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Corl ifs-Luft-Kompressor (System Ferd i nami Strnad).
Von M. K a u fh o ld , Diisseldorf.

Hier7.ii Tafel XX I.

Die heute im  allgemeinen iibliclicn Luft-Verdichtnngs- 

Masehinen lassen sich in zwei Gruppen eintcilen, in 

solche m it Druckausgleich und solche ohne denselben.

D ie ersteren sind dadurch gekennzeichnet, dafs zweeks 

Erhohung fder Yolumetrischcn Leistung die am Ende 

eines jeden Kolbenhubes im  schiidlichcn Raume zurtick- 

bleibende geprefste Luft in einem gecigneten Momente 

durck entsprechende Einriehtungen m it der auf der 

anderen Kolbenseite eben angcsaugtcn so in Verbindung 

gebracht wird, dafs mit Umgehung des Kolbens cin 

Druckausgleich zwischen diesen beiden Ycrschicden. ge- 

spannten Luftmengen eintritt, ais dessen Folgo die 

Spannung im  schiidlichcn Raume auf annahernd diejenige 

der aufseren Atmospharc sinkt, wahrend andererseits dic 

der eben angcsaugtcn Luft cntsprechcnd erhulit wird.

Das erneute Ansaugcn kann somit zwar friiher statt- 

finden, es ist dies aber m it einem Kraftverlust erkauft, 

weil dic Ycrdichtung der angcsaugtcn Luft nicht ron 

ihrer atmosphiirischen, sondern Yon einer infolge des 

Ausgleichs hoheren Spannung aus erfolgen mufs.

Diesen, unter Umstiinden ganz wesentlichen Kraft- 

verlust zu vcrmciden, bczwccken die Kompressorcn ohne 

Druckausgleich, welche sieli Yor denen der anderen 

Gruppe durcli sehr kleine schlidliche Rannie auszcichnen.

Hierauf fufscnd, liifst man d ie in  denselben Yerblcibcnde 

geprefste Luft sieli erst wieder bis au f den aufseren

Luftdruck ausdehncn und dann erst die Saugpcriode 

beginnen.

D ic Verdichtung nimmt dann direkt Yon der Spannung 

der angcsaugtcn Luftmenge resp. der der Atmosphare 

aus ihren Anfang.

Je  kleiner bei diesen Kompressorcn dic schadlichen 

Raume sind, um so schncller findet die Ausdehnung 

statt und um so eher kann frische Luft cingesaugt werden.

Zu  den Maschinen dieser Art, bei welchen man in 

der Lage ist, die schadlichen Raume auf cin M inim um  

zu reduzieren, und somit die Verdichtung einer be- 

stimmten Luftmenge mit hohem Yolumeneffckt und ge- 

ringstem Kraftaufwand Yorzunehmcn, gehiirt der Corlifs- 

Lnftkompressor nach Patent Strnad, von welchem bereits 

iiber 60 Ausfiihrungen vorlicgcn, an Iland  deren 

einer dieses System im nachstehcnden naher erlautert 

werden soli.

D ie auf der angehefteten Tafel und in der Test- 

figur 1 dargestellte Maschine —  von der Maschinenfabrik 

Hohenzollern in Diisseldorf gebaut —  vcrdichtct die 

Luft in einer Stufe auf 5 Atm . Ueberdruek m it nur 

einem Luftcylinder.

D ic  erforderliche Kraft liefert eine Verbund-Dampf- 

maschine —  Tandem-System — welche so m it dcm 

Luftcylinder oder, hier besser gesagt, m it der Ver- 

dichtiingsmaschinc direkt gekuppelt ist, dafe Dampf- und 

Luftarbcit getrennt an der gemeinsamen Achse wirkeri.



Die Hauptabmessungen sind:

Diameter des Luftcylinders . . . 630 mm

„  „  Hochdraekcylinders . 460 „

„ „ Niederdruckcylinders . 685 „

Gemeinsamcr Kolbcnhub . . . . 850 „

M inuten-U m drehungen.......................  2 5 — 85 „

Nr. 20. —

Bei der normalen Geschwindigkeit von 75 Um- 

drehungen saugt der Luftcylinder in der Stunde circa 

2150 cbm Luft an.

D a  die vorhandene Kesselanlage auf 10 A tm . Ueber

druck konzessioniert war und die Maschine Tag und 

Nacht zu arbeiten bestimmt ist. Wurde fiir die Dampf-
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maschine das Verbund-System gewahlt, von der Anlage 

einer eigenen Kondensation vorerst aber abgesehen, da 

spater eine Centralkondeusation Aufsteliung finden soli.

Fig. 2.

Das System Strnad ist dadurch gckennzoichnct, dafs 

die Yerteilung der Luft durch Drelischieber (Corlifs- 

Schieber) erfolgt, in denen die Riickschlagventile ge- 

lagert sind.

DurcJi die Lage der Schieber unmittelbar an der 

Kolbenlaufdache ergeben sich kleine schadliche Riiume, 

die das Arbeiten ohne Druckausglcich vorteilliaft gestatten.

Der Luftcylinder besitzt im  ganzen 2 Drelischieber, 

welche von der Kurbelwelle aus zwanglaufig durch ein 

Excenter in der auf der Tafel sichtbaren Weise in eine 

schwingcnde Bewegung versetzt werden. In  jedem
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Dio W irkungsweisc im  einzelnen liifst sieli an Iland  

von drei charakteristisćhen Schicberstellurigcn (Fig. 2,

3 und 4) leiclit verfolgen.

D ie Fig. 2 zeigt zunachst den Schieber wiibrend der 

Saugperiode; boi welcher dio Luft. aus dem Kanał S, 

eine geeignete Aussparung im  Schieber und durch C 

nacli dom Cylinder L  stromt.

Don Kolben denko man sich dabei von links nach 

rochts laufend. W ahrend er sich mehr und melir scincm 

Ilubendo rochts nahert, liahcrt sich auch dic Kante 1 

der Kante m immer mehr, bis genau im Ilubendc 1 m it 

m zusammenfiillt und die Saugperiode dam it beendet wird,

-Nunmehr boginnt der Kolben śęinon Lau f von rochts 

nach links, und die Vordichtung der eben in L  ange- 

saugten Luft nimmt ihren Anfang.

Wahronddossen bewegt sich der Schieber weiter nach 

links im  Sinne des Pfeiles und bringt die Riiękschlag- 

ventilo R , Fig. 3, m it dcm Cylinder in Vcrbindung, 

durch welchc nach beendigter Verdiehtung dio Luft 

vom Kolben nach dem Druckraum gcsclioben wird.

Dor Kolben nahert sieli inzwisclien immer mehr 

seinem Ilubendo links und der Schieber wechselt seine 

Richtung, indom er nach rcclits, Fig. 3 u. 4, sicii bewegt.

In  dem Augcnblickc, in welchem die Kolbcn-Totlage 

links erreicht ist, n im m t der Schieber dic Stcllung der 

Fig. 4 ein. D ic Yerdichtung i.«t beendet, zugleieh aucli 

die Riickschl|gvcntilc R  vom Cylinder-Innern durch den 

Schieber abgeschnitten. Dor Kolben scliickt sich nun 

zum Rucklauf nach rechts an, der Schieber liiuft in der

selben R ichtung 

sammenfallt. In  dieser Zeit ist dic im schiidlichen Raum 

inks Yerbliobono geprofste Luft |auf Atmospharendruck 

expandiert. Sobald Kante 1 iiber ni nach rechts hinauś- 

geht, tritt wieder der Saugraum S m it dem Cylinder L  

in Verbindung, und das an Ilan d  der Fig. 2 erlauterto 

Spiel boginnt von neu cm.

Die-Fig. 4 zeigte, dafs im  Moment der Kolbentotiage, 

zugleieh Beginn des Riicklaufs, die Ventile R  durch den 

Schieber zwanglaufig vom Cylinder-Innern abgeschnitten 

werden. Es ist das cin ganz besonderer Yorzug des 

Strnadschen Systems, da aus diesem Grundc die Ventilc 

unter keinen Umstand en durch riickstromcnde Luft bei 

schnellerem Gange zugcschlagen werden konnen, weil 

alle Massenwirkungen dadurch unschadlich gemacht sind.

Yom  Cylinder getrennt, giinzlich entlastct, und vom

I Kolben resp. der LuftYortoilung je tz t vo llig  unabhangig,

| kiinnen sic sich langsam unter dem Einflufe-der Be- 

■lastungsfedern auf ihre Sitze niederlaśson.

Die Ventile arbeiten daher vollkomntcn geriiuschlos, 

die Sitzflachen unterliegoń dam it zusammenhangend keiner 

Abnutzung und sind von aufserordentlieher Dauerhaftig- 

koit. Ais eine weitere Folgęjdieser Eigenschaft ergeben 

sich schmale Sitzflachen^dcrjiYentile und ein geringer 

Ueberdruck behufs Anhobcn derselben, sowie ais wesent- 

lichcr Gowinn die Zulassigkeit hoherer Tourenzahlen, 

mit welchen griifsere Dampfokonomic und billiger An- 

SchaffungSpreiś Ilan d  in Iland  gehen.

D ie Schieber, welchc leicht zugiinglich und heraus- 

nohmbar sind, arbeiten erfahrungsgemafs sehr leicht und 

m it sauboren Laufllachen, da sie alle Unreinlichkciten 

vor sich herschicben.

Fig. 5.

weiter, bis die Kante 1 m it m zu-

Schieber sind fiinf Ruckschlagventile R , Fig. 2 bis 5, 

gelagert.

4.

Durch dic Bewegung der Schieber wird abwechselnd 

das Cylinder-Innere L  mit dem Saiigkanal S resp. der 

aufseron Atmospharo und dem Druckkaual D  durch 

Ycrm ittelung der Yentile 11 in Yerbindung gebracht.
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D ic  Schiebcrspindeln besifzen kcinc. Stopfb.iichśen, 

sic sind vielmehr m it ehtsprechenden Bundcn auf dic 

Deckcl aufgćscljjiflen und halten, vom Luftdruck ange- 

prefst, dauernd diebt, so dafs sieli dic W artung von 

Stojifbiiclisen am Luftcyliudcr allein auf die der Kolbcn- 

stange ersfrcckt und sieli somit selir einfach gcstaltet.

Zur Abfiihrung derKompressionswarmewar Mantel-und 

Deckelkiililung yorgcschen; da diese E inrichtung sich aber 

liei sehncllerem Gangc der Masehine nicht ais wirksam 

genug herausstclltc, wurdoeiheEinspritzkiihlung noch ange

bracht, welche so eingerichtet ist, dafs das oingeśpritzte 

Wasser nur wahrend des Freiwerdens der W arn ie ,. in 

der Koniprcssionsperiode, und nur in solcher Menge in 

den Cylinder gelangt, dafs es Yollstandig verdanipft. 

Zwei kleine einfach wirkendc Piimpchen, von der Steuer- 

welle der Dampfmaschinc durcli Excenter betrieben, 

fordem das benotigte Einspritzwasser.

Die Zufiihrung der Lu ft erfolgt nicht in der ublicheii 

Weise durch eine Saugleitung, sondern durch einen ge- 

mauerten geraumigen K anał im Fundament, welcher 

unter dem Luftcyliudcr durch einen eiserncn Rahmeii 

seinen Abscblufs Iindet. A u f diesen Rahmcn, welcher 

m it dem Mauerwerk fest verankert ist, stiitzt sich der 

Luftcylinder derart, dafs cr sich ungehindert ausdchnen 

kalin.

D ie grofsen Abmcssungcn dieses Kanals ergeben cinc 

m it einer Rohrlcitung niemals zu erreichende, geringe 

Gescbwitidigkeit der zustromenden Luft, so dafs jeder 

Verlust durch Saugdeprcssion ausgcschlossen ist und etwa 

mitgcfuhrte Unreinlichkeiten Zeit haben, sich zu Boden zu 

senken. Um den E intritt grofsere,r Unreinlichkeiten, ais 

Blatter etc , in den Luftkanal zu vcrhindcrn, ist im An- 

fange desselben ein Rahmcn m it engmaschigem Draht- 

geflecbt und grolśer Oberflaehc eingebant; aufserdem 

bchufs Reinigung desselben eine Einstcigeoffnung, so 

dafs man wahrend des Betricbes den Kanał bis unter 

den Luftcylinder begehen und mittelst eines Spicgels 

dic Schicber dirckt beobachten kann. D a  sich in der 

Rcgel zwischen dem Maschinenfundamente und dem Ge- 

baude ein freier Baum  vpn selbst ergiebtj erhiilt man 

durcli Ueberwolben desselben auf sehr cinfache und 

billige Weise diesen erwahnten Luftkanal.

D ie Dampfmaschinc ist, wie gesagt, eine Yerbund- 

j\rascbinc, deren Cylinder hintereinander liegen und auf 

eine gemeinsame Kurbel arbeiten. Beide Cylinder sind 

m it Vcntilsteuerung ausgeriistet, welche dic nahezu ent- 

lastctcn Doppelsitzvcntile bethatigt. D ie Einlafsventile 

am hochsten, die Auslafsventile am tiefsten Punktc der 

Cylinder gelagert, werden beim Ilochdruck-Cylinder 

durcli eine, dem Yerfasser patentierte Prazisions-Stcuerung 

bewegt, wahrend sie am Nicderdruck-Cylindcr durch un- 

rundc Scheiben in der einfachcn bekannten Weise ge- 

steuert werden. D ie Steucrung des llochdruck-Cylinders 

ist in Fig, 6 dargestcllt.

A u f der durch konische Rader angetriebcńen Stcuer- 

wellc S sitzt ein Excenter E, dessen Stangc dic um  a

schwingendcn Lenkstangcn 1 im  Punktc b fafst. Zwischen 

den Stangcn 1 liegt, um  a drehbar, der Vcntilhebel v 

(passiver Mitnehmer!) und um  b drehbar die K linke k 

(aktivcr M itnehmer!), welch letztere vom Hebel h um- 

schlossen wird, der einerseits ebenfalls um  b drehbar 

ist, andererseits von der Stange c gcfafst wird. D ic  

Stange e grcift in r an dic Regulatorwclle an. Durch 

Heben und Senken dieses Punktes r, welches durch den 

Regulator geschieht, wird c gehoben und gesenkt und 

auch dam it die in geeigneter Weise m it diesem Ilebel 

kombinierte K linke k, welcbe dadureh den Hebel v 

friiher oder spiiter freigiebt, auf diese. cinfache Art die 

Fiillungen verandernd. Man kann sie yariabel von 0 bis 

90 pCt machen, in der Regcl begniigt man sieli m it 

einer griifeten Fiillung yon 65— 70 pCt.

Direkt an das Excenter E greift im Punkte d die 

Auslafs-Steucrung a n , welche in der aufserordentlich 

cinfachen Weise (siehe F ig. 5) mittelst Rollhebel die 

Auslafsvcntile bewegt.

A lle Bolzen der Steucrung sind glashart und die 

Augen m it geliarteten Biiclisen armiert, so dafe bei den 

m inimalcn Kraften, welche in dcm Mcchanismus und



-  561 - Nr. 29.

noch dazu immer in  demselben Sinne und central wirken, 

die Daucrhaftigkeit und Unempfindlichkeit dieser Stcuerung 

eine selir grofse ist. Zudem ist sie m it iliren wenigen 

Gelcnken von so grofser Einfaclilieit und Uebersichtlich- 

keit, dafs auch cin weniger gciibter Maschinist leicht 

damit umgehen kann.

Bchcrrscht wird die Stcuerung von einem Leistungs- 

llcgulator, Patent Weifs, welclier bei allen Toiirenzalilen 

die Ausnutzung des vollcn Uampfdruckes und des 

giinstigsten Fiillungsgradcs ohne jedwede Drosselung 

geśtattet. Dieser Regulator, zwanglaufig m it Riidern 

angetrieben, ist so eingerichtet, dafs er dic Stcuerung 

Śeibstthiitig freigiebt sobald die Maximal-Tourenzahl 85 

erreiclit ist. Erstoro wird durch cin Gegengewicht solbrt 

auf 0 festgcstellt und somit die Maschinc zum Still- 

stand gcbracht.

Diese Vorrichtung ist insofern von grofsem Werte, 

ais bei plotzlichen Entlastungen —  Rohrbriiche etc. —  

ein Durchgehen der Maschinc unmiiglich ist. Sic arbcitet 

selir zuverlassig, so dafs der Maschinist voriibergchcnd 

ohne Bedenken das Ila u s  verlassen kann.

Zum  Ingangsetzcn des Komprcssors bei gefiilltem 

Windkessel —  also unter voller Belastung — dient 

cinc Vorrichtung in der Druckluftleitung, mittelst dereń 

der. Luftcylindcr au f Auspuff geschaltet wird. Die Ma

schine liiuft so lecr an und wird nach Errcichung ilirer 

Tourcnzahl von der aufseren Almosphiire abgesperrt nnd 

mit dcm W indkessel verbunden. Ein zugehoriges 

Sicherheitsventil verhindert jeden eventuellen zu hohen 

Druck.

D ie ganze Anordnung des vorstehend beschriebenen 

Komprcssors wcicht wcsentlich von der mcistens iiblichen 

ab, indem nur ein Luftcylindcr yorhanden ist. welclier 

durch cin Triebwrrk fiir sich direkt an die Kurbelwelle 

angeschlossen ist. D ic  meist ubliche ist bckanntlich 

die, dalś man die Dampfcylindcr in Zwillingsanordnung 

nebeneinander legt und hinter jedem derselben eincn 

Luftcylindcr aufstcllt, dessen Kolbcn von der verlangerten 

Stange des zugehorigen Danipfcylitiders bewegt wird.

Dieser Anordnung kann der Vortcil nicht abgesprochen 

werden, dafs beim Defektwerden einer Maschinenseite 

mit der anderen Iliilftc der lialbe Betrieb im Notfallc 

aufrecht erhalten werden kann. In  allen den Fal len 

aber, wo man eine zweite Maschine ais Rescrve aufstcllt, 

um den vollen Betricb zu siehern, kommt dieser Vorteil 

nicht mehr zur Geltung; es ist dann rat sam, sich dic 

Vorziige der vorlicgenden Anordnung zu Nntzc zu machen, 

von welehcn zum Sehlussc noch die Bede sein miige.

Bei der gcwohnlichen Ausfiihrung — Damj)f- und 

Luft-Cylinder hintereinander —  findet in jedem Trieb- 

werk etwa gegen Mitte H ub ein Druckwechsei statt, 

dadurch hervorgerufen, dafs zu Beginn des Ilubes der 

Dampfdruck seinen griifsten W ert besitzt, wiihrend um-> 

gekehrt dieses beim Luftdruck erst gegen Ende des Ilubes 

der Fali ist. W iihrend demgemafs in der ersten Ilub-

hiilftc das Gcstange treibend auf die Kurbel cinwirkt, 

mufs diese in dcm zwciten Teile das erstere hinter sich 

herziehen, die dazu erforderliclic Arbeit dcm Schwung- 

rad und der anderen Maschinenseite entnehmend. D ie 

Folgo dieser entgegengesetzt wirkenden Kriifte ist dann 

der erwahntc Druckwechsei, welchcr ein gutes Instand- 

halten der Lagcr erfordert.

Diese Thatsache veranschaulicht dcntlich das in F ig. 7. 

dargcstelltc kombiiiiertc Dampf- und Luftdruck-Diagramm

Fig. 7.

der ITalfte. einer solehen Maschine, in wclchem der 

Uebersiclitlichkcit halbcr nur dic freien Drucke ohne 

Riicksicht auf dic bewcgteji Masscn des Gestiingós ein- 

getragen sind, weil dicse bci dem iiblichen Iangsanien 

Gange das Resultat nur ganz unwesentlicli beeinllussen. 

In  dem Diagramm sind alle in dcm Sinne des Dainpfcs 

nach vorn wirkenden Kriifte von der Lin ie ox nach oben, 

alle im  Sinne des Luftdruckes und entgegengesetzt 

wirkenden dagegen nach unten aufgctragen.

Es stellt die Flachę x a b c d  den nach vorn gerichteten 

Dampfdruck, doe  =  d,ef, den entgegengesetzt wirkenden 

Komprc.ssionsdruck der anderen Kolbenseitc dar, ferner 

oxx ,o , den Reibungswiderstand der Maschine, dem 

Dampfe entgegen arbeitend, gx , h, =  ag , h, den Druck 

der expandiercndcn Luft des schiidlichen Raumes und 

scliliclślich dic Elache o ,g ik fo , den Luftdruck bei der 

Ycrdichtung.

D ie Diagramme oberhalb und unterhalb kombiniert, 

ergeben den freien Druck nach vorn =  x h |g|D x l, den 

W iderstand =  D d , ctO D ., und den Druckwechsei im 

Punkte D. Zuglcich stellt der oberhalb der Lin ie ox 

liegende schrafficrtc Teil der Arbeit dar, welche in der 

ersten Ilubhalfte uberschiissig ist, also vom Schwung- 

radc und der anderen Maschinenseite aufgcnommcn werden 

mufs, dagegen der unterhalb liegende seliraffierte den 

Ueberschufs an Widerstand in der zwęitćn Ilubhalfte, 

den das Schwungrad in Verbindung mit der anderen 

Seite zu uberwinden hat. Man sielit, dafs die Dampf-
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uud Luft-Arbeit der hintereinander liegenden Cylinder 

sehr schlecht mitcinandcr liarmonieren.

Zu dem Wechsel der Krafte gegen Mitte H ub , welcher 

nachtcilig au f Triebwerk und Lager einwirkt, kommt 

nun nocli dic dieser Anordnung eigene gewaltige und 

rapide Drucksteigerung an den toten Punktcn iiilolge 

der Addition von Dampf- und Luftdruck, welche den 

ersteren um ein Betrachtliches ubcrtrilTt.

Diese stolsartig auftretende Kraftw irkung im toten 

Punkt w irkt ebenfalls nachtcilig au f den Zusammenhang 

des Triebwerkes und erfordert eine iiberaus schwere 

Konstruktion desselben und des Gestells, wenn man sich 

vor hiuifigem Lockern der Lager und Briichen sichern w ill.

Ganz anders dagegen gestalten sich diese Yerhaltnisse 

bei dem vorlicgcndcn Strnąd-Kompressor dadurch, dafs 

Dampf- und Luft-Arbeit getrennt. an je  einer Kurbel 

arbeiten. An beiden Kurbeln treten die Druckwcchsel 

nur in der unmittelbaren Niihc der Totpunkte / ein in 

derselben sanften Weise, wie bei jeder guten Dampf- 

maschine, so dafs der Gang ein sehr weicher ist. Iloherc 

Drucke ais der jcweillge Dampf- resp. Luftdruck sind 

nicht yorhanden, so dafs die Konstruktion eine verhiiltnis- 

mafsig leicbte sein kann.

Bei richtiger W ah l der Kurbelstellungen zu einander 

kann man zudeni eine sehr weitgehende Ucbereinstimmung 

zwischen Dampf- und Luft-Arbeit herbeifiihrcn und es 

erreichen, dafs’ die Period o des grofsten Dampfdrucks 

m it der des grofsten Luftdrucks naliezu zusammen- 

fallt, so dafs hier dem Schwungrad eine geringe 

Aufgabe zufallt, und man es sehr leichthalten kann. 

Diese Yerhaltnisse vcranschaulicht die Fig. S. welche

Fig. 8.

die kombinierten Drehkraftdiagrammc beider Kurbeln 

darstellt.

Das Diagramm fu Ist auf der normalen Geschwindigkeit 

von 75 Tourcn, dem Voreilen der Kurbel des Luft- 

cylinders um  45 ° und ist im Mafsstabe des Nieder- 

druckcylinders anfgezeiehnet. Es sind wieder die im 

Sinne des Dampfes wirkendeu Kriifte nach oben von 

der L in ie ox aufgetragen, w^elche einen abgcwiekelten 

Kurbelweg darstellt, die in i Sinne des Luftwiderstandes 

wirkenden nach unten.

Es stellt dar: Flacho a a b c d i: x o das Dampfdruck- 

diagramin, o x x |ol unterhalb ox den Reibungswiderstand 

des gesamten Kompressors und dic Flaclie ó ^ f g h ik o , ,  

von nach unten abgetragcn, das Drehfcrąftdiagramm 

des Luftwiderstandes. D ie unterhalb von ox liegende 

Flachę y o i i  der obcrhalb liegenden abgezogen, liefert. in 

den vertikal schraflierten Flachen die Ueberschufsarbeit 

des Dampfes, in den horizontal seliraffierten dagegen 

diejenige des Luftdrucks.

Mań sielit, dafs das Zusammenfallen des Dampf- 

und Luftdrucks in ziemlich vollkommcncr Weise erreicht 

ist, Ueberschufs und Minderarbeit sehr rcgclmafsig au f 

einander folgen und von. geringem Betrage sind.

W enn vorhin gesagt war, dafs das Diagramm fiir 

75 Tourcn entworferi sei, so bezog sich dies au f die 

in demselben berucksiehtigten Masscnwirkungen. Diese 

sind indes von so geringem Eindusse, dafs dic 

Riclitigkeit des Diagramms in sehr angcniihcrter W eise 

auch fiir andere Gcschwindigkeiten bestehen bleibt. 

D ie Folgę des Vorstehenden ist die Anwendung eines 

sehr leiehten Schwungrades, wie es auch die Textfigur 1 

erkennen liifst, und eine damit zusammenhangende 

geringe Belastung der Lager. D ic Anwendung nur eines 

Luft-Cylinders macht dic Maschine im ganzen einfaclicr, 

erhoht den mechanischcn W irkungsgrad, und ergiebt 

einlachcre Leitungen fiir Luft und Wasser.

Der Verfasser bchiilt sich vor, sobald sich dic Gelegcn- 

licit dazu bietet, ausfiihrliche Untersuchungen an den 

besprochenen Corlifs-Kompressor Yorzunehmn und die- 

sclbcn in cinem spiiteren Artikel zu YerdlTentlichen.

Ueber das Kies- oder Pyritsclmielzen.
Von A ke rb lo m . (Nach Tcknisk Tidskrift.)

In  den letzten Jahren begann in Nordamerika ein 

Schmelzprozefs festen Fufs zu fasścn, der dort Pyritic 

smelting und Pyritic smelting pro|ier genannt wird. Im  

allgemeinen wurde den Fortschritten desselben m it Mif<- 

traucn begegnet; trotzdem aber wenden diese neue 

Methode jetzt mindestens sechs vcrsćhicdenc ameri- 

kanische lliitten  werke an. Bisher sind iiber dieses Vcrfabreu 

nur wenige und zerstreute Angabcn bekannt geworden, 

weshalb wir dasselbe im nachstehenden liauptsachlich 

nach P e te r s  und H e r b e r t  L a n g  zusammenfassen. 

Das Kicsschmelzen ist im Mctallbiittenwescn schon lange 

bekannt, indem Schwefclkiesc der Bcschickung zngesetzt 

werden, um dadurch einen grofsen Teil wertloser Erz- 

bcstandteile los zu werden, dic man so in dic Schlacke 

iiberfiihrt, wahrend gleichzeitig Kupfer, Silber, Gold, 

Nickel etc. in einen Stein iibergelien. Ilierdurch jedoch 

versieht man das Schmelzgut ausścliliefslich m ii der er- 

forderlichen Schwefelmenge zur Steinbildung, Der neue 

Prozefs hat aber einen ganz anderen Zwcck; es gilt 

bei ihm namlich nicht allein, der Bcschickung dic zur 

Stcinproduktion niitige Schwefelmenge zuzufiihren, sondern
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man w ill hauptsachlich ohne Hiilfe eines jeden Brenn- 

stoffs durch die Verbrennung von Schwefel und Eisen 

die zum Schmelzen erforderliche W arnie erzeugen. Zum 

Unterscliied nennt deslialb S t i t c l i t  in Montana diesen 

neuen Prozefs eigentliches (propcr) Pyritschmelzen.

P e t e r s  hat Mitteilungen zusammengestellt, aus 

denen liervorgeht, dafs die Kokskosten beim ge- 

wohnlichen Steinśchmelzen im  Waterjacket (Wasser- 

mantelofen) durchschnittlich 60 pCt. der Gesamtkoeten 

erreichen. D ie Verminderung dieser Hanptkosten beein- 

flufst demnach das okonomische Endresultat ganz wcsent- 

licli; kann man Koks ganz ersparen, so erreicht man 

einen grofsen Fortschritt. Aber die Praxis lehrt, dafs 

dies nicht ganz zu erreichen ist; weniger wie 3,3 — 5 pCt. 

Koks vom Schmelzgutgewicht liifst sic keinesfalls zu. 

Braucht man vicl melir Koks, so ist das kein eigent- 

liches Kiesschmelzen, sondern ein gewijhnliches Stcin- 

schmclzen, bei dem ein kleinerer Koksteil durch den 

Schwefel der Beschickung ersetzt wird. Der gewohnliche 

Koksverbrauch der Waterjackets erreicht bis 16 pCt. 

vom Schmelzgutgewicht. E ine Ersparnis von 16— 3,3 

—  12,7 pCt. Koks vom Erzgewicht (ca. 79 pCt. der 

ganzen Koksmenge), d. li. ca. 47 pCt. der Totalkosten 

des Steinschmelzens miifste den ganzen Kupfcrniarkt 

wesentlieh beeiniliissen, wenn nur alle Erze fiir den 

neuen Prozefs brauchbar waren. Aber in Amcrika ist 

das nicht der Fali; auch scheint der Prozefs weniger 

ein Extraktionsverfahrcn fiir Kupfer ais fiir die Edel

metalle aus ihren Erzen zu sein.

Der Russe S e m e n ik o w  gilt ais der erste, der 1866 

vorschlug, Sulfide ais W;irmcquellc beim Kupferschmelzen 

anzuwenden, und M a n h e s  verwirklichte dies. Aber 

der eigentliche Bcgriinder des Kicsschmelzcns ohne einen 

anderen BrennstolT war J o h n  I lo l lw a y .

Der erste Versuch nach H o l lw a y s  Vorschlag wurde 

zu Penistone in einem gewohnlichen Stahlkonverter ge

macht und erwies die Durehfiihrbarkeit des Prozesses, 

zugleich aber auch die Unzweckmiifsigkcit des Bessemer- 

ofens hierzu. Man merkte bald, dafs das Schmelzen 

ohne Zuschufs von aufserer W arnie vor sich ging, 

aber dafs ein Ofen, in weichem der Betrieb zum 

Entleeren unterbroclien werden mufs, dazu un- 

geeignet war. I I o l l  w a y sagte deslialb voraus, 

dafs der pasśende Ofen cin abgeandcter gewohnlicher 

Schachtofen m it Herd und Formen sein werde; ein solcher 

auf Saulen errichteter Apparat, m it einem Ilerd aus einem 

Materiał, das von der Schlacke nicht allzu stark ange- 

griffen wird, miifste viel Erzeverarbeiten konnen, ohne dafs 

eine Beschiidigung des Ofens cintriite, und ldinnte in 

seinem Unterteil bei Bedarf leicht erneuert werden; es 

wurden wenig Rcparaturen niitig sein, da dieser Teil m it 

dem geschmolzenen Materiał in Beriihrung kiime. Vcr- 

wendete man feuerfesten Thon und Quarz wie beim 

Bessemern ais Futter des Ilerdes und kieselreichc Be

schickung, so wiirde die zerstorende Einwirkung des

Eiscnoxyduls neutralisiert, indem eine Schlacke von 

der Formel 2 R C S i0 2 entstiinde. So wiirde der Betrieb 

ein kontinuierlicher: das vorgewiirmte und heifsc Schmelz- 

gut siinkc bis zu einer Schmelzzone lierab, deren liohe 

iiber den Formen durch die Geblasemenge bestimmt 

wiirde, und der Abstich richte sieli naeli der Zusammen- 

setznng der Beschickung. D ie Schmclzprodukte, Steine, 

auch metąllisches Kupfer, konnten sieli unter den Formen 

ansammeln, wo sie vor dem Gebliise gesclititzt waren 

und wie gcwolmlich abgestochcn wiirden. Durch Fort- 

setzung der Oxydation au f Kuplerstein und Rohkupfer 

konnte man in letzterem Gold und Silber gewinnen. 

Ein geraumiger Seitenkanal, in der Kalie des obersten 

Ofcnteiles ausgeliend, sollte die, Gase ableiten, deren 

Temperatur man vorher dadurch herabsetzte, dafs sic 

durch die Beschickung gingen und sie bei geschlossener 

Gicht erhitzten. Man bcrcchncte, dafs ein solclier 30 

bis 40 Fufs hoher Ofen m it einem 1 cbm grofsen Herd 

imstande wiire, in 200 Arbeitstagen jahrlich 50 000 t 

Pyrite, beschickt m it einem gleichen Quantnm kiesel- 

reicherer Flufsmittel, durebzusetzen. Der Schmelzverlauf 

wiirde dabei folgender se in : durch die Gicht gelangt 

gliihender Koks in den Ofen und das Gebliise wird an- 

gelassen; die passende Beschickung von Sulfiden 

und Flnfsmitteln wird aufgegeben, und m it dem 

Schmelzen derselben brennt der Koks nieder. Sowie 

eine geschmolzene Sulfidschicht zu den Formen steigt, 

werden Gebliise und Siitze verstarkt. Letztere, iiber 

der Ofenschniclzzone befindlich, nelimen wahrend des 

Niedergangcs W iirme auf und vcrlieren dabei viel von 

ihrem Schwefel durch Ver(liiclitigung bevor sie schmelzen. 

M it dem Schmelzen beginnt viel Schwefelblei und etwa 

vorhandenes Schwefeleisen in dem starken Stroni von 

StickstofT und schwefliger Siiure iiberzudcstillieren. Je  

mehr die Gase im Ofen emporsteigen nim m t deren 

Temperatur durch Austreibcn ron Schwefel und Feuchtig

keit aus der Beschickung ab; au f dicsc Weise ver- 

fliichtigt wahrscheinlich mehr wie der halbe Sdiwefel- 

gelialt der Kiese. Das Sublimat, bestehend aus freiem 

Schwefel, Sulfiden und Oxyden, kann man in  geraumigen 

Staubkammern sam ni ein, in die der Seitenkanal miindet. 

Unten im  Hcrde greift die eingetriebene Geblaseluft 

das Schwefeleisen und Schwefelzink der Beschickung 

an, und so lange dcm ITcrde von diesen StolTen ge- 

niigend zugefiihrt wird, sollen keine anderen merklich 

oxydicren. E in Loch, nahe am hoehsten Herdniveau, 

gestattet den Schlackenabflufs. Der Betrieb wiirde kon- 

tinuierlich sein, so lange der Ofen ausha.lt, und die 

Hitze der abziehenden Gase konnte zur W inderwiirmung 

oder Dampferzeugung fiir das Gebliise benutzt werden. 

Die Schmclzprodukte kiinnten direkt in passende Flanun- 

ofen abgestochcn und daselbst dic Schlacke abgclassen 

werden, da sie nocli fliissig wiire, nachdem der Stein 

sieli zu Boden gesetzt, dessen Oxydation dann beendigt 

werden konnte.
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Abgesehen von der durch H o l lw a y  vorgeschlagcnen 

Grofse und Leistungsfahigkeit des Ofens wird das Kics- 

śclimelzen heute in der von ilnn vorgeschIagenen W eise be

trieben. Im  grofsen ganzen sind Ilollways Voraussagungen 

eingetroffen. Der modernę Wassermantelofen blieb ungefahr 

der angewendetc Ofentypus und entsehied die Frage von der 

Ofenausklcidung und der Schlacke. Eine direkte Ge

w innung von metallischem Kupfer im Schacbtofen mittels 

Kiesscbmelzen naeh I l o l lw a y  ist noch nicht vcrsucht, 

da praktische Riicksichfen dies verhinderten. Auch ist 

kein passender Flammofen zum Trennen von Stein und 

Schlacke zur Anwendung gelangt, und das Steinschmelzen 

im Konverter M a n h d s  wird ohne Zweifel seinen Platz 

behaupton.

I l o l lw a y  fafst dic Prinzipicn des Kieśscbmelzens 

so zusammen: D ie ganze in das geschmolzene Schwefel- 

eisen (Fe S) cingetriebene Luftmenge wird zur Oxydation 

yerwendet; ungefahr der halbe Schwefelgehalt des 

Kieses (Fe S2) w ird in lreiem Zustande durch die von 

der schnellen Oxydięrung der Sulfide entwickelte Hitze 

ausgetrieben ohne Anwendung eines andern BrennstolTs 

zur Geblaseerzeugung, wahrend der Schwefelrest, aus- 

gcnonimen den zur Stcinbildung notigen, ais schweflige 

Saure entwcicht. Fliichtige Sulfide, wie Schwefeleiscn 

und Schwcfelblei, destillieren m it dem Schwefel iiber; 

Eisen wird in Oxydul verwandelt, welches sich m it der 

Kieselsaure des Schmelzgutes zu Schlacke verbindet, 

wahrend Kupfer, Silber, Gold, Nickel etc. im Stein 

konzentriert wird. Ungefahr 0,8 bis 1,0 t nicht brenn- 

bares Materiał m it einer spez. W arnie von 0,15 bis

0,25 kann auf 1 t Kies zugesetzt werden, wenn 

man kalten W ind  anwendet und dic Operation 1000° 

W arnie notig hat. Diese Menge kann auf 1,5 — 1,7 t 

erhoht werden, wenn m it 500° heifiem W in d  geblasen 

wird. Solches nicht brennbare Materiał kann ais Oxyde 

verschicdene wertrolle Metalle enthalten ,' die nach 

doppelter Zerlegung im Bade m it Schwefeleiscn in den 

Stein gelien; so konnen Kupfer- oder Nickelsilikate in 

Sulfide umgewandelt und konzentriert erhalten werden 

Der neue Sclmielzprozefs kann fiir reiclie Kupfererze 

Yorteilhaft angewendet werden, wobei an Arbeit und 

Brcnnstoff vicl gespart w ird; die Anlagekosten sind 

aufserdein im  Vcrhaltnis zu der verarbeiteten Erzmenge 

gering.

Diese Grundprinzipien I lo l lw a y s  hat die Erfahrung 

lediglich aiisgearbeitct und vervollkommnct. 1881 wurde 

danach ein W erk in Serbien angelegt, aber dic naheren 

Beriehte iiber die Arbeit sind unzuverlassig. T e s s ie v  

de  M o t th e y s  gleichzeitige Arilage zu Commiens in 

Frankreich soli giinstig gearbcitet haben, wahrend ver- 

schiedcne andere Vcrsuche, wahrscheinlieh alle in 

Kpnrcrtern ausgefiihrt, scheinbar mifsgliickt sind. D a 

gegen ist dic Methode M a n h e s ,  die sich au f ganz 

dieselben chemischen Prinzipicn griindet, cin vorteilhaftcs 

Yerfahren. Blcisulfide wurden 1893 in England durch
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I l a n n a y  auf gleiche Weise verschmolzen und R o s in g  

hat 1892 das Bessemerprinzip zur Reinigung von 

Silber-Zink-Bleilegierungen angewendet.

I lo l lw a y s  Vorsehlag, Schwefelmetalle im Schacht- 

ofen zu bessemern, verwirklichte 1887/89 L aw . A u s t in  

erst zu Toston (Montana). Ihm  gebiihrt unzweifelliaft 

dic Ehre, der erstc zu sein, der m it einigem Erfolg 

das Kiesscbmelzen in grofserem Mafsstabe ausfiihrte. 

D a  der Tostonofcn ein niedriger Suluofen m it kleinem 

Querschnitt und gcwohnlichem Gebliise war, so waren 

die meehanischen Schwierigkeiten, veranlafst durch die 

Erzbeschaffenhcit, welches zerfiel und dekrepetierte, be

deutend; der yerfliichtigte Schwefel war auch zum 

Zusammenbacken geneigt. Nacli der Behauplung von 

x V u s t i n s  Gegncrn wurden die Versuche stets lin- 

systematisch gefiihrt; aber ihre Rcsultate ermunterten 

doch zur Fortsetzung. Der kalte W ind  wurde durch 

heifsen ersctzt; cin grofserer Bleischachtofen und ein 

passenderer W armwindapparat wurde angewendet; der 

ais Tiegelofcn zugestellte Bleiofen ward in einen Spur- 

ofen m it einem Ilerdboden aus Ziegeln und Masse um 

gewandelt. Dieser Boden ruhte au f Siiulen und trug 

die zwei Wassergcstelle, eines iiber dem andern. Das 

friihere Bleiofenwassergestellc behiclt man bei, erhohte 

es jedocli, um unter ihnen noch cin solches einsetzen 

zu kiinnen, das auch m it Formen vcrsehen war. So 

crhielt der Ofen 2 Formenreihen, die eine 12 Zoll iiber 

der andern. Ilie rn iit bezweckte man, entweder das 

fliichtige Atom Schwefel zu osydieren oder mittels der 

unteren Reihe den Stein zu konzentrieren, der vor den 

oberen Formen gebildet wurde, oder wahrseheinlich 

beides zusammen. Aber der vor den Oberformen ge- 

bildetc Stein tropfte natiirlich bei den unteren un- 

inittelbar yorbei und die Schmelzung bcschrankte sich 

auf dic obere Formenzone. Spater verstopfte man 

dic oberen Formen wieder und der Ofen wurde nun 

ein gewohnlicher Steinschmelzofen m it heifsem W ind . 

Zur Stein- und Schlackentrennung benutztc man 

aufscrhalb des Ofens einen Vorherd unter Beibehaltung 

des Spurofenprinzipes; d. h. das Gebliise ward beim 

Abstich nicht abgestellt und im  Ofen yerblieb kein 

Steinbad. 1889 erhielt A u s t i n  ein Patent auf einen 

Sulfidschmclzprozefs nacli I l o l lw a y s  Vorschlag und auf 

dic zu Toston gesammelten Erfahrungen. Dasselbe ent- 

liiilt eigentlich nichtsNeues, aufser einer Olenkonstruktion, 

dic nic zur Ausfiihrung kam. Das Neue dieses Ofens 

bildet ein wassergekiihltes Rohr, das in der Ofenmitte 

von der Giebt bis 14 — 2 0 " iiber dic Formen herab- 

hangt; darin sollten Kies und feinkijrniges Erz (Schlicgc) 

aufgegeben werden, wahrend der kicselreichcre Be- 

schiekungstcil in dcm Ofenringe zwischen der Schacht- 

wand und dem Rohr gesetzt wurde. Diese Einrichtung 

sollte das Zusammenbacken und Fcstpacken des Schmelz

gutes dadurch ycrbiiten. dafs der Zug und die Ilitze  

sich durch den ringformigen Ofenteil einen W eg suchen
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aolltcii, so dafe in dcm Rohre chor cin schwacher Zug 

nach unten zu herrschen wiirde; der Kies, der also beim 

Nicdergang nicht Yorgewiirmt wurde und nicht decre- 

petierte, sollte sieli gerade beim Anlangen in  der Schmelz- 

zone entziinden und oxydieren. Das sog. freie Schwefel- 

atom sollte auch erst dann frei werden und m it dcm 

Zugc fortgehen ohne durch seinen Wiederiihergang in 

dic feste Form in der Erzsiiule Versetzungen zu be- 

wirken. Austin aber begniigte sicii damit, selbst den 

Kies ohne Rohr in  die M itte und das iibrige Gnt an 

die W andę zu setzen. Erst ais die Tostonversuche 1891 

S t i t c h t  aus Montana iibernahm, erhielt dic Arbeit 

richtiges Geschick, und wurden die ersten verlafslichen 

Thatsach.cn iiber den W ert des Prozesses festgestellt. 

Die Resultatc bofriedigten so, dafe 1893 sechs Oefen 

m it zusammen fast 500 t tiiglichem Erzverbraueh in 

Nordamerika im Bctriebe waren. (Schlufs folgt.)

Dłcscls „rationcllcr Wiirmcmotor“.
Aus einem auf der diesjiihrigen Hauptversammlung des 

Vereins Deutscher Ingenieure gelialtenen Vortrag des 

Ingenieurs Diesel entnelimen wir nacli dem Bericiite in 

„Stahl und Eisen" folgendes:

Die Dampfmaschine ist bekanntlich eines der voll- 

kommensten Werkzeuge der modernen Industrie, an dessen 

Yerbesserung die bedeutendsten Ingenieure nnnmehr seit 

iiber einem Jahrliundert mit Erfolg gearbeitet haben. Dein- 

gegenuber erscheint es zuniichst iinverstiindlich, dafs bei 

gewoluilichen kleineren Maschinen. nur etwa 5 bis 6 pC t, 

bei den grofsten und kompliziertoslen allerhochstens 13pCt. 

der aufsiewandten Warme ais Nutzarbeit gewonnen werden. 

Die Grunde dafiir sind indes bekannt und nicht zu be- 

seitigen. Vorerst lassen sich hochstens 80 pCt. der in 

den Kohlen enthaltenen Wiirmemenge in den Dampf des 

Dainpfkessels uberfiihren. Von der Wiirmemenge des 

Dampfes lassen sieli im vollkommensten theoretischen Prozefs 

uberhaupt nur rund 30 pCt. in Arbeit verwandeln. Diese 

30 pCt. lassen sich aber praktisch nicht gewinnen; die 

Eigenschaften des Wasserdampfes, vornehmiich diejenige, 

bei Reriihrung mit metallischen Wandungen zu kondensieren, 

bedingen im wirklichen Betriebe so grofse Verluste, dafs 

von jenen 30 pCt. nur wiederum CO pCt. gewonnen 

werden. Sehliefslich wird die nunmehr auf den Kolben 

der Dampfmaschine ubertragene Arbeit noch durch Reibungs- 

verluste in der Maschine selbst vermindert, so dafs nur bis 

zu 85 pCt. davon auf die Arbeitsmaschine iibeitragen werden. 

So entsteht dann die schon angegebene aufserordentlich 

geringe Zahl von hfichstens 13 pCt. fiir die Nutzwirkung 

der Maschinenanlage.

Es sind nun von jeher Anstrengungen gemacht, Mittel 

zur besseren Ausnutzung der Brennstoife zu finden: ja, die 

Losung dieser Aufgabe kann ais vornehmstes Ziel der 

modernen Technik hingestellt werden. Mit besonderer 

Hingabe hat in dieser Richtung R. Diesel in nunmehr 

15jiihrigen Bemiihungen gearbeitet. Zunachst kam er auf 

Grund theoretischer Erwagungęjn zu einigen Fordęrungen, 

die zu erfiillen sind, falls die Yerbrennung eine bessere 

Ausnutzung der 'Wiirme ermoglichen soli, ais mittels einer 

Dampfmaschinenanlage zu erreiciien ist. Die erste und 

wichtigste dieser Foiderungen ist, dafs — abweichend von

allen bislierigen Verbiennungen fiir motorische Zwecke —  

die Verbrennungstemperatur, die vieł hoher ais die Ent- 

ziindungstemperatur liegt, nicht durch die Yerbrennung und 

wahrend derselben erzeugt wird, sondern bereits vor der 

Ziindung, und zwar lediglich durch Kompression reiner 

Luft. Die weiteren Foiderungen beżiehen sich auf die 

Einscliriinkungen des Kompressionsdrucks, die Errcichung 

einer allmahlichen Verbrennung ohne Temperatursteigerung 

und die Beinessung des Lufttiberschusses bei der yer

brennung. Diese Erwiigungen Diesels waren so eiuleuchlend, 

dafs seine Bestrebungen sowohl von Mannern der Wissen

schaft wie der Praxis Unterstutzung fanden. In erster

Linie ist hier Kommcrzieniat Buz, der Direktor der

Maschinenfabrik Augsburg, zu nennen; ihm schlofs sich 

bald die Firma Fried. Krupp an, und so entstand in 

Augsburg eine mit allen Mitteln der Wissenschaft und 

Technik ausgestattete Versuchsstation, in der seit dem 

Jahre 1893 planmafsige Versuche mit dem neuen Motor 

angestellt wurden. Zueist wurde ein verhiiltnisiniifsig ein- 

facher Motor konstruiert, um das eigentliche Yerbrennungs- 

Yerfahren durchzufiihren und die konstruktiven Einzelheiten 

zu erproben. Yon vornlierein war festgesetzt, dafs Ver- 

sticlie mit fliissigen, dann mit gasformigen und schliefslich 

mit festen (gepuherten) BrennstolTen zu maclien seien.

Man begann mit Petroleum, Da die in der Maschine 

auftretenden Kompressionsdrucke sehr hoch, wie bislang nie 

angewendet, waren, dabei zugleich hohe Temperaturen und 

grofse Geschwindigkeiten auftraten, so mufste fast jedes 

Organ der Maschine durch fortwalirende Umbauten seinem 

Zweck angepafst wetdeii. Nnch 2 Jahren konnte man 

dann daran gehen, den ersten Versuchsmotor auf Grund 

der bislierigen Erfahrungen so um/ubauen, dafs er wirklich 

betriebsfahig wurde. Dieser zweite Motor von 12 IIP 

war naturgemiifs noch sehr unvollkommen; niehtsdesto- 

weniger stellten die Ende 1895 damit erzielten Ergebnisse 

ihn sofort an die Spitze der heutigeń Warmemotoren. Dic 

Maschine hat monatelang auf die Transmission der Augs- 

burger Maschinenfabrik mit Petroleum wie mit Leuchtgas

gleieh gut und zuverliissig gearbeitet. Gegriindet auf die

neueren Erfahrungen wurde dann cin dritter, ganz neuer, 

konstruktiv vervollkommneter und einheitlicher Motor von 

20 IIP gebaut, der Anfang dieses Jahres mit Petroleum 

erprobt wurde. Die betreffenden Versuche sind von ersten 

Fachleuten Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs, 

teils Professoren, teils Abgeordneten industrieller Werke, 

angestellt und haben ganz iibereinstiminende Ergebnisse 

geliefert. Es stellt danacli fest, dafs der neue Motor alle 

bislierigen Warmemotoren in der Ausnutzung der Wiirme 

iibertrilTt. Zieht man einen Vergleich mit dem vorher fiir 

die Dampfmaschine gegebenen Werte, so ist der Wirkungs- 

grad des Dainpfkessels hier 100 pCt., da die ganze Ver- 

brennungswarme auf den arbeitenden Korper: die Luft,

iibertragen wird. Der theoretische Wirkungsgrad der Ver- 

wandlung von Wiirme in Arbeit ist 50 bis 70 pCt., also

durchsclinittlicli doppelt so hoch wie bei der Dampf

maschine. Dąyon werden 70 bis 80 pCt. wirklich ge

wonnen, also wiederum erheblich mehr ais bei der Dampf

maschine. Niedriger ais bei der Dainpfinaschine ist der 

mechanische Wirkungsgrad des neuen Motors mit 71 bis 

75 pCt.; doch ist mit Sicherheit zu erwarten, dafs er bei 

weiteren Ausfuhrungen sich steigern wird. Aber auch, 

wie. dio Sache heute liegt, erhalt man einen Gesamt- 

wirkungsgrad voii 26,6 pCt.; d. li, 26,6 pCt. Wiirme,
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mehr ais doppelt so vicI wie bei der besten Dampf- 

maschinenanlage, werden in nutzbare Arbeit ver\vandelt. 

Mit diesen Zahlen iibertritTt der neue Motor gleiclifalls 

weitaus die besten bisherigen Gas- und Petioleummaschinen. 

In der That betrug auch der Pelroleumverbrauch des Motors 

unter laufenden Betriebsbedingungen bei normaler Leistung 

nacli den łibercinstimmenden Ergebnissen aller Versuche 

nur 250 g fiir eine HP-Stunde.

Von den Yorziigen des neuen Motors sind die folgenden 

hervorzuheben:

Der spezifisclie Yerbrauch steigert sich bei abnehmender 

Leistung so gut wie gar nicht, eine Eigenschaft von weit- 

ragender Bedeutung, da ja  in der Wirklichkeit eine 

Maschine selten mit ihrer grofsten Leistung arbeitet;

die Maschine erhiilt in Bezug auf ihre Leistung sehr 

kleine Abmessungen;

die Leistung kann wie bei Dampfmaschinen durch 

Veranderung der Fiillung geregelt werden;

jede innere Verschmutzung ist beseitigt, weil die 

Verbrennung vollkommen ist und Ruckstiinde nicht bleiben. 

Wenn nach dem Gesagten der Motor fiir Petroleum 

voII entwiekelt ist, so ist doch sein Gebiet weit umfassender. 

Es ist schon erwiihnt, dafs er auch bereits mit Leuehtgas 

gearbeitet hat; Yersuclie hieriiber stehen bevor. Ihre volle 

Bedeutung wird aber die neue Maschine erst erhalten, wenn 

sie imstande sein wird, gcwohnliclie Steinkohle zu ver- 

werten. Fiir diesen Zweck ist in Augsburg ein grofser 

Verbundmotor fiir 150 IIP in Verbindung mit einem Kraft- 

gasgenerator in der Aufstellung begrilTen. Es ist niimlich 

von vornherein ais zweckmiilsiger anzusehen, die Kohlc 

zunachst zu vergasen und so ais Brennstoff zu benutzen, 

statt sie unmittelbar in staubformigeui Zustande im Motor 

zu verbrennen. Allerdings ist die Anwendung des Generators 

wieder mit Verlusten verkniipft, die etwa denen der besten 

Dampfkessel entsprechen; es liegen aber Griinde vor, an- 

zunehmen, dafs in nicht zu langer Zeit diese Verluste sich 

zum grofsten Teil noch werden beseitigen lassen. Hierauf 

miissen sich die Anstrengungen der Ingenieure richten, hier 

ist ein ergiebiges und dankbares Feld ihrer Arbeit, und 

es ist gar kein Zweifel, dafs die Yereinigung eines Gas- 

motors mit einem rationellen Wiirmemotor, dessen Betriebs- 

eigenschaften denen der Dampfmaschine iihnlich sind, die 

Frage des Ersatzes der Dampfmaschine ihrer Losung nalier 

bringen wird.

BergpoiizeiYerordnung des Oberbergamts zu 
Breslau voiu 10. April 1897.

Am 1. Ju li d. J .  ist im Oberbergamtsbezirk Breslau 

die nachfolgende unter dem 10. April d. J .  erlassene 

Yerordnung in Kraft getreten, durch welche die friiheren 

hinsichtlich der Wetterversorgung der Gruben und der 

Verwendung von Sprengstoffen bestehenden Yorschriften 

eine wesentliclie Abiinderung erfahren haben. Die neuen 

Bestimmungen beziehen sich in der Hauptsaclie auf die 

Zufiihrung griifserer Mengen frischer Wetter, die Isolierung 

der Wetterstrome fiir die einzelnen Bausohlen, die Sonder- 

bewetterung und die Unschiidlichmachung des Kohlenstaubes 

diirch Berieselung.

Artikel I.

Die Allgemeinc Bergpolizei-Verordnung vom 2. Januar 

1888 wird, wie folgt, abgeiindert:

W e tte rm enge .

A. An Stelle des §. 70 treten folgende Vorschriften:

§. 70. Die Menge der einer Schlagwettergrube in der

Minutę ziizufuhrendeu frischen Wetter mufs mindestens

2 Kubikmeter auf den Kopf der grofsten unteiirdischen 

Belegschaft in einer Schicht betragen, wobei ein Pferd 

gleich vier Mann gerechnet wird.

Die Forderung einer grofseren Wettermenge im einzelnen 

Falle bleibt besonderer Anordnung des Oberbergamts 

Yorbehalten.

§. 70 a. In allen Aus- und Vorrichiungsarbeiten im 

frischen Felde mussen mindestens 5 Kubikmeter reiner 

Wetter in der Minutę (tir den Kopf ihrer grofsten Belegung 

vor Ort gelangen.

Ausnahtnen sind fiir gasarme Flotze mit schriftlicher 

Genehmigung des Revierbeamten zuliissig.

F u h ru n g  der W ette rs trom e .

B. An Stelle des §. 74 treten folgende Vorschriften:

§. 74. Die Wetterfiilirung ist so anzuordnen, dafs

moglichst vielc selbstiindige Wetterabteilungen mit ab- 

gesonderten Wetterstromen geschaffen werden. Insbesondere 

mufs jeder Bausohle fiir sich aut' dem kurzesten Wege die 

erforderliche Menge (§ § . 70 und 70 a) frischer Wetter 

zugefuhrt und innerhalb der einzelnen Bausohlen der 

Wetterstrom stets aufwiirts geleitet werden.

Die Aufwiirtsfiihrung ist nur in den in der Auffahrung 

begriffenen Ueberhauen und Abhauen oder deren Parallel- 

ortern zuliissig. Sie kann von dem Kevierbeamten unter 

Vorbehalt jederzeitigen Widerrufes auch fiir andere Betriebe 

ausnahmsweise gestattet werden, wenn z. B. dic abwitrts 

geluhrten Wetterstrome niclit weiter in Gebrauch genommen 

werden sollen, oder wenn in einzelnen reichlich bewetterten 

Abbauortern starker Gebirgsdruck die Erhaltung besonderer 

Wetterabfiihrungsstrccken sehr erschwert.

Die Zuleitung von Wettcrn, welche bereits zur Wretłer- 

versorgung einer tieferen Sohle gedient haben, nach Betricbs- 

punkten einer oberen Sohle kann, wo sie sich nicht ver- 

meiden liifst, von dem Revierbeamten genehmigt werden, 

wenn auf dieser Sohle eine Auffrischung durch unmittelbare 

und ununterbrochene Zufuhrung geniigender Mengen noch 

nicht benulzter Wetter erfolgt.

§ . 7 4  a. In keiner Bauabteilung dilrfcn, bevor nicht 

fiir dieselbe der Wetterdurchschlag nach einer oberen Sohle 

erzielt und ein vorschriftsmiifsig beschaffener Wetterstrom 

hergeśtellt ist, die Grund- oder Teilungsstrecke weiter 

erliingł, Abbaustrecken getrieben oder Abbau gefiihrt werden. 

Der gleichzeitige Betrieb einer Grund- (Teilungs-) strecke 

und einer die Verbindung mit einer oberen Sohle bezwecken- 

den Strecke ist jedoch zuliissig, wemi der aus der einen 

dieser Streckeu abziehende Wetterstrom den Arbeitsort der 

anderen nicht beriihrt.

Die Wetterstrome, welche zur Bewetterung der innerhalb 

der Flotze ins frische Feld gehenden Aus- oder Vorrichtungs- 

arbeiten gedient haben, diirfen auf dem Wege zur Wetter- 

sohle belegte Abbaustrecken und Abbaubetriebe nicht beriihren.

§. 74 b. Ausnahmen von den Regeln des §. 74 Abs. 1 

und des §. 74 a unterliegen der Genehmigung des Revier- 

beamten.

B ew e tte rung  der O rts be tr iebe .

C. An Stelle der § .§ . 76 und 77 treten folgende 

Yorschriften:
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§. 76. Beim Abteufen von Scliiichteu sind Wetter- 

sclieider derart nachzufiiliren, dafs der Abstand der Schacht- 

sohle vom Ende des AVetterscheiders 20 m niclit ubersteigt.

Querschliigc, sohlige Strecken, Ueberhauen und — bei 

grofsercr Lange ais 15 ni —  auch Abhauen miissen .mit 

Parallelbetrieb oder unter Mitfiihrung fcster, d. li. an Sohle 

und Firste dieht anschliefsender Wetterscheider bergestellt 

werden. In Ueberhauen und mehr ais 15 m langen Ab

hauen mufs die Mitfiihrung von Wetterscheidern auch beim 

Parallelbetriebc vom letzten Durchhiebe ab erfolgen.

Bei den in Absatz 2 genannten Betrieben darf die 

Entfernung des Arbeitsortes voni letzten offenen Durchhiebe 

nicht mehr ais 20 m, vom Ende des Wetterscheiders nicht 

mehr ais 4 m betragen.

Auf eine Liinge von niclit iiber 15 ii i darf (las Ende 

des festen Wetterscheiders, wenn eine Beschiidigung desselben 

durch die Arbeit vor Ort zu besorgen ist, durch einen 

beweglichen Scheider (Wettervorhang etc.) ersetżt werden.

S ep a ra tv en  ti la l  i on.

§. 76 a. Statt durcli die iu §. 76 Abs. 2 genannten 

Eimichtungen konnen die Oerter

a) durch Sonderbewetterung mittelst Druckluft oder 

Druckwasscr in Lutten mit oder ohne Strahlapparate.

b) mittelst maschinell betriebener Ventilatoren 

mit frischen Wettern versorgt werden.

Dies mufs ,geschehen, wenn jene Einriclitungen (§ . 76 

Abs. 2) niclit ausreielien, um eine Ansammlung schlagemler 

Weiter sicher zu verhuten.

Zur Yersiiiikung des einein Orlsbetriebe zugefiihrten 

stiindigen Wetterstromes oder zur Sonderbewetterung von 

Betrieben in Fliitzen mit geringer Grubengasentwicklung 

kann aushiilfsweise auch Druckluft allein benutzt werden.

Handyentilatoren diirfen zur Sonderbewetterung nur 

insoweit Verwendung finden, ais sie geinafs § . 78 a Abs. 1 

ais ausschliefsliches Bewetterungsmitlel zugelassen sind.

Die in §. 76 a Abs. 1 bis 4 genannten Einriclitungen 

zur Sonderbewelterung mussen stets so weit nacligefuhrt 

werden, dafs dic Wetterversorgung des Arbeitsortes nicht 

der Diffusion iiberiassen bleibt.

S p e z ia lv e n t i la i io n .

§ . 76 b. Sofern es durch besondere Umstiinde (geringen 

Streckenąuersclinitt, starken Gebirgsdruck und dergl.) bedingt 

und ohne Gefahr thunlich ist, konnen an Stelle der Wetter

scheider bei Parallelbetrieb sowie in Querschliigcn und 

sohligen Strecken auch Wetterroschen (Wetterziige) oder 

ausreiehenden Querschnitt bietende Wetterlutten mit der 

Mafsgabe Anwendung finden. dafs die Entfernung des 

Arbeitsortes von der Ausmiindung des frischen Wetterstromes

4 m nicht iibersteigen darf.

§. 77. Ueberhauen, welche langer ais 30 m aiifgefaliren 

werden soilen, mussen unter Angabe der fiir ihre Wetter- 

yersorgung zu treffenden Einrichtungen dem Revierbeamten 

schriftlich bezeichnet werden.

H and  v e n ti 1 a to r e n.

D. Der § . 7 8  erhiilt folgenden Wortlaut:

§ . 78. Handyentilatoren diirfen —  abgesehen von 

den Fallen des §. 78 a Abs. 1 —  nur aushiilfsweise

entweder behufs Verstarkung des einem Ortsbetriebe zu- 

gefiihrten stiindigen Wetterstromes oder zur Beseitigung 

entstandener Schlagwelteransammlungen angewendet werden.

Ihre Benutzung ist stets nur auf besondere, iu das

Zeclienbuch cinzutragende Anweisung des Betriebsfiihrers 

oder dessen Slellvertreters zuliissig:

Sie miissen im frischen Wetterstrome aufgestellt werden. 

Dabei ist die Anordnung so zu treffen, dafs die zu ent- 

fernenden Wolter in den abziehenden Wctterstrom gefiihrt 

werden, ohne mit dem Wetterzuge in Beriihrung zu kommen, 

der zur Yersorgung des ventilierlen Ortes dienl.

Soilen durch den Ventilator Schlagwetteransammlungen 

beseitigt werden, so mussen sie in gefahrloser Weise und 

ohne noch betriebene Baue zu beriihren, zum Ausziehen 

gebracht werden.

§. 78 a. Die alleinige Benutzung von Ilandventilatoren 

zur Bewetterung ist zuliissig:

1. fiir W e t t e r d u r c h h i e b e  und fur Ab baust reck cn ,  

jedoch nur bis zu einer Liinge von im ganzen 40 ni vom 

letzten, offenen Durchhiebe, insoweit sie niclit durch den 

Revierbeamten ausdriicklich untersagt ist;

2. f iir  s o n s iig e  B e triebe 'nur mit besonderer schrift- 

licher Genehmigung des Revierbeainlen.

Hierbei ist die Bewetterung mehrerer Ortsbetriebe durch 

einen und denselben Handventilator unstatthaft; auch mufs 

der Handventilatorbelrieb wiihrend der Dauer der Schicht 

und —  bei Unterbrechungen —  wiihrend 2 Stunden vor 

Wiederbelegung der Bąuabteilung stiindig belegt sein.

Ais Yentilirer diirfen nur zuverl;issige und kriiltige 

Arbi iter bescliiiftigt werden. Dieąelbeu unterstehen der 

besonderen Aufsicht des Ortsiillesten, welchem sie jede 

etwa notwendig werdende Unterbrechung des Ventilator- 

betriebes sofort zu melden haben.

We t te r t l i  ii ren.

E. An Stelle des §. 80 treten folgende Yorschriften:

§. 80. WetterthUren mussen selbstschliefsend ein-

gerichtet sein. Zwecklos gewordene Wetterthuren sind aus- 

zuhangen.

§. 80 a Wo durch eine Wetterthiir ein lebhafter 

Verkehr stattflndet oder zu erwarten ist, das durcli zeit- 

weiliges Offenstelien einer Wetterthiir die Yerteilung des 

Wetterstromes ungiinstig beeinllufst oder die unausgesetzte 

Zufiilirung aiisreichender Wettermcngen (§§ . 70 und 70 a) 

zu Ausrichlungs-, Vorrichtungsortern oder belegten Abbau- 

betrieben beeintrachtigt werden wiirde, ist noch eine zweite 

Wetterthiir in solchem Abstaude vou der anderen anzu- 

bringen, dafs beim Oeffnen der einen die andere ge- 

schlossen bleibt

F. Der §. S3 kommt in Fortfall.

K o h 1 e n staub.

Artikel II.

Der §. 59 der Bergpolizei Verordnung iiber die An- 

schatfung etc. der Sprengstoffe voin 13. Ju li 1895 erhiilt 

folgenden Wortlaut:

In Flotzen, in welchen feiner irockuer Koblenstaub sich 

bildet, ist die Schiefsarbeit auch bei Abwesenheit von 

Schlagwettern erst nach Unsehadlichmachung des Kohlen

staubes mittelst griindlicher Durchfeuchtung auf mindestens 

10 m Entfernung vorn Schufspunkte gestattet.

Ais Sprengstoffe diirfen daselbst weder Schwarzpulver, 

noch andere langsam explodierende Sprengstoffe verwendet 

werden; auch die Benutzung von Guhr-Dynamit, Spreng- 

gelatine und Gelatine-Dynamit ist nur bei Anwendung von 

Sicherheitspatronen zuliissig.

Die Befreiung von yorstehenden Bestimmungen ist nach 

Befinden des Oberbergamtes fiir einzelne Fiotze, Gruben-
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abteilungen und Gruben auf Grund zuverliissigen Nacli- 

weises der Ungefiihrlichkeit des Kohlenstaubes derselben 

zuliissig.

Bei Aus- und Vorric!itungsarbeiten im frisclien Felde 

ist, wo Kohle im Streckenąuerschnitt auftritt, die Schiefs- 

arbeil der in Absatz 2 vorgeschriebenen Einschriinkung 

auch bei Abwesenheit von Schlagwettcrn und Kohlcnstaub 

unterworfen,

U n m it te lb a r  vor dem Wegthun eines jeden Schusses 

mufs durch sorgfaltiges Ableuchten festgestellt werden, dafs 

inncrbalb einer Entfernung von 10 Metern Ansammluijgen 

von Schlagwettern nicht vorhanden sind.

Artikel III.

Diese Verordnung tiitt mit dem 1. Ju li 1897 in Kraft.

Fiir die Ausfuhrung der nach Inhalt des § . 74, des 

§. 76 a Absatz 1 und 2 und des Artikels II Absatz 1 

derselben notigen Einrichtungen kann das Oberbergamt auf 

Antrag angemessene Fristen bewilligen. Der Antrag ist bei 

dem Revierbeamten einzureieben.

Vorstehender Polizei-Verordnung ist folgende Erliiuterung 

seitens des Oberbergamtos beigefiigt.

Zu §§ . 70 und 70 a. Bei Befolgung der Vorschrift 

des §. 70 a Absatz 1 hat die Betriebsleitung des Berg- 

werks darauf zu achten, dafs auch den im A b b a u  be- 

findlichcn Bauabteilungcn ausrcichende Mengen rei ner Wetter 

(§„ 66 Absatz 1 „der Allgemeinen Bergpolizei-Verordnung" 

vom 2. Januar 1SS8) zugefiihrt werden. Es mufs zu 

diesem Zwecke erfordcrlichenfalls eine Verstiirkung des 

Gesamtwctterstroms auch dann bewirkt werden, wenn von 

dem Oberbergamte die Forderung einer grofseren AVettermenge 

ais 2 Kubikmeter auf Grund des §. 70 Absatz 2 nicht 

gestellt worden ist.

Zu §. 74 Absatz 1. „Fiir sich" (im  zweiten Satze) 

bedeutet: Die den Bausohlen zugefiihrten Teilstrome diirfen 

nicht bereits zur Ventilation anderer Sohlen gedient haben.

Zu § . 7 6  Absatz 3 und §. 76 b. Unter „Arbeitsort" 

ist in Flozstrecken der Ortsstofs im ganzen Flotz und da, 

wo das Ilangende oder das Liegende nachgenommen werden 

mufs oder die Kohle in mehreren Bankcn hereingewonnen 

wird, der 0rtsj>t0ls in derjenigen Bank zu verstehen, in 

welclier der Kinbruch geschieht.

Zu §. 76 b. Es bleibt selbstversUindlich geśtattet, vor 

dem AnzUndcn der Schiisse den letzten Teil des Lutten- 

stranges zu entfernen, insoweit die Beschadigung desselben 

in Folgę der Schiefsarbeit zu erwarten ist. Sobald es ohne 

Gefahr thunlich ist, mufs aber der Luttenstrang wieder- 

hergestellt werden.

Zu Artikel II.

(§ . 59 der Bergpolizei-Verordnung vom 13. Ju li 1895 in 

dessen abgeanderter Fassung.)

Zu Absatz 1. Die Unschadlichmachung des Koblen- 

staubes mufs nicht mit Hiilfe einer Druckwasserleitung 

geschehen, vielinehr sind auch anderc Mittel zuliissig, 

sofern durch sie eine griindlichc Durchfeuchtung des Kohlen

staubes im ganzen Umfang der Strecke auf die vorgeschriebene 

Liinge erzielt wird.

Zu Absatz 3. Der Nachweis der Ungelalirlichkeit des 

Kohlenstaubes wird nur dann ais erbracht angesehen werden, 

wenn durcli Yersuche festgestellt ist, dafs der Staub selbst 

bci Atiwesenlieit von 2 pCt. Grubengas durch einen aus- 

blasenden Pulverschufs von 500 g Ladung nicht entziindet 

werden kann. Auch bei ErfUUung dieser Auforderung gilt

der Nachweis ais erbracht nur so lange, ais Sicherheits- 

lampen mit einem Brennstofic verwcndet werden, der einen 

Prozcntgchalt von 2 pCt. Grubengas in der Grubenluft 

noch sicher anzeigt.

Die Staubproben zu den Versuchen sind unter Aufsicht 

des Revierbeamten zn entnehmeii, von diesem zu bezeichnen 

und zu \;ersiegeln. Zu welchem Zeitpunkte und in welclier 

Yersuchsstrccke die Versuche ausgefiihrt werden sollen, 

mufs von der Werksverwaltung dcm Revierbeamten so zeitig 

angezeigt werden, dafs dieser in der Lage ist, den Yer- 

suclien beizuwohnen. Ueber ihr Ergebnis ist in jedem 

Falle eine Bescheinigung des Leiters der Versuche dem 

Revierbeamten vorzulegen.

Zu den Erląuterungcn zu Art. I I  Abs. 3 ist zu bemerken, 

dafs nach den bisherigen Versuchen auf der berggewerk- 

schaftlichen Versuchstrecke bei Gelsenkirchen die Gefahrlich- 

keit s a m t l i c h e r  dort untersuchten Kohlenstaubsorten fest

gestellt wurde. Jedenfalls wird die neue Bestimmung zur 

Ansteiiung umfangreiclicr Versuchc mit dem Staub der 

schlesischen Kohlenarten fiihren, dereń Ergebnis nicht ohne 

Interesse sein diirfte.

Technik.
Das M asch inenbohron  in  F a lu n  wird nach Jcrn- 

Kont. Ann. bereits seit 1873 ohne Unterbrechung vor- 

teilhaft angewendet; gegenwartig sind 4 bis 5 Maschinen voin 

Typus G ran s trom - L a rson  taglich 2 Schichten hindurcli 

im Betriebe. Eine Bekksche Universalkleinmeaus Pliosphor- 

bronze liiilt die Maschine am Stiinder fest. Die Bohrer- 

befestigung erfolgt mittels Keils am Kolben dadurch, dafs 

der konisch abgedrehte Bohrernacken in eine entsprechende 

Vertiefung im Kolben pafst. Die Maschinen treibt ein 

Schram-Kompressor mit fester Dampfmaschine, wobei die 

Luft auf 2,75 kg komprimiert wird und durch 10 cm 

weite Gufsrohre von der Lufiglocke iiber Tage zu 2 solehen 

in 56 und 95 m Tiefe gelangt. Von hier leiten 5 m 

weite Schmiederohre zu den einzelnen Bohrapparaten. Der 

Durchinesser des Kompressors betriigt 45 cm und sein Hub 

70 cm; er mufs 30— 35 Doppelhube pro Minutę machen, 

um 4 Maschinen zu treiben.

Audi hier hat man festgestellt, dafs Bohrmaschinen fiir die- 

selben Kosten den dopprlten EfTekt des Handbetriebes liefern. 

Was die Ausgaben fiir das maschinelle Bohrcn betrifft, so 

verteilen sich dieselben ungefahr folgendermafsen. Trieb- 

kraft 15 pCt., Arbeitslohne 30 pCt., Materialien 38 pCt., 

Reparatur 3 pCt. und Ainortisation 3 pCt. Auch hier wie 

zu Dannemora wird die komprimierte Luft vor dem Ein- 

tritt in die Bohrmaschine in einem kleinen Ofen besonders 

crwiirint, wodurch die Kosten der Luftkompression um 20 pCt. 

verringert werden sollen.

1895 wurde die Rofs-Maschine versucht, die nur 8 kg 

wiegt. Aber die selir raschen, nur 13 min langen Schiage 

vermochten bci Strosselochern von iiber 30 cm Tiefe die 

Wassersiiule nicht so zu bewegen, dafs der Bohrschlamm 

emporgedriickt wurde; er setzte sich zu Boden und ver- 

hindette das Bohren.

E in  neue r BrennstofF. Vor einigen Monaten hat man 

auf der Insel Barbados grofse Mengen eines Minerales 

gefunden, das die Eingeborenen Manjak nennen. Es ist von 

glanzend sebwarzer Farbę und kommt in sehr geringer 

Teufe vor, bisweilen an der Oberflache in 1 bis 2 Fufs
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starkcn Lagern; es erschcint gewohnlich unter einem W inkel 

von ungefillir 40° und in unmittelbarer Niihe von Gesteinen. 

Man niinrnt an, es sei festgewórdenes Petroleum, das man 

dort oft aus der Erde ausschwitzen oder auf dem Wasser 

schwiinnien sielit. In der Zusammensetzung iihnelt dieses 

Minerał dem Pecli von Trinidad, dem Gilsonit von Utah 

und dem kanadischen Albertit, aber es ist von viel besserer 

Qnalitiit. Die besten Manjaksorten ergaben: 2,00 pCt. Wasser, 

70,85 pCt. fliichtige orgnnische StolTe, 26,97 pCt. dergleichen 

feste uud 0.18 pCt. mineralische Bestandteile. Eine gewolin- 

liehere, melir verbreitete Sorte enthielt 5 pCt. Wasser und 

Mineralsubstanz. Das Trinidadpech hiilt 21— 30 pCt. Wasser 

und ca. 38 pCt. Asche; das Manjakmineral ist also viei 

reicher an natiirlichein Bitumen. Man venvendet dasselbe 

unter anderni ais Isolierung elektrischer Leitungen, ais Firnifs, 

bituminbsen Beton und ais BrennstolT mit Torf oder der

gleichen gemischt. Man holTt. dafs es ais Isolierungsmaterial 

tiultaperclia ersctzen wird. (Eng. and Min. Journ.)

G e fa h r lic h k e it des Acety lens . Nachdem in Nr. 25 d. Z. 

der Aufspeiclierung des Acetylens durch Impragnalioii von 

Aceton mit demselben ais eines Sicherungsmittels gegen 

die Explosionsgel'ahr gedacht worden ist, erschcint es geboten, 

auch gleicli die Warnung zu verbreiten, die von berufenster 

Seite, namlich den beriilimten Cheinikern Be r t h e l o t  und 

V i e i l l e  ausgeht und in einer Mitteilung an die franziisisclie 

Akademie (Gomptes rendus v. 10. Mai) begrlindct wurde. 

Nach den Ergebnissen zahlreicher Versuche, durch welche 

nicht allein die Verliiiltnisse des Druckes, der Spannung 

und der Temperatur bestimmt wurden, unter denen das in 

beslimmten Mengen im Aceton geloste Acetylen zur Ent- 

zilndung oder Explosion gebracht werden konnte, sondern 

auch die Eigenschaften desjenigen Gases, welches in einem 

mit Acetylen - haltigem Aceton nur tcilweise erfiillten 

Recipienten oberhalb der Fliissigkeit den Raum erfiiilt, 

erkennen die genannten Eorsclier zwar an, dafs die Losung 

in Aceton die Explosionsgefahr des Acetylens mindere, 

weisen aber zugleich nach, dafs dies nur in beschriinklcin 

Mafse eweiclit werde. Die scliliinmste Gcfahrenquelle ist 

das iiber der fliissigen Losung im Behiilter stehende Gas, 

das selbst bei Temperaturen von weniger ais 15° seine 

explosiven Eigenschaften und das Verini5gen bewahrt, durch 

Entwicklung derselben einen zehnfach hijlieren Druck aus- 

zuilben. Unter gewissen Umstiinden explodicrte bei den 

Versuclfeh mit dem Acetylen sogar auch das Aceton unter 

Yolliger Zersetzung. Der Ilauptgrund der Gefahrliclikeit

ist der Umstand, dafs die innere Spannung des Acetylens 

bei eintretender Erwarmung ungemein steigt. Soli der 

Widerstandskraft der in Gewerbebetrieben Ublichen Gas- 

beliiilter bei innerer Ziindung Rechnung getragen werden, 

so darf die Siittigung des Acetons mit Acetylen bei keinem 

holieren Drucke ais von 10 kg erfolgen. Sogar gegeniiber 

bei 6 bis 8 kg Druck und 14° Wiirme hergestellten 

Acetylenlosungen sind bereits Bedenken am Platze, denn 

durch Erwarmung auf 35° steigt der Druck schon auf 10 kg, 

bei 50° auf 14 kg und bei 74° auf 20 kg. Ein Behiilter, 

der bei 14° Warnie durcli Entziindung nicht zur Explosion 

gebracht werden kann, wird es also bei Steigsrung der 

Temperatur iiber 35°, welche durcli Besonnung oder die 

Naclibarschaft industrieller Wiiriueąuellen leicht eintreten 

kann, und mit der Wiirme steigt zugleich die Neigung der 

cxplosiven StolTe, sich zu zersetzen. Die genannten Forscher 

mochtcn deslialb vorschlagen, ais Behiilter der Acetyleu- 

losung nur Stahlflaschen zu vcrwenden, wie solche fiir 

fliissige Kohlensiiure Ublich sind; doch bieten selbst diese 

bei eintretender hoher Temperatur keine Sicherheit.

O. L.

D ie  S pe isung  der D am p fk e sse l m it  w a rm o m  

K ondensa tionsw asser hat bekanntlich den Yorteil einer 

ausgiebigen Nutzbarmachung der Wiirme sowie die An- 

nelimliclikeit der Verhutung von Kesselsteinbildung, jedoch 

den Nachteil, dafs der kondensierte Dampf von seinem 

Gehalt an Fett und Oel befreit werden mufs. Die Ent

fernung auf chemischem Wege durch Verseifung der Fette 

mit Alkalien hat sich nicht eingeblirgert, wiihrend dic Zahl 

der Verfahren zur mechanischen Reinigung durch Filtration 

stiindig im Waclisen begriffen ist.

GewOhnlich sind jedoch derartige Reinigungsapparate 

umfangreich und teuer. Ein einfaches, in der osterr. 

Montan-Zeitung beschriebenes und derselben Quelle zufolge 

in Frankreich vielfach in Anwendung stehendes Verfaliren 

verdient daher wohl Erwiihnung und Beachtung. Es be

steht in der Einschaltung von Badeschwammkissen in die 

Saugleitung der Speisepumpe. Drei Schwammschichten 

werden, jedes durch Drahtsiebe gelialten, in das erweiterte 

Rohr eingebaut. Die Aufnahmefiihigkcit der Schwiiinmc 

soli bedeutend sein. Ein Querschnitt von einem Quadrat- 

dezimenter soli fiir 300 1 Speisewasser in der Sekundę 

geniigen. Gereinigt werden die Schwiiinmc mit lauwarmem 

Seifenwasser. E. FI.

Yolkswirtscliaft und Statistik.

Aus- u n d  E in fu h r  von S te inkoh le , B ra u n k o h le  u n d  K oks  im  deu tschen  Zo llgeb ie t.

(Nach den monatliehen Nachweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes yom Kaiserliclien Statistischen Anit.)

E  i n f  u li r.

1. Januar bis 31. Mai 1897. 1. Januar bis 31. Mai 1896. Ganzes Jahr 1896.

V o n : Steinkohlen

t

Braunkohlen

t

Koks

t

Steinkohlen

t

Braunkohlen

t

Koks

t

Steinkohlen

t

Braunkohlen

t

Koks

t

Freihafen Uamburg . .

B e lg ie n ...........................
F rankreich.....................
Grofsbritannien . . .
Niederlande.....................
Oesterreich-Ungarn . . 
Brltisch Australien . .

191 126,9 
4 662,5 

1 510 838,0 
22 426,4 

247 963,6 3 201 545,4

9 624,7 

116101,8 
12 731.4 
26 109,0

8 215,9

182 783,8 
9 052,6 

1 449 318,1 
21 865,2 

210 046,5 3 011482,5

13 262,2 

111242,0

13 580,2

10 911,8

507 532,8 
20 874,3 

4 307 462,8 

73 336,3 
560 855,1 7 637 489,3

26 629,8 
259 848,1

52312,3

25 369,3

Aus allen Laudera inges. | 1 itSl 235,9j 3 201 555,4 173 387,3 1 876 342,3 3 011 482,5 157 374,8| 5 476 752,6 7 637 503,4 393 881,1
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A u s f u li r.

N a c h :

1. Januar bis 31. Mai 1897. 1. Januar bis 31. Mai 1896. , Ganzes Jahr 1896-

Steinkohlen

t

Braunkohlen

t

Koks

t

Steinkohlen Braunkohlen 

t | t

Koks

t

Steinkohlen

t

Braunkohlen

t

Koks

t

Frei hafen ilauiburg . . 253 4G0,5 — 3 340,4 61 175,3 — 3 330,6 168 072,4 _ 5 379,9
B e lg ie n ............................. 390 234,4 — 84 051,0 369 546,2 — 91 587.5 929 649,4 — 234 701,6
D a n e in a r k ....................... 8 513,7 — 4 404,1 6 020,2 — 4 007,3 16 044.2 — 13 456,5
F ran k re ic h ........................ 256 815,8 — 390 589,8 262 797,9 — 335 362,5 629 501,3 — 866 698,3
Grofsbritannien . . . 19 910,6 — 10 282,1 — — 25 150,6 — —

9 775,5 — 7 150.0 4 966,3 — 9 439,0 16 414,9 — 24 388,3
Niederlande....................... 1 291 628,7 — 32 736,7 1 339 203,1 — 49 237,1 3 525 560,7 — 137 599,1
Oesterreich-Ungarn . . i 897 919.3 5 234,6 225 059,2 1 973 358,6 5 563,3 224 762,8 5 136 668,1 14 864,6 535 725,5

106 184,5 — 59 926,6 100 951,9 — 73 493,5 258805,4 — 194 252,9
S c h w e d e n ....................... 6 724,5 — 1 526,2 6 163,7 — - 5 828,2 17 048,3 — 23 946,3
S c h w e iz ............................. 354 773,8 — 32 781,9 340 396,0 — 28 342,5 838 292,0 — 80 467,9
C h i le .................................. — — — 2 268,5 — — 8 351,0 — —

N o r w e g e n ....................... — — 1 475,0 — — 4 717,5 — — 12 150,0
Britisch Australien . . — — 7 060,0 — — 8,480,0 — — 43 492,0

— — — — — — — — —

M e x ik o ............................. — — 7 443,5 — — — — — —

Nach allen Landem insges. 4 654 853,5 5 335,8 863 052,9| 4 486 502,0 5 763,1 860 500,3 11598757,3 15 703,2 2 216 395,1

F o rde ru ng  der Saarg ruben . Die staatliohen Saar

gruben liaben im Monat Juni in 23 Arbeilstagen 615 635 t 

gefordert und 621 485 t abgesetzt. Iin gleichun Zeitrauin 

des Vorjnhres betrug in 24 Arbeilstagen die Forderung 

589 015 i und der Absatz 575 770 t. Mittelst der Eisen

bahn gelangten 407 525 t, mittelst SoliilT 52 199 t zur 

Abfuhr. Durch Landfnhren wurden 22 029 t entnommen, 

115 470 t wurden den bei den Gruben gelegenen Koks

anstalten zugefulirt.

Terkelirswesen.
Kohlen- u n d  K oksvorsand . Die Zechen und Kokereien 

des Ruhrreviers sind vom 16. bis 30. Juni 1897 in 

12 Arbeilstagen 154 560 und auf den Arbeitstag durch

schnittlich 12 880 Doppelwagen zu 10 Tonnen mit Kohlen 

und Koks bcladen und auf der Eisenbahn zur Versendung 

gebracht, gegen 153 740 und auf den Arbeitstag 12 299 

IX-W. in derselben Zeit des Vorjahres bei 12*/2 Arbeits- 

tagcn. Demnach wurden in der zweiten Iliilfte des Monats 

Jun i laufenden Jahres auf den Arbeitstag 5S1 und im 

ganzen 820 D.-W. mehr gefordert und versandt, ais yom

16. bis" 30. Ju n i 1896. Im ganzen Monat Juni stellt 

sich der Yersand ,an Kohlen und Koks auf der Eisenbahn: 

im Saarrevier auf . . . .  48 067 gegen 46 550 D.-W.

in Oberschlesien auf . . 101 493 „ 99 992 „

im Ruhrrevier auf . . . 30S 909 „  302 760 „

und in den drei Bcisirken

zusammen auf . . . .  458 469 „ 449 302 „

und war mithin:

im Saarrevier......................  1 517 D.-W. oder 3,2 pCt.

in Oberschlesien.............  1 501 „ „ 1,5 „

im R uh rrev ie r .................  6 149 „ „ 2,0 „

und in den drei Bezirken

zusam m en....................................... 9 167 „ „ 2,0 „

hoher ais in dem gleicheu Monate des Jahres 1896. Die

Gesamt-Forderung bezw. den Versand in den ersten 6 

Monatcn des laufenden Jahres betragt:

im Saarrcv ier............. 303 012 gegen 286 226 D.-W.

in Oberschlesien . . . .  653 436 „ 653 597 „

im Kuhrrevier...............  1 941 720 „ 1 796 449 „

und in den drei Bezirken

zu sam m e n ...............  2 908 168 „  2 736 272 „

und stellt sich demnach: 

im Saarrevier um . . . 

hoher,

in Oberschlesien . . . 

niedriger,

im Ruhrrevier . . . .  

hoher,

und in den drei Bezirken 

zusammen gleichfalls 

ais in der ersten Iliilfte

16 726 

161 „ 

145 271

161 896 „

des Jahres 1896.

D.-W. oder 5,9 pCt.

8,1

5,9

W ag en ges te llu n g  im  B .uhrkoh lenrev ier fiir die 

Zeit vom 16. bis 30. Juni 1897 nach Wagen zu 10 t.

Datum

Monat Tag

Es sind 

verlangt | gestellt

Die Zufuhr nach den 

Rheinhafen betrug:

im Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 

Bezirk
nach.

Wagen 

zu 10 t

Jun i 16. 13 263 13 263 Essen Ruhrort 17 568

» 17. 3 634 3 633 „ Duisburg 9 290

n 18. 13 033 13 033 )) Hochfeld 2 654

n 19. 13315 13 313

n 20. 961 961 Elberfeld Ruhrort 288

n 21. 13 099 13 077 W Duisburg 29

n 22. 13 417 13 417 V Hochfeld 1

V 23. 13 465 13 465 Zusammen: 29 830
n 24. 13 503 13 503

n 25. 13 323 13 323

n 26. 13 715 13 715

n 27. 936 931

n 28. 12 694 12 656

» 29. 3 941 3 941

n 30. 12 329 12 329

Zusammen: 154 628 154 560
Durchschnittl.: 12 886 12 880
Yerh&ltniszahl 12 421

W ag e n g e s te llu n g  der D o r tm u n d  - G ro n a u  - En- 

scheder E isenbahngese llscha ft im  M o n a t J u n i  1897.

Es betrug fiir Kohlen und Koks:

Die Wagenbestellung

insgesamt |p -̂ Ordertg.
jdurchschn.

Die Wagengestellung

insgesamt 1P-̂  iirdertg.
Idurcliscbn.

Vom 1. bis 

„ 16. „

15. Juni 
30. „

4 733 1 395
5 334 1 410

4 733 I 395
5 334 | 410
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Obersch lesische W ag e n g e s te llu n g  im  M o n a t J u n i  

1897. Im oberschlesischen Steiiikolilenrevier betrug:

Die Wagenbestellung
, Ip.FOrdertg. 

msgosamt , , ,
durchschn.

Die Wagengestellung

insgesamt ó^ertg.
durcnschn.

vom ł .  bis 15. J u n i:

i n 1897 . . . . .1 .5 1 4 6 3  I 4 284 51 424 1 4 281
in 1896 . . . .. 47 976 1 4 003 51 326 1 4 279

vom 16. bis 30. Juni:

in 1897 . , . . . 1 50 162 1 4 519 1 50 069 ! 4 511
in 1896 . . . . . 1 45 355 | 3 783 | 48 666 j 4 058

N iedersch los ischo  W ag e n g e s te llu n g  im  M o n a t  

J u n i  1897. Im niedcrschlesischen Kohlenrevier betrug:

Die Wagenbestellung

Insgesamt |P-^dertg 
° Idnrchschn.

Die Wagengestellung

insgesamt [P-FCrder^g.
| durchschn.

voin 1.— 15. Ju n i:

in  1897 ......................
in  1896 ......................

10 634 j 894
11 169 | 859

10 578 1 883 
11169 | 859

vom 16. bis 30. Ju n i:

in 1897 . . . . . ; 11 649 1 894 
in 1896. . . . | 10 816 1 832

W ag e n g e s te llu n g  im  Bereiche

15 599 i 888 
10 816 | 832

der K g l. Sachs.

S taa tse isenbahnen  p ro  M o n a t  J u n i  1897. Rs betrug 

fiir Kohlen und Koks:

die 'Wagenbestelliing die Wagengestellung

pro FOrder- pro Ford er-
insgesamt tag durch insgesamt tag durch-

schnittlich schnittlirh

Zwickauer Revier 14 430 577 15 012 600
I.ugau-Oelsnitzer „ 8 046 321 8 059 322
Meuselwitzer „ 9 057 362 9 057 362
Dresdener „ 2 510 100 2510 100

Insgesamt 34 043 1 360 34 629 1 384

W ag e n g e s te llu n g  im  Saarrev ior, be i A achen  

u n d  im  rhe in ische n  B raun k oh le n- B ez irk  im  M o n a t 

J u n i  1897.

Es betrug fiir Kohlen und Koks:

Die Wagenbestellung 
p.Fórdertg. 
durchschn.

insgesamt 

Yom 1. bis 15. Jun i:

Die

insgesamt

Wagengestellung 
p.Fórdertg. 
durchschn.

Saarkohlenbezirk 

Kohlenbezirkb. Aachen 

Rh. Braunkohlenbezirk

21 797 

5 478 
1 669

1814
460
140

24 569 

5 478 
1 664

2 045 
460 
139

insgesamt
geg. dieselbe Zeit 1896

28 944 

26 486
2 414 
2 216

31711 

29 681
2 644 
2 480

Yom 16. bis 30. Ju n i:

Saarkohlenbezirk 

Kohlenbezirk b. Aachen 

Rli. Braunkohlenbezirk

21384 
4 826 
1 660

1 885 
1442 

143

23 498 

4 826 
1 664

2 068 

442 
141

insgesamt

geg. dieselbe Zeit 1896
27 870 
26 807

2 470 
2 203

29 970 
29 551

2 651 
2 437

W ag e n g e s te llu n g  im  Bereiche der K g l. 

b a h n d ire k t io n  E r fu r t  im  M o n a t J u n i  1897. 

trug fiir Kohlen, Briketts etc.:

Eisen-

Es be-

die Wagenbestellung die Wagengestellung

proFórder- proForder-
insgesamt tag durch insgesamt tag durch

schnittlich schnittlich

Yom 1.— 15. Juni 4 860 405 4 860 405
„ 16.— 30. „ 4 804 370 4 804 370

W ag e n g e s te llu n g  im  Bere iche der K g l. Eisen- 

bahn- D irek tion  H a lle  a. S., im  M o n a t  J u n i  3897. 

Es betrug fiir Kohlen und Koks elc.:

die Wagenbestellung die Wagengestellung

IproKorder- proForder-
insgesamt !tag durch- insgesamt tag durch

[schnittlich schnittlich

1.— 15. Juni . . . 11 950 1 996 11937 995
16.-30. „ . . . 13 736 1 1054 13 712 1052

S itzu n g  des Landes-E isenbahnra ts  vom  24. J u n i .  

Nacli dem Berichte iiber die in Berlin abgeliaUeiie Sitzung 

in der „Rhein.-Westf.-Ztg." sprach Koinmerzienrat Lueg- 

Oberhausen vor Eintritt in die Tagesordnung sein Bedaiięrn 

dariiber aus. dafs die Vorlage betr. Ermafsigung der Eisen- 

erzfrachten niclit auf der Tagesordnung stehe. Diese Vor- 

lage ist bekanntlich seinerzeit auf Antrag des Frhr. v. Stu mm 

vertagt worden. Der Vertreter des Eiscnbahnministcrs gab 

die Erkliirung ab, dafs man noch damit beschiiftigt sei, 

weitere Unterlagen herbemischalfen, und dafs der Beratung 

des Gegenstandes demniiclist weiterer Fortgang gegeben 

werden solle. Aus den Verhandlungcn iiber die Gegenstiiiide 

der Tagesordnung ist insbesondere die Beratung iiber den 

Antrag des Gutsbesitzers Seydel von Interesse. Derselbe lautet: 

„Der I.andescisenbalinrat wolle beschliefsen, bei dem 

Ilerrn Minister der offentlichen Arbeiten zu befurworten, 

derselbe wolle an Stelle des deutschen Eisenbahnglitertarifs 

von 1870 einen neuen Tarif in die Wege leiten, welcher 

unter thunlichster Bescitigung der zur Zeit bestehenden 

Ausnahmetarife den Grundsatz der Erniafsigung der Tarif- 

siitze mit wachsender Entfernung fiir den gesamten Eisen- 

balingiiter (einschliefslich Stiickgut-) Verkchr zur Geltung 

bringt." Der Ausschufs empliehll, iiber den Antrag zur 

Tagesordnung iiberztigehen. Geh. Koinmerzienrat Damme 

ais Referent berichtet iiber die Yerliandlungen im Ausschufs. 

Es konne nicht zugegeben werden, dafs das jetzige System 

die Entwicklung des Verkelirs auf weite Entfernungen ver- 

liindere. Der ani 1. Septeinber 1891 cingefiihrte und zum 

1. August 1894 wieder aufgchobene Staffeltarif fiir Getreide 

und Miihlcnerzeugiiisse diirfe ais Beweis fiir die Zweck- 

miifsigkeit eines allgemeinen StalTeltarilsystems nicht an- 

gefiihrt werden, denn es sei wohl noch in aller Erinnerung, 

welche Beschwerden iiber die durch i Im hervorgerufenen 

wirtschaftliclien Yerschiebungen Landwirtschaft und Miililen- 

indtistrie in Mittel-, West- und Siiddeutscliland erhoben 

hatten. Auch die alten Handelsplpze an der Ostsee hatten 

berechtigten Anlafs zu Klagen gehabt. Die Behauptuugcn 

iiber den durch diesen Staffeltarif ycriirsachten Riickgang 

der Getreide und Mehlpreise in den mittleren und westliclien 

Produktionsgebieten seien bislier nicht widerlegt. Selbst 

die Landwirtschaft der ostlichen Provinzen sei durch den 

Staffeltarif benachteiligt worden, indem damals auslandisehcs 

Getreide iiber die Nord- und Ostscehiifen mit Iliilfe der

selben sogar in das ustlichc Binneuland eingedrungen sei. —  

Herr Seydel erkliirt, dafs er auf eine alsbaldige Aniiahme 

seines Antrages niclit gerechnet, sondern lediglich beab- 

siclitigt liabe, die Frage der Vcrallgcineinerung des StatTel- 

tarifsystems in Flufs zu bringen. Die Klagen der Land- 

wirte und Miiller in den mittleren und westliclien Provinźen 

iiber Prcisdruck seien unbegriindet gewesen, wie aus dem 

hieriiber nunmehr vorliegenden statistischen Materiał un- 

zweifelhaft hervorgelie. Die weitere Behauptung, dafs 

jener Tarif selbst auf die ijstlichen Seehaiidelsplatze un- 

giiństig zuruckgewirkt habe, sei irrig, was von der Kauf-
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mannschtift zu Konigsberg in ihrcm JaliresbericliŁ offen 

zugegeben sei. —  Bergwerksd i rektor Kleine - Dortmund 

fiihrtc aus, die festen Selbstkosten setzten sieli aus den 

Kosten der Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals 

und 00 pCt. der Bętriebskosten zusammen, wiihrend die 

Yernnderlichen Selbstkosten nur die anderen 50 pCt. der 

Betriebskosten ausmacliten. Die baren Auslagen der Eisen- 

balm bclriigen fiir Wagćnladungen von 10 t fiir 1 tkm 

bei einer Befbrderungslange von 10 km 0,071 ,̂ /C ., von 

100 km 0,017 von 1000 km 0,0110 \JL, mitliin 

auf 1000 km nur 0,0054 weniger, ais auf 100 km. 

Demnach seien die veriinderlieheu Selbstkosten, denen die 

geslaffelten Streckensiitze anzupassen sein wiirden, auf 

1000 km nur um einen kleinen Bruchteil eines Pfennigs 

geringer, ais auf 100 km. Folglieli wiirde eine die Selbst

kosten der Belotderung beriicksiclitigendc Tarifbildutig er- 

hebliclie Frachleimiifsigungeii auf weite Entfernungen kaum 

hcrbeifUhien. Wo der Umfang des Verkehrs vou der Hohe 

der Tarifsiitze abhiingig sei, konne dieser ebensognt durch 

eine kilometrisch gleichmafsige, wie durch eine Fraclil- 

ermafsignng in Form von Stalfeltarifen gehoben werden. 

Dafs die jetzt geltenden Giiterfrachten zu liocli seien, lasse 

sieli nicht bestreiten; auf die Dauer konne man auch auf 

eine allgemeine Herabsetzung der Tarife nicht verzicliten. 

Dies liiitige aber keineswegs dazu, jetzt dcm Antrag des 

Ilerrn Scydei zuzustimnien und sich dadurch fiir die Zukunft 

zu binden. —  Graf v. Zedlitz - Triitzscliler weist •durch 

Zahlen nacli, dafs die Staffeltarife auf die Preise in Mittel- 

und 'Westdeutschland keine Einwirkung ausgeiibt hiitten, 

dagegen habe ihre Aufliebung zur Folgę geliabt, dafs da- 

selbst der Absatz des Ostens zu Gunsten der ausliindiscben 

Ware beeintriichtigt worden sei. Wenn man der ost- 

preufsischen Landwirtschaft entgegenhalte, dafs sie in dem 

Verlangen nach Staffeltarifen eine Bevorzugung anstrebe, 

so mogę nicht vergessen werden, dafs die Hafen Konigs

berg und Danzig durch niedrige Ausnahmetarife fiir 

russisches Getreide beglinstigt seien, dafs dem Westen die 

gebiihrenfreie Wasserstrafse des Rlieins zur Verfiigung stehe 

und dafs der Industrie .eine Reilie billiger Sta fTel tar i I e, wie 

fiir Kohlen etc., bewilligt worden seien. Es sei deshalb 

wohl nicht ungerechtfertigt, wenn erstrebt werde, dafs das 

bisher nur in Ausnahmetarifen zur Geltung gekommene 

Prinzip der Staffeltarife veiallgemeinert werden tnoge. —  

Goli. Koimnerzienrat Frentzel-Berlin ist der Meinung, dafs 

das Prinzip der Frachtbcrcchming nach fallender Skala 

keine allgemeine Geltung beansprucHen konne, sondern dafs 

dessen Zwcckmitfsigkeit je nach der wirtschaftlichen und 

geograpliischen Lage eines Land es beurteilt werden miisse. 

Der Antrag sei aber im hohen Grade doktriniir, und des

halb glaube cr, dafs der Ausschufs mit Recht empfohlen 

habe, uber denselben zur Tagesordnung iiberzugehen. —  

Nacli einigen weiteren Bcmerkuiigen wurde der Yorschlag 

des Ausschusses, iiber den Antrag zur Tagesordnung iiber

zugehen, angenommen.

Yercine und Yersaimnlungcn.
G enera l- V ersam m lungen . Wes t f i i l i s che  U n i o n ,  

A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  fiir Be rgbau ,  E i sen-  und 

Dr ab  t- I ndust r i e .  20. Ju li d. J ., nachm. 4 Uhr, im 

Geschiiftslokal der Gesellschaft zu Ilainm.

W i s s e n e r  Be rgwerke  und Hi i t ten.  23. Ju li d. J .,

12 Uhr mittags, im Lokale des A. Sehaaffhausensclien 

Bankvereins zu Koln.

N a u m b u r g e r B r a u u k o h 1 e n - A k t i e n - G e s e 11 s c h a f t. 

24. Ju li d. J „  vorm. 11 Uhr, im Ratskeller zu Naumburg a. S.

Ak t i engese l l s c l i a f t  der  M c i d e r i c h e r  Stein- 

k o h l e n b e r g w e r k e  in L i qu . ,  31. Ju li d. J ., I I 1/* Uhr 

vorin. i,n fiergischcn llof (Hotel Kloppert) zu Meiderich.

W  a 1 d a u e r B r a u n k o h l e n  - I nd u s t r i e-  Ak t i en- 

G e s e l l s c h a f t  z u W  a 1 d a u b e i  O s t e n  f e l d  (Bez .  

Ha l l e  a./S.) 3. Ai.gust d. J ., nachm. 3. Uhr in Winzers 

Hotel zu Zeitz.

O b e s c h 1 e s i s c li e E i s e n -  I n d u s t r i e ,  Ak  t ie n - 

g e se l l s cha f t  fiir B e r g b a u  u n d  H ii 11 e n b e t r i e b.

7. August d. J ., yorm. 11 Uhr, im Geschiiftslokal der 

Gesellschafi zu Gleiwitz, O.-S.

Patent-Berichte.
D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

K I. 1. Nr. 91 569. K o lbense tzm asc liine . Yon 

Clir. Simon in Herne, Westfalen. Vom 28. Dezember 1895. 

Zwischen dem inneren Wasscrraum E und dem aufseren A

ist eine Oeffnung D zweckmiifsig von regelbarem Querschnitt 

angeordnet. Es soli hierdurch die den rcgelmafsigen Abgang 

der Berge stbrende Wasserbewegong in dem Schieberraum B 

yermieden werden.

K I .  13. Nr. 91 616. W asse rs ta n d sk o n tro lla p p a ra t 

f iir  D am p fkesse l. Von Wilhelm Rothe in Giisten, Anlialt. 

Vom 3. Mai 1896.

Ein auf dcm Wasserspiegel des Kessels ruhehder 

Schwimmer bewegt ein Absclilufsorgaii, welches bei zu 

niedrigem Wasserstand die Dampfleitung zur Maschine ab- 

sperrt, bei normalem oder hohem Wasserstand dagegen 

freigiebt.

K I. 18. Nr. 91602 .  V erfa liren  zur-d irek ten  E r 

z e u g u ng  von E isen schw am m  aus E isenerzen . Von 

Emil Serrais in Luxemburg und Paul Gredt in Esch a. Alz. 

Voin 3. April 1896.

Um aus pbosphorhaltigen Eisenerzen nur das Metali, 

nicht aber auch den Phosphor zu reduzieren, werden die 

Erze mit Kohle gemischt, worauf in das auf Dunkelrotglut 

crhitzte Gemenge Wasserdampf geleilet wird. Dieser setzt 

sich mit der Kohle in Wassergas um, welches bereits bei 

einer so niedrigen Temperatur reduzierend auf das Erz 

einwirkt, bei der eine Reduktion der Phosphate noch nicht 

eintritt.

Der Prozefs kann auch so geleitet werden, dafs Erz 

und Kohle, statt gemischt, in iiber- oder nebeneinander 

belindlichcii Schichten erhitzt werden, wobei der Wasser- 

dainpf zuerst in die Kohle geleitet wird uud das ent- 

standeue Wassergas das Erz durchstreicht.
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K l. 24. Nr. 91 188. G enora toro fen . Yon Moritz 

llerwig in Dillenburg, Ilessen-Nassaii. Voiu 27. August 1896.

Dur Generatorofen besitzt einen Luftuberhitzer, welcher 

<1 ii;cli eine oder mclirerc der Gjineratorfeuerung entnommene 

Teilflamincn betrieben wird.

Zu diesem Zweck ist liinter der vo’rderen Wand a des 

Ofens aus Chamottcsteincn eine Wand b aufgefiihrt, welche 

oben etwas untcrhalb des Deckengewolbes c endigt. Dic

Wand b ist mit der Ofenwand a durch dnrchgehuliae Steine d, 

welche in lici hen versetzt angeordnet sind, verbunden. Am 

unteren Ende der Wand b sind in derselben Ocffnungeh i 

ausgespart. Da nun bestiindig durch Diisc li Luft unter 

den Rost geprefst wird, so wird ein Teil der Verbrennungs- 

gase schon durch Oeffnungen i entweichcn. Die beim 

unteren Randc der Klappe k angesaugte Luft wird sowohl 

durch die Flammen selbst, ais auch durch das Voibei- 

streichen an den glUhenden Steinen d eine starkę Er- 

hitzung erfahren.

Im Zuge r tritt die erhitzte Luft zu den aus Kanał p 

kommenden Gasen, und es entwickelt sich nun eine sehr 

heifse, rauchlose lleizllainme, welchc z. B. fiir den ileiz- 

raum eines Puddelofens, odcr eines Schweifsofens oder 

dergl. benutzt werden kann.

K l.  47. Nr. 91 408. B e fo s tig ung  f iir  V entil-  

h an d ra d e r . Von Konrad Christ in Berlin. Vom 11.

Jun i 1896.

Die Befestiguug fiir Ventilhand- 

riider mit Anschlag kennzeichnet 

sich dadurch, dafs an der Spindel 

ein Kegel d mit genuteter Obertliiche 

angeordnet ist, auf welchcn die 

kegclformige Hohlnarbe des Hand- 

rades f aufgesteckt und miticlst 

Schraube h aufgeklemmt werden 

kann.

K l. 74. Nr. 91 921. A n ze ig e vo rr ic h tu n g  fu r

das V o rh an de nso in  von s ch a d lic h e n  G asen. Von

Gustav Meifsner in Berlin. Vom 3. Miirz 1896.

Ein durch ein Gewicht oder eine Feder ausbalancierter 

Luftbehiilter, durch dessen mit dem specilischen Gewicht

der umgebenden Luft sich iindernden Auftrieb elektrische 

Liirmvorrichtungen eingeschaltet werden, ist ganz oder 

teilweise aus leicht nachgiebigem StolT hergestellt. Infolge- 

dessen kann die in dem Behiilter belindliche Luft dieselbe 

Dichte annehmen, wie die iiufsere Luft.

Durch Seiten- und Querwiinde kann der Luftbehiilter so 

gcschiitzt werden. dafs denselben ein Luftzug nur in wage-

rechter Richtung trelTcn, den Behiilter also nicht heben 

und senken kann.

K l. 78. Nr. 91 902. Z u n d s c lu m r , w e lche  d io  

Z u n d u n g  ohne F euere rsche inung  fo r tp flan z t. Von 

der Westfiilisch-Anhaltisc.hen SprengstofT-Actien-Gesellschaft 

in Wittenberg. Vom 9. Januar 1896.

IV . Zusatz zum Patente Nr. 88 117 vom 5. Nov. 1895.

Das Verfahren der Herstellung einer wettersicheren 

Ziindschnur gemiifs Patent Nr. 88 117 hat eine weitere 

Ausbildung dadurch erfahren, dafs dem FaserstotF, der das 

Materiał des eigentlichen Ziindfadens bildet, noch Eiweifs 

oder Chromleim (in letzterein Falle mit darauf folgender 

Belichtung des impriignierten Fadehs) zugesetzt werden. 

Hierdurch wird eine siehere Fortpllanzung des Feuers sowie 

ein wirksamer Schutz gegen Feuehtigkeit erreicht.

Marktljerichte.
E u h rk o h le n m a rk t . Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagen aul' den Staatsbahnen tiiglich, durchschnitt- 

licli in Doppelwagen zu 10 t bercchnet, gestellt:

1896 1897 Verhiiltniszahl

1.— 15. J u n i 11 922 12 862 12421

16.— 30. „  12 299 12 880 12 421

Die durchschnittliche tiigliche Zufuhr an Kohlen und 

Koks zu den Rheinhafcn betrug in Doppelwagen zu 

10 t in

Duisburg 

1896 1897

Ruhrort 

1896 1897

Hochfcld 

1896 1897

1.—  7. Ju n i 51S 559 1219 1366 214 268

8 .- 1 5 . „ 713 640 1433 1406 209 226

1 6 .- 2 2 . „ 734 654 1667 1339 203 236

2 3 .- 3 0 . „ 806 876 1608 1597 250 209

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im 

Ju n i am

1. 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28.

2,96. 2,78. 2.90. 3,20. 3,42. 3,30. 3,40. 3,18.

Trotz der heifsen Jalireszeit hat sich eine Ab- 

schwachung auf dem Kolilen- und Koksmarkte auch im 

Monat J u n i nicht gezeigt. Im  laufenden Monat macht 

sich sogar eine Verstarkung der Nachfrage bemerklich, 

eine Erscheinung, die m it den Erfahrungen friihcrcr 

Jahre durchaus im Widerspruch steht, und die um  so 

auffallender ist, ais die meisten grofseren Eisenwerke 

ihren Betrieb wegen der Inventur 8 bis 14 Tage lang 

unterbrochen haben. D ie au f diese W eise entstandencn 

Ausfalle in den regelmiifeigen Bcziigen haben kaum zur 

Deckung riiekstandiger Verpflichtungen hingereicht. Lager- 

vorrate sind trotz aller Bemiihungen nur in geringer 

Menge vorhanden. Nicht einmal die eigenen Liiger des 

Kohlensyndikats weisen einen nennenswerten Bestand 

auf. D ie thatsaeliliche Ftirdereinschranlcung auf den 

Syndikatszechen betrug im Monat Ju n i 8,09 pCt.

D ie Verschiffung auf dem Rhein ging bei giinstigem 

Wasserstande llott von statten. D ie Frąchten haben 

etwas ąngezogen; Kahnraum  steht hinreichend zur Vcr- 

fiigung. Bedauerlicli ware cs, wenn die y o ii der
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Ruhrorter IIafenverwaltung wegen Vornalnnc von Re- 

paraturcn angcordnete Sperrung cinzelner Teile des 

Hafcns liingcr andauern sollte, da dic dadnrcli be- 

dingten Stpruńgen sieli bei dcm starkeu Versand un- 

angenelim fiihlbar maeben.

In  G a s k o l i l c n  ist dii; Lage nacli wic vor giinstig. 

Weitere Abscliliissc sind in griifsercr Zahl gethatigt,

u. a. cin solcher m it den stiidtischcn Gasanstaltcn in 

Briissel.

G a s f l a m n i k o l i  1 en finden andauernd lebhaften Absatz.

A u f dem F e t t k o h l c n m a r k t e  herrscht cinc ganz 

besonders starkę Nachfrage, so dafs nicht einmal in den 

Sorlcn, dic bislang fast nur fiir Ilausbrand Vcrwendung 

fanden, die notigen Mengen bescliailt -werden konnen. 

D i( ■so Tliatsache giebt zu ernsten Bcfiirchtungcn fiir den 

konunenden W inter Anlafs, indem zweifellos cin erheb- 

lielier Mangel in diesen Sorten cintrctcn wird, zumal die 

Hilndler unter den obwaltendcn Vcrhaltuissen zur An- 

sainiulung von Yorrat kaum gelangen werden. In  

streitigen Gebieten machen Handler, welche bisher nur 

einheimisehe Kohle vertricben, schon hier und da Ver- 

suclie, m it dcm Bezug lrenider Kohle. In  K o k s k o h l e n  

herrscht nach wie vor Mangel.

M a g c r k o h l e n  konnen nur m it der iiufscrsten An- 

strengung in der angeforderten Mengc geliefert werden. 

Zum  Teil ist dies wohl darauf zuruckzufuhrcn, dafs die 

Produktion dieser Sorten m it dem stark zunehmenden 

Bedarf nicht Sehritt hiilt, da dic Magcrkohlenzechcn 

grofstcnteils nielit so ausdehnungsfahig sind, ais dic 

iibrigen. K a l k -  und Z i e g e l k o h l e n  geben, wie schon 

im  Yorbcrichte erwahnt, aufserordcntlieh Ilott.

Ucber den K o k s m a r k t  ist zu berichten, dafs Er- 

zeugung und Versand im  Ju n i regelnuifsig und ilott 

waren; letzterer betrug bei nur 23 Arbeitstagen 477 0 0 0 1. 

Dii; wegen der Inventuren von einzeinen H iittcn eriblgtcn 

Aufbcstellungen haben auf die Ilo lic  des Koksversandcs 

ebensowenig Einilufs gehabt wie auf den Kohlenniarkt. 

Der laufendc Bedarf an Koks wird durch die allmahlich 

vermehrtc Produktion besser gcdcckt wic in den letzten 

Monatcn; trotzdem werden noch inuner Anfragen ab- 

gelehnt. Die in friilieren Jahren im  Sonuner ubliehe 

Ansanimlung voii Breeh- und Sicbkoks ist in diesem 

Jahre ganzlieh fortgefallen, jede erzeugte Tonne wird 

sofort abgenommcn, und gerade in diesen separierten 

Sorten rcicht dic Produktion nicht aus, um  alle A n 

fragen zu befriedigen. Dafs die gesamte Erzeugung bis 

Ende 1898 vcrkauft ist, wurde schon friiher hervor- 

gehoben.

Der B r i k e t t  m a r k t  ist andauernd lebhaft. Die 

Erzeugung belief sich im  Monat J u n i au f rd. 70 000 t.

Borso z u  D usse ldorf. Amtlicher Preisbericht von 

15. Ju li 1897. A. K oh l e n  u nd  K oks. 1. Gas- und 

Klamnikohlen : a. Gaskohle fiir Leuchtgasbereituug 10,00 bis

11,00 d l., b. Generatorkolile 10 ,00— 11,00 d i., c. Gas- 

flammfórderkohie 8,50 — 10,00 d l. 2. Fettkohlen: a. FSrdcr-

kolile 8 ,30— 9,50 d i., b. melierte beste Kohle 9,50 bis 

10,50 d i., c. Kokskohle 8 ,00— 9,00 d i. 3. Magere Kohle:

a. Fprdorkohle 8 ,00— 9,50 d i., b. melierte Kohle 9,00 bis

11.00 d i., e. Nufskohlc Korn II  (Anthrazit) 19,50 bis

21.00 d i. 4. Koks: a. Giefsereikoks 16,00— IG ,50 d l.,

b. Ilochofenkoks 14,00 d i., c. Nufskoks gebc- 16,50 

bis 17,00 d i. 5. Briketts 10,00— 12,00 d i. B. E r z e : 1. Roli- 

spat 11,30-11,90d i., 2.Spateisenstein, ger. 15,70— 1 6 ,7 0 d l.,

3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam 0,00 — 0,00 d i. 4. Nassauischer 

Roteiseiisteiii mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12 d i.,

5. Rasenerze franco 0 ,00— 0,00 d i. C. R o h e i s e n :

1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 66 ,00— 67,00 d i.,

2. Weifsstrahiiges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-

westlUjisehe Marken 58 — 59 d i.,* )  b. Siegerliinder Marken 

58 —  59*) d i., 3. Stahleisen 60— 61 d i.,* )  4. Englisches 

Bessemereisen ab Verscliiffungsliafen 0,00 d i., 5. Spanisćhes 

Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,00— 0,00 d i.,

6. Deutsches Bessemereisen 0,00 d i., 7. Thomaseisen frei 

Verbrauchsstelle 60,50 d i., 8. Puddeleisen Luxemburger 

Qualitiit 49,60 d i., 9. Kngl. Roheisen Nr. I I I  ab Ruhrort

0.00 d i., 10. Luxemburgcr Giefsereieisen Nr. II I  ab 

Luxemburg 56,00 d i, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I

67.00 d i., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II  00,00 d i., 

13. Deutsches Giefsereieisen Nr. II I  60— 61 d i., 14. Deutsches 

Hamatit 67,00 d i., 15. Spanisehes Hiimatit, Markę Mudela, 

ab Ruhrort 74 ,00d l. I). S t abe is en :  Gewohnliches Stab- 

eisen 135 d l. —  E. B l cc he :  1. Gewohnliche Bleche 

ans Flufseisen 137,50 — H 2 ,5 0  d i. 2. Gewohnliche Bleche 

aus Schweifseisen 165,00 d l., 3. Kesselbleehe aus Flufs

eisen 157,50 d l., 4. Kesselbleehe aus Schweifseisen

180.00 ^ / i, 5. Feinblcche 130— 140 d l. F. D rah t :

1. Eisen walzdruht 0,00 d l., 2. Stahlwalzdraht 0,00 d l.

Vom Kohlenniarkt ist keine Aenderung zu verzeielinen ; 

der Eisenmarkt zeigt grofsere Festigkeit. Die niichste 

Borsenversammlung findet statt Donnerstag den 5. August, 

naciimittags 4 bis 5 Uhr, in der Stiidtischcn Tonlialle.

X D eu tsche r E isenm ark t. Die augenblicklich auf 

dem Eisenmarkte herrschende Stiiie kann angcsichts der 

Jahreszeit kaum Wunder nehmen. Eine weitere Belebung 

des Geschiiftcs dem Vormonate gegeniiber ist nicht erfolgt; 

im Gegenteil, iD einzeinen Zweigen des Eisengewerbes 

hat die Beschaftigung noch weiter nachgelassen. Trotzdem 

ist das allgemcinc Bild an sich betrachtet kein so unglinstiges, 

da die schon gebuchten Auftriige so ziemlich der Erzeugung 

bis Ende des Jahres entsprechen. Man darf nur, wie 

richtig bemerkt wird, nicht stets mit dem uuverbaltnis- 

miifsig giinstigen Ergebnisse des Vorjahres immerfort Ver- 

gleiche anstellen. In den meisten Industriezweigen zeigt 

sieli gerade in diesen immer etwas kritischen Monaten 

der unverkennbare Vorteii des engeren Zusammenschlusses 

der Werke untereinander. Ohne diesen wurden die Preise 

nicht solehe Stetigkeit zeigen konnen, wie dies bislang der 

Fali war. Fur einige Artikel, die durch Yerbiinde nicht 

geschiitzt, und unter dem Drucke des Wettbewerbcs mit 

den Preisen bereits zu schleudern anfangen, zeigte sich 

dies in augenfiilliger Weise. Die Ausfuhr hat sich noch 

nicht belebt, doch lioflft man, dafs die den einzeinen Betrieben 

gewaiirte und in Aussicht gestellte Unterstiitzung eine 

Besserung nach der Seite liin bringen werde.

In O be r s ch le s  i e n ist der Gescliiiflsgang verhiŁltnis- 

miifsig stetig geblieben. Ailerdings war man schon ge-

*) Mit Fracht ab Siegen.
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notlgt, in einzelnen Eisen- und Slahlerzeugnissen den Ab- 

nelimern durch geringe Preiseriniifsigung entgegen zu kommen. 

Handelseisen geht noch sehr schleppend, doch hat die Zahl 

der Einzelauftriige etwas zugenommen. Auch ist mehr 

Stabeisen nach Rufsland gegangen. Die unveriiuderte feste 

Haltung in den Preisen der Rolistoffc sowie in den Arbeits- 

lolinen diirfte fiir die niiehste Zeit wenigstens erheblichen 

Preisermafsigungen im Wege stehen. Fiir einzelne Walz- 

eisenerzeugnisse hat der Umsatz etwas nachgęlassen und 

demgemiifs trat auch wieder ein lebhafterer Wettbewerb 

mit den westlichen Provinzen zu Tage. In Roheisen haben 

Erzeugung und Absatz zugenommen. Bleche sind etwas 

gewichen, doch sclieint sich dic Nachfrage zu beleben. 

Die Gcschaftslage der Stahlindustrie ist unverandert gUnstig 

geblieben. Die Eisengiefsereien und ROhrenwalzwerke sind 

weniger befriedigend beschiiftigt, gut dagegen die Kon- 

struktionswerkstiitten und Maschinenfabriken.

Ueber die rheinisch - westfiilische Eisenindustrie ist 

folgendes zu berichten:

Das Gesclilift in E i s e n  erz en hat wenig Aenderung 

erlitten. Im Siegerlande ist der Absatz trotz der stillen 

Jahreszeit noch ein recht befriedigender, und auch vom 

Auslande kommen noch verhaltnismUfsig grofse Pósten ein.

Auf dem R o  h e i sen m ar kte ist die Nachfrage nicht 

besonders lebhaft, da man abgesehen von den bereits 

laufenden Abschliissen nur den unmittelbaren Bedarf deckt. 

Die Preise werden fest bchauptet und nur wenig Roh

eisen geht augenblicklich auf Lager. Die Roheisen- 

erzeugung Deutsehlands (einschl. Luxemburgs) stellte sich 

im Mai auf rund 580 000 t gegen 5G0 000 t im April 

d. J .  und 440 000 t im Mai 1896. In den ersten fiinf 

Monaten wurden 280 000 t gegen 2 581 000 t in dem 

entsprechenden Zeitraum des Vorjalues erblasen.

Die Beschiiftigung auf dem W a l z e i s e n m a r k t e  liifst 

stellenweise zu wunsohen Ubrig, doch halt man im allge

meinen an den Preisen fest, zumal Ualbfertigerzcugnisse 

und Schrot sich auf ihren Notierungen behaupten. S t a b 

eisen findet im Inland noch verhaltnism;ifsig lciehten Absatz 

und die bis jetzt gebuchten Auftriige sichern den Yer- 

bandwerken noch auf mehrere Monate liinaus Beschiiftigung. 

In F o r me i s c n  liegt die Sache im grofsen und ganzen 

iihnlich. Auftriige in T r a g e r u  gelien befriedigend ein: 

vereinzelt ist der Absatz sogar ungeinein lebhaft. Die 

Geschaftslage der G r o b b l e c h w a l z w e r k e  ist im wesent

lichen dieselbe geblieben; iiber den Zusammenschlufs zu 

einem Verbande ist bereits im vorigen Artikel berichtet 

worden. Derselbe ist am 1. Ju li in Kraft getreten. Im 

ganzen gelioren dem Verbande 22 Firmen an. F e i n -  

b l e c h c  sind anhaltend flau. Wie gewohnlich in Zeiten,

wo der Absatz stoakt, unterbieten die Werke einander 

derart, dafs die Kiiuler in der Voraussicht weiterer Er- 

raafsigung nun erst recht zuruckhalten. ' W ie verlautet, 

hat der IIalbzeugverband iihnliche Abschliisse mit den 

Bandeisen- und Feinblechwalzwerke gemacht wie m it den 

Drahtwcrken. Wenn dadurch die Ausfuhr sich beleben 

sollte, so durften auch wohl die Schleuderpreise auf dem 

Inlandmarkte bald aufhoren. Gerade fiir diesen Geschiifis- 

zweig zeigte sich, von welcher Bedeutung jetzt ein gemcin- 

sames Zusatnmeiigchen sein konnte. Man glaubt, dafs die 

Gowiihrung von Ausfuhrvcrgutungen diesen Zusammenschlufs 

ais Bedingung voraussetzen wiirde.

Auf dem D r a h t m a r k t e  ist vor)aufig von einer Besserung 

noch niehts zu merken. Man hofft jedoch mit Sicherlicit 

auf Wiederlebung des Auslandsgeschiiftes, naclidem dic eben 

erwahnten Ausfuhrvergutungen bereits vom 1. Jun i an in 

Kraft getreten sind. Der Absatz in I) r a h t s t i f t e n  ist 

gleichfalls noch sehr schleppend und auch das Gesehiift in 

N i et en liifst zu wUnschen iibrig.

Die M a s c h i n e n f a b r i k e n  und K o ns t r u k t i o ns- 

Wcr k s t i i t t e n  sind im ganzen und grofsen noch be

friedigend beschiiftigt; auch die B a h n w a g e n a n s t a l t e n  

sind noch auf liingere Zeit mit Auftriigen versehcn. Die 

E i s e n g i e f s e r e i e n  scheinen in letzter Zeit eine Besserung 

der Nachfrage zu verspiiren. Der Versand an gufseisernen 

Ro h r e n  nimmt zu. Dazu stirnmt die Nachricht, dafs der 

ostdcutsch-siichsische Hiittenverein dic Preise fiir Rohgu f s  

und Rohren  um 5 ^ /t. die Tonne erhoht hat.

Zum Yergleiche der Preisbewegung im Juni mit der 

der Yormonate stellen wir im folgenden die Endnotierungen 

der letzten drei Monate gegeniiber.

1. Mai. 1. Juni 1. Juli
J L . J L . J L .

Spateisenstein gorostet 151-1G7 151—167 151— 167
Spiegeleisen mit 10—12 pCt.

Mangan G1-G2 61-62 61-62
Puddelroheisen Nr. I, rhein.-

westf. Marken 58-59 58-59 58-59
Giefsereiroheisen Nr. I 07 67 67
Bessemereisen 63-G4 63-64 63-64
Thomasroheisen 60—01 60-61 60—61
Stabeisen (SchweiEseisen) 135 135 135

„ (Flufseisen) 130 130 130
Winkeleisen 140-143 140-143 140-143
Kesselbleche t o i i  5 mm Dicke

und starker (Mantelbleche) 180 180 180
Siegener Feinbleclie aus Schweifs

eisen 150 145 145
Kesselbleche aus Flulśeisen 158 165 165
Stahlwalzdraht 112— 118 112-115 112-115
Dralitstifte •135-140 135-140 135—140
Grubenschienen 112 106-110 106-110

M a rk tn o t iz e n  iibe r N e be np ro duk te . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

A m m o n i u m s u 1 f a t B e n z o 1 T h e e r W  e chse lku rse auf
Datum (Beckton terms) eereinigt Berlin Frankfurta M

Nummer
Ju li Stim

per ton Stim
90%p.gall. 50»/oP.ga:i. Stim P. birrel roh p. galion

kurz 3 Monate

1897
mung von bis mung von bis von bis mung VOIl bis Von bis von bis von bis

L. s. </. L . s. d. s. d s. d. s. d s. d. d. s. d. s. d. s. ci. JL. A JL. JL. A JL. A
10 624 8. steady 7 8 9 — — — firm 2 3 2 4 2 2 2 3 — 20 36 — — 20 51 20 55

625 9.
•to

steady 7 8 9 — — — quiet 2 3 — — 2 2 — — — — — — — — — 20 36 — — — —

11. —

626 12. quiet 7 8 9 — — — steady 2 3 — — 2 2 — — — — — — — — ' - — — 20 30 — — — — -
627 13. steady 7 8 9 — — — quiet 2 3 — — 2 2 — — — — — — — — - — — 20 35,5 _ — 20 51 20 55
628 14. flrm 7 8 9 — — — quiet 2 3 — — 2 2 — — — y 0 9 9 — l ‘/2 — — 20 36,2

_
— — — — —
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Submissionen.
22. J u l i  1897, vorm. 10 Uhr. D e r K o n i g l .  Kreis- 

Bau i nspek to r  in K i i n i g sbe rg  i n  Pr. Lieferung von 

8000 Ctr. Steinkohlen bester Sorte fiir die Beheiznng 

des liiesigen Ober-Priisidial- und Regierungsgebiiudes im 

Winter 1897/9S.

22. J u l i  1897, mittags 12 Uhr. F i n a n z - D e p u t a t i o n  

in Hamburg .  Lieferung von 80 000 kg bester Sorte 

deutsclier oder cnglischer Hausstandskohlen, 5000 kg

Anthrazitkohlen und 1 800 000 kg Stiicken-Fettkohlen, 

deutscher oder englisclier, bester Sorte oluie Grus.

22. J u l i  1897, mittags 12 Uhr. Der R a t h a u sm e i s t e r  

i n Bremen. Bedarf an Torf, Steinkohlen, Huttcnkoks etc. 

pro 1897/98.

22. J u l i  1897, naclim. 4 Uhr. S tś idt i sches Iiocli-  

b a u a m t  in Ka r ls ruhe .  Ilolz- und Kolilenlieferung fiir 

die stiidt. Anstalten.

31, J u l i  1897, mittags 12 Uhr. Der D e i c h i n s p e k t o r  

i n L a p p i e n e n ,  Kre is N i e d e r u n g  (O. P r.) Lieferung 

von 10 000 Ctr. Steinkohlen fiir den Haffdeichverband im 

Memeldelta.

26. J u l i  1897, vorm. 11 Uhr. Ka i se r l .  Oberpos t-  

d i r e k t i o n  B res l au .  Bedarf an Steinkohlen und Koks 

fiir die Kaiserliche Ober-Postdirektion, sowie die Post- und 

Tclegraplienamter in Breslau, rund 350 t Wurfelkohlen und 

220 t Koks, die Tonne zu 1000 kg.

31. J u l i  1897. D e r Sch u l vors t a  nd in Mocke rn .  

Bedarf an 450 Ctr. Oelsnitzer Waschwiirfeliohle I, 1100 Ctr. 

bohmisclie Braunkohlen I, 7000 Stiick Prefstorf (Luckenauer).

4. A u g u s t  1897, vorm. V2l0 Uhr. Y e r w a l t u n g  

der  Kon i g l .  S t r a f an s t a l t ,  Li i neburg.  Bedarf fiir den 

Zeitraum 1. November cr. bis Ende Oktober 1898 ungefahr 

200 000 kg Steinkohlen.

15. A u g u s t  1897. K o n i g l .  I t eg ic r ung  in Mttnstcr.  

Lieferung von etwa 120— 130 Tonnen — 12 — 13 Doppcl- 

waggon Flammkohle und etwa 20 Tonnen =  2 Doppel- 

waggon Hausbrandkohle.

20 . A u g u s t  1897. Kon ig l .  O b e r l a n d g e r i c h t  in 

K ie l .  Bedarf an Feucrungsmaterial fiir die Ileizperiode

1897/98.

P c v s o n a 1 i e 11.
In die Kommission zur Bekiimpfung der Gcfahrcn des 

Stein- und Kohlenfalls beim Stcinkohlenbergbau (vcrgl. 

Nr. 22 dsr. Zeitsch. S. 418 tT.) sind fiir den Oberbergamtsbezirk 

Dortmund die nachbenannten Mitglieder berufen worden.

1. KnappscliaftsiiUester W o c r m a n n  zu Dortmund,

2. „  B r u c h h a g e n  zu Vogelheim,

3. Betriebsfiihrer B r u c k m a n n  zu Derne,

4. Grubenverwaltcr A r n d t  zu llochlarmark,

5. Generaldirektor, Bergrat Beh ren s  zu Herne,

G. BergwCrksdirektor, Bergassessor F i e p e r  zu Bochum,

7. Bergrevierbeamter, Bergrat K i r s t c i n  zu Recklinghausen,

8. „ „ S char f zu Dortmund,

9. Oberbergrat L e y b o l d  zu Dortmund,

10. ,, L a  ren z zu Dortmund.

Zur Beratung und Festsetzung des Arbeitsplans soli die 

Kommission Ende September oder Anfangs Oktober d. Js. 

nacli Berlin berufen werden.

Ztischriften an (lie Rcdaktion.

A 11

die Redaktion des Gliickauf

Essen-Ruhr.

Be r l i n  N W „ , „ T . jn n r r
Schleswigcr-Ufer 14, dcn Juh  1897' 

Der Artikel „Explosion eines Luftkompressors auf dbr 

Zeche Kaiserstuiil I bei Dortmund" auf Seite 503 Ihrer

Zeitschrift verantnfst mich zu folgender Bemerkung:

Die Zcrsctzungstcmpcratur von Schmicrol bei Beruhrung 

mit Luft von iiolier Spannung diirfte tiefer liegen ais bei 

Atmospharcndruck, so dafs man bei Verwcndung von

trockenen Kompressoren stets mit diesem Umstande reclinen

mufs. Die OberfiiichenkUhlung des Kompressors leistet ganz 

gutc Diensle um die Maschinc zu schonen, ermogliclit es 

jedoch erfahrungsgemiifs nicht, die vcrdichtele Luft wesent-

licli abzukUhlen. Ganz wesentlieh ist es dagegen, zu ver-

liiiten, dafs der Sammelbehiilter fiir die Druckluft einen 

Sack bildet, in weichem sich durch Vermengung von Fett- 

gasen mit der Luft eine grofsere Menge von explosiblem 

Gemisch im Laufe der Zeit ansamineln und verhiingnisvoll 

werden kann. Kleine Explosionen im Druckrolire konnen 

fortlanfend stattfinden, ohne den geringsten Seliaden anzu- 

richten, wenn man eine grofsere Ansammlung von Gasen

verhindert. Es liifst sieli dies leicht erreiclicn, wenn man

die Luft am tiefsten Punkte des Behiilters zu- und am 

lioclisten Punkte abfuhrt, wobei stets die ganze Liinge des 

Windkessels zwischen Zu- und Abfiihrung liegen soli. Es 

wiire interes«ant festzustcllcn, wie auf Zeche Kaiserstuiil I 

die Luftzu- und -abfiihrung zum Wrindkcssel eingerichtet 

war. Da manchem Bcsitzer einer Luftkomprcssionsaniage 

damit gedient sein diirfte, sich durcli Beaclitung dieser ein- 

faclicn Mafsregcl vor ahnlichem Unfalle zu bchttten, so 

diirfte es sich empfehlen, diese Zeilen zur allgemeinen 

Kcnntnis zu bringen.

Hochaclitungsvoll 

Ferd. Strnad.

Hierzu wird uns seitens der Direktion der Zeche 

Kaiserstuiil folgendes mitgeteilt: „Der belreffende Sammel-

bchiilter bestand aus einem alten Cornwallkcssel. Am 

Yorderen Ende desselben wurde die Prefsluft von oben 

eingefiihrt, am liintercn Ende ebenfalls oben abgefiihrt. 

Am Kopf befand sich unten cin Ablafshahn fiir Wasser 

und Schmicrol, das tiiglich geofTnet wurde, um alle Fliissig- 

keit abzulassen. Der Behiilter war mit zwei sehr grofsen 

Sicherheitsventilen vcrsehcn, die sich bei 5 Atmosphiircn 

Druck pfTneten. Es war niemals so warm, dafs man nicht 

gut die Iland dauernd darauf legen konnie, sicherlich nach 

vielen Beobachlungen niemals iiber 60 °.

Die Explosion hat selbstverstiindlich nicht im Behiilter, 

sondern in den Sehicbcrkiisten ihren Anfang genommen.

Wie die Ansammlung von Gas vermiedcn werden kiinnte, 

wenn man die Druckluft unten statt oben cinfiihrt, erschcint 

nicht einleuchtend.

Am zweckmiifsigsten diirfte es sein, bei grofseren An- 

lagen sogenannte Stufenkomprcssorcn mit Zwischenkiihlung 

cinzufiihren. Wenn dic auf etwa 2 — 2,5 Atmosphiircn 

komprimierte Luft giinzlich abgekiililt in den zwciten Luft- 

cylinder gelangt, wird die Temperatur niemals so lioch, 

dafs eine Entziindung geschehen kann." D. Red.
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