Hoinitz 
bei Saarbrucken, ist zum Oberborgrat ernannt und dem 
Oberbergamt in Breslau ais technisches Mitglied iiber- 
wiosen worden. An seine Stelle ist der Bergmeister 
F i s c h e r  in Gelsenkirchen, welcher zum Bergwerksdirektor 
ernannt wurde, getreten.

Dem Hiitteninspektor F r i c k  zu Claustlial ist unter 
Ernonnung zum Bergmeister die Revierbeamtenstello des 
Bergreyiers West-Essen vom 1. Oktober d. Js. iibertragen 
worden.

Der Bergassessor Wilhelm Mftller 1 ist zum Berg- 
inspektor im Bergrevier Sud-Bochum ernannt worden.

Herr Bergassessor Ericli M u l le r  ist m it dcm 
1. Oktober (ls. Js. unter Uberweisung an die Konig- 
liche Ilergwerksdirektion Saarbrucken in don Staatsdienst 
zuriickgetreten, liaclidem er 3 1/4 Jahre im Dienste des 
■Yereins fiir die bergbaulichen Interossen im Oberberg
amtsbezirk Dortmund ais standiger Vertreter des 
gesehaftsfuhrenden Vorstandsmitgliedes gewirkt hat. 
Er hat wahrend dieser Tatigkeit an allen den Verein 
bęschaftigenden Aufgaben m it groBem Erfolg rriit- 
gearbeitet.
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„Gluckauf", Berg- und Huttenmanriiśche Wochenschrift. 1903.



„ G l u c k a u f B e r g -  und Huttenmannische Wochenschrift. 1903. Tafel 50.

oiił^matischer An- und Abstell-Vorrichtung, 
Elektrisch angetriebener Luftkompressor m'ł ,, ,*afl Union„ in

ausgefuhrt von der Maschinenbau-Aktien-Gesellsciiatt »u


