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Yon Dr. Adolf Arndt ,  Geheimer nnd Oberbergrat. o o. Professor der Rechte in Kiinigsberg i. Pr.

Das genannte Gesetz, das Mutungsperrgesetz oder 
die lex Gani}), schlieBt die Annalmie von Mutungen 
auf Steinkohle und Steinsalz nebst den beibrechend“n 
Salzen vom Tage seiner Verkundigung (8. Juli 1905) 
bis zu anderweiter gesetzlicher Hegelung, langstens 
aber auf die Dauer von 2 Jahren in der Regel aus2)- 
Zugelassen sind (ausnahmsweise) nach dem Wortlauto 
des Gesetzes Mutungen „auf Grund von Schurfarbeiten, 
welche

1. vor dem 31. Marz 1905 begonnen worden sind 
oder

2. im IJmkreise von 4184,8 m um den Fundpunkt 
einer noch schwebenden Mutung unternommen 
werden, dereń Minerał bei der anitlichen Unter- 
sućhung (§ 15 a. a. 0.) bereits vor Verkiin- 
digung dieses Gesetzes nachgewieąen worden ist".

In sehr wiehtigen Fallen ist es fraglicli geworden,

O s. Gesetzsammlung 1905, S. 265.
?.) Ygl. hierzu die Ausfiihnuigeu des Yerfassers im Jahrg. 1905, 

S. 1133 ff und 1239 dsr. ZIsehr. und die damit im Endergebnisse 
iibereinstimmenden Mitteilungen von Eskens in der Zeitschrift 
fur liergrecht, Bd. •! G, S. 401.

was unter Schurfarbeiten im Sinne dieser Vorschnft 
zu verstelien ist, ob nur die Schurfarbeiten im engeron 
und juristischen oder auch die Schurfarbeiten im wei
teren und technischen Sinne ; insbesondere ob dann, wenn 
ein Bergwerkseigentumer in einem freien (an seine Be- 
rechtsame) angrenzenden Feld Steinsalz schurfen will, zu 
diesem Zwecke die Arbeit aber schon im verli||enen 
Felde vor dem 31. Miirz 1905 begonnen hat, die frag- 
liche Arbeit von Anfang an ais Schurfarbeit im Sinne 
des angezogenen Gesetzes anzusehen ist oder erst von 
dem Zeitpunkte an, an welchem das freie Feld 
erreiclit ist.

Zur Beantwortung dieser Frage ist es notig, in 
sinngemSfier Anwendung der in § 133 des Burgerlichen 
Gesetzbuches enthalteuen allgemeinen Auslegungsregel 
den w irk lich e n  W ille n  des G ese tzg eb ers  zu 
erfo rsch en  und n ich t an dem b u c h s ta b lic h e n  
S inne des A u sd ru ck s  zu h aften .

Nach B ra s s e r t3) rersteht das Berggesetz unter 
Schiirfen  in Ubereinstimmung mit dem alteren Berg-

3j s. Kommentar, S. 08
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rechte das Aufsuchen der verleihbaren Mineralien auf 
ihrer naturlichen Ablagerung, wobei es nicht darauf 
ankommt, ob die Arbeiten an der Oberfiache (Schurfen 
im engeren Sinne) oder unterirdisch mit Bohrlochern, 
Sfihiichten, Stollen usw. ausgefiihrt werden.

V eith  bezeichnet in seinem Bergwdrterbuch ais 
Schurfen im bergrechtlichen Sinne das Aufsuchen der 
dem Yerfugungsrechte des Grnndeigentiimers entzogenen 
und dem Berggesetz unterworfenen Mineralien mittels 
Arbeiten an der Erdoberflftche oder durch Abbau unter- 
irdischer Grubenbane zum Zwecke der Erlangung von 
Bergwerkseigentum. Weiterhin zitiert er nacli dem 
Ósterreichischen Berggesetz § 13: „Schurfen heifit, vor- 
behaltene Mineralien in ihren Lagcrst&tten aufsuchen 
und die gefundenen soweit aufschliefien, dafi die Ver- 
leihnng des Eigentumsrechtes darauf erfolgen kann". 
Endlich setzt er gleich Schurfen ..A u fr itz en "  und 
„A ufschneiden". Ein Unterschied darin, ob die 
Schurfarbeit im yerliehenen oder erst im freien Felde 
beginnt, wird von ihm nicht gemacht.

Aus der BegrifTsbestimmung folgt, daB das Minerał, 
welches bereits yerliehen ist, nicht mehr Gegenstand oiner 
Schurfarbeit sein kann, daB man daher im eigenen" Felde 
n a c h  dem  d a r in  y e r l i e h e n e n  Minerał im recht- 
lichen Sinne keine Schurfarbeit yornehmen kann. Dagegen 
folgt aus der BegrifTsbestimmung koineswegs, daB es 
rechtlich keine Schurfarbeit ist, wenn jemand noch 
nicht yerliehene Mineralien im freien Felde zum Zwecke 
des Findens und Mutens aufsuchen will und die Auf- 
suchungsarbeiten (den Schiirfstollen, Querschlag) in dem 
ihm bereits yerliehenen Felde beginnt.

W e s th o f f4) fflhrt aus, dafi Schurfen im Sinne 
des § 5 des Allgemeinen Berggesetzos, im Gegensatz 
zu Schiirfarbeiten im Sinne des § 11, nicht blofi die 
Tatigkeit sei, welche unmittelbar auf die Aufsucluing 
eines yerleihbaren Minerals auf seiner naturlichen 
Ablagerung zum Zwecke der Verleihung gerichtet sei, 
sondern daruber hinaus jed e  T a t ig k e i t ,  w e lc h e , 
wenn au c h  n u r y o rb e re i te n d ,  n a c h fo lg e n d  
oder u n te rs t i l tz e n d  erforderlich ist, um das Vor- 
handensein eines vom "Yerfugungsrechte des Grund- 
eigentumers ansgeschlossenen Mineralvorkommens dar- 
zutnn5).

Zweifellos ist die Arbeit, welche der Beliehene in 
seinem Felde unternimmt, um aus diesem Felde heraus 
ins freie Feld zu gelangen, behufs Aufsuchung dort 
yorhandc-ner noch unverliehener Mineralien, eine 
„ y o rb o re ite n d e "  und „ u n te r s ti i tz e n d e "  Arbeit 
fur das Aufsuchen der noch unyerliehenen Mineralien, 
also eine Schurfarbeit in diesem Sinne. Demgemafi 
bemerkt der Kommentar von W e s th o ff  und S c h lu te r  
auf S. 482, daB auch die das eigentliche Schurfen

■*) „Ber?bau und Grundbesitz*, Bd. II, S. 867.
}) a. auch Bekursbescheid vom 24. Juli 1886; Ztschr. fiir 

Bergrecbt, Bd. 27, S. 400.

bloB yorbereitende Tatigkeit unter den Begriff des 
Schiirfens im Sinne des § 1 des Mutungsperrgesetzes
fant.

H e in r ic h  A ch en b ach 6) sagt: „Im Sinne des 
Bergrechtes sind aber unter Schurfen nur diejenigen 
Arbeiten begriffen, welche mit der Absicht unternommen 
werden, ein vom Verfiigungsrechte des Grundeigen- 
tumers ausgeschlossenes Minera] und desson Lagerstatte 
zum Zwecke des Erwerbs der Bergberechtigung auf- 
zufinden." Hiernach ist auch diejenige Arbeit unter 
Schurfen mit oinbegrifien, die ein Bergwerkseigentfimer 
in dem ihm yerliehenen Felde b e g in n t, um sie in 
freies Feld fortzufuhren, wo er ein yerleihbares, aber 
noch unverliehenes Minerał anzutreffen hofft.

Nun sagt weiterliin A c h e n b a c h 7): „Zu denSchiirf- 
arbeiten in dem hier festgestellten rechtlichen Sinne 
gehoren dagegen diejenigen Arbeiten nicht, welche der 
Bergbauberechtigte in seinem Felde zur Aufsuchung 
des ihm yerliehenen Minerals anstellt. Solcho Schurf- 
arbeiten unterliegen denjenigen gesetzlichen Bestim- 
mungen, welche dio Stellung des Beliehenen regeln.“ 
Somit ist es keine Schurfarbeit, wenn die Arbeit nicht 
don Zweck yerfolgt, das noch n ic h t  y e r lie h e n e  
Minerał im fre ien  Felde, sondern das yerliehene Minerał 
im yerliehenen Felde aufzusuchen. Im Fragefalle trifft 
letzteres nicht zu, da ja  der Unternehmer nicht das 
ihm bereits yerliehene Minerał aufsuchen, sondern aus 
dem yerliehenen Felde horausgehen will (und mufi), um 
ins freie Feld zu gelangen, wo er das verleihbare, 
jedoch noch nicht yerliehene Minerał anzutreffen hofft.

Genau dasselbe, was A chenbach  und yiele andere 
Schriftsteller behaupten8), besagt der Rekursbescheid 
yom 12. September 18879), namlich, daB Bohrungen, 
welche innerhalb eines yerliehenen F e ld e s  z u r  w eite ren  
U n te rsu c h u n g  der L a g e ru n g s v e rh :i l tn is s e  des 
yerliehenen Minerals yorgenommen werden, nicht 
„Schtirfen" sind. Es folgt dies ohne weiteres aus dem 
Begriff des Schiirfens ais des Aufsuchens eines Minerals 
zum Zwecke der Yerleihung. Der Zweck der Arbeiten 
im yorliegenden Falle ist jedoch nicht, die Lngerungs- 
yerhiiltnisse des yerliehenen Minerals^im yerliehenen 
Felde zu untersuchen.

Der praktische Unterschied zwischen „ S c h u rfe n "  
und „ U n te rs u c h u n g s -  (A ufsch lu fl-) arbeiten" 
geht aus folgendem hervor. Zum .Schurfen" bedarf 
man stets und grundsatzlich der Erlaubnis des Grund- 
eigentumers (ABG § 5), jedoch nicht zur Vornahme 
von Untersuchungs- und AufschluBarbeiten, da nach 
§ 54 ABG der Bergwerkseigentflmer ohne weiteres 
und kraft des Gesetzes die ausschliefilicho Befugnis

6) Deutsches Bergrocht I, S. 325.
') a. a. O. S. 378.
8) z. B. Westhoff „Berebao und Onindboultz", Il(l.'2,8, 308; 

Kloaterraann-Furat ,  "Anm. 1 Arndt,  „Kurz-
gefa(3ter Kommentar*, Auflage 4, 8. 0.

8) s. Ztschr. far Bergrecht, Bd, 80, S, 121,
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Ofen soli in 24 Std. 25 t G — 7prozenfcigęs Erz unter 
Verbraueh von 4 750 A bei 119 V =  500 KW zu 
einem Stein mifc beispielsweise 47,9 pCt Kupfer, 24,3 pCt 
Eisen unii 22,96 pCt Schwefel verschmelzen. Aus der 
Schlacke, die u. a. 27,2 pCt Silizium und 32,5 pCt 
Eisen enthalt, kann man durch hohe Erhitzung im 
elektrischen Ofen. unmittelbar Ferrosiliziuni erzeugen. 
Da man bei den lii Higien Wasserkraften in Chile 1 KW- 
Jahr fur 24 ./t haben kann und auf 1 t im Stein 
eutlialtc-nes Kupfer 1,25 KW-Jahr gebraucht, 
betragen die Kraftkosten 30 JC. Dazu kom men 3G JC 
fur 75 kg Elektrodenverschleifi. Dagegen gebraucht 
man in den alten Ofen 32 t Koks, die bei dessen hohem 
Preise in Chile 250 . /i kosten. Unter diesen giiiistigen 
Umstiinden wird’ auch dio Yerarbeitung der-massenhaft 
vorhandenen 4prozentigen Erze noch lohnend, zumal 
sie dem Arbeiter bei der Forderung nicht bezahlt zii 
werden brauchen, wenn auch der Kraftvorbrauch fiir 
1 t Kupfer von 1,25 auf 2 KW-Jahre steigt.

Den Slein will W. E. K o ch 9) aus dem Schmelz-
ofen in einen Yórherd, wo er sieli sełzt, und dann in
einen nach unten enger werdenden Tfog abstechen. 
In dem unteren Teile des Trogos fliefit er langsam
zwischen den Spitzen hohler graphilierter Elektroden 
hindurcli, die mit einem sclifltzenden Uberzuge. 
bedeckt sind. Durch die Elektroden wird Wasser-
gas ■eingepreBt. Sein WasserstolT yerbindet sich mit 
dem Schwefel, wahrend das Kohlenosyd das Eisen 
rednziert. Man soli nun das Eisen nach einer, das 
Kupfer, das dio Edelmetalle aufnimmt, nach einer 
anderen Riclitung treibęń konnen10), wenn man in die 
Miindung des Troges ein pflngscharartiges Stiiclc mit 
der Spitze nach innen einsetzt.

Kupfer destilliert nach H. M oissan11) leicht mit 
300 A bei 110 Y. Beim Siedepunkte lost es Graphit 
auf und scheidet ihn mehr oder minder kristallisiert 
wieder ab. F. B rau ris12) hat Messing durcli die 
Funken einer Leydener Batterie zerstiiuben und die 
beiden Legierungsmetalle gesondertkondensieren konnen.

b. Sch m el z fiu 13 -E le k tro ly se .
Wenn auch Kupfersulfur ein Elektrolyt ist, so ver- 

schwindet doch diese Eigenschaft, wie G. B o d lan d e r 
und K a s im irS . Id a s z e w s k i13) nachgewiesen haben, 
um so mehr, je mehr Stilfid sich ihm beimengt. Des
halb ist eine technische Elektrolyse von geschmolzenem 
Kupferstein unmoglich. Auch die von Kupferstein in 
geschmolz nem Schwefelnatrium erscheint ais aussichts-

Amer. Pat. SOS 849 vom 19 2. 03.
101 Welclie Ursache dabei wirken soli, ist nicht eiiizusehen.

Die Elektrolyse, die der Eif. heranzieht, kami, wenn sie auch
eintreten sollte, wunuglich d:is eine Metali nach der einen, das
andere nach der anderen Elektrodo hewegon

ir) Compt. reud. 27. 11. 05; L’Industrie electr. 1905, Bd. M,
S. 565; The Eleetriciau 1906, Bd. 56, S. 471.

n ) Elektrotechn. u. polyt. Rundsch. 1905/6, Bd. 23, S. 1-19.
;3_) Ztschr. Elcktrocliem. 190-5, BJ. 11, S. 161,

los. Fiir die Elektrolyse von snlfldischen Kupfererzen 
in Alkalichloridschinelzen soli nach E. A. A sh c ro ft 
das unter Alkalimetall beschriebeno Verfahren ” ) 
anwendbar soin.

c. Y e ra rb e itu n g  von E rzen und Z w ischen-
p ro d n k ten  m it w fissrigen E le k tro ly te n .
Der Kupferniederschlag soli besonders regelmiiCig und 

dicht werden. wenn man nach dem Yorscblage von L. M. 
L a fo n ta in e 15) dem Elektrolyten, der aus gesiittigter 
reiner Kupfersulfatlógnng mit 8 —10 pCt freier Schwefel- 
sauro besteht, LampenruB (1 kg auf 500 1 Losung) 
zufugt. Die Erze werden um eine V* —1 cm dicke 
Knpferplatte, die das GefiiB zu zwei Drittoln der IlOhe 
und Breite nach fiillt, zwischen durchlocherten Holz- 
wihiden aufgehauft. Konzentrate und Staub werden 
mit 30 pCt geloschtem Kalk zu 5—6 cm dicken Anoden 
geformt.

Eine Abiuiderung des alten S iem onssehon Yer- 
fahrens hat sich Dr. O. F r o l i c h 10) sclnitzen lassen. 
Er laugt mit Eisenchlorur- oder Ferrosulfatlosung 
unter Luftzufuhrung. Zu dem Zwecke wird eine aus 
zerkleinertem Erz und der Lauge erzeugte Triibe durch 
eine Schnecke in einem Rolne hochgehoben, das in der 
Mitte einer Art Spitzkasten steht, und dann iiber den 
oberen Hand des Bolires in den auCeren Itaum 
geschleudert. Wahrend sie in ihm hinabsinkt, kommt 
sie mit Luftblasen in Beriihrung, die aus Rohren auf 
der Schriige des Spitzkastens aufsteigen.

Wenn man aus Erzen die Metallo durch elektrolytisch 
entwickelte Anionen ertrahieren w ill17) und dazu die 
Erze um die Anoden anhauft, erhalt man Wegen der 
meist geringen Leitfiihigkeit der Erze und wegen des 
groBen Abstatides, den man den Elektroden geben muB, 
einen betrachtlichen Badwiderstand. Dieser wird nach 
dem Vorschlageder E is e n g ie f ie re i  und M aschinen- 
fa b r ik -A k tie n g e s e lls c h a f t  Ganz & Co.18) ver- 
mieden, wenn man den Extraktionsraum uber den 
Elektrolysierraum legt und die Elektroden nalie zu- 
sammen nicht weit von dem dnrchlassigen Boden an- 
ordnet, der beide Raume trenufc. Man erreicht dadurch 
den weiteren Yorteil, daB man die Anionen yollstandig 
ausnutzen kann, indem man die Hóiio der Erzschicht 
entsprechend yergroBert, oder z. B. das uberschussige 
Chlor absaugt und anderweitig verwendet. AuBerdem 
kann man ohne Unterbrechung der Elektrolyse beschicken 
und entleeren, ohne Beschadigung der Elektroden und 
Diaphragmen befurchten zu mussen. Sorgt man ferner 
dafur, daB der zirkulierende Elektrolyt zuerst uber die 
Anoden und dann erst uber die die Kathoden auf-

>*) s, S. 155-S (vgl. a. S. 1587) Ifd. Jahrg. dsr. Ztschr.
)5) Amer. Pat.. 782 145 vom 12. 9. 0!i.

I). li. P. 163-109 vom 8. 8. 03.
Ygl. Jalirg. 1905, S. 759 dsr. Ztschr.

«) D. li. P. 1634-18 vom 27. 8. 01; Brit. Pat 15 055 vom
21. 7. 05; Amer. Pat. 826 435 vom 18. 8 05 fur A. Lenart jr.
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rechte das Aufsuchen der yerleihbaren Mineralien auf 
ihrer naturlichen Ablagerung, wobei es nicht darauf 
ankommt, ob die Arbeiten an der Oberflache (Schurfen 
im engeren Sinne) oder unterirdisch mit BohrlSchern, 
Schiichten, Stollen usw. ausgefiihrt werden.

V eith  bezeichnet in seinem Bergwórterbuch ais 
Schurfen im bergrechtlicben Sinne das Aufsuchen der 
dem Yerfiigungsrechto des Grundeigentiimers entzogenen 
und dem Berggesetz unterworfenen Mineralien mittels 
Arbeiten an der Erdoberfl&che oder durch Abbau nnter- 
irdischer Grubenbaue znm Zwecke der Erlangung von 
Bergwerkseigentum. Weiterhin zitiert er nach dem 
Ósterreichischen Berggesetz § 13: „Schiirfen heiCt, vor- 
behaltene Mineralien in ihren Lagerst&tten aufsuchen 
und die gefundenen soweit aufschlieBen, daB die Ver- 
leihung des Eigentumsrechtes darauf erfolgen kann". 
Endlich setzt er gleich Schiirfen „A u fritz e n "  und 
„A ufschneidon". Ein Unterschied darin, ob die 
Schfirfarbeit im verliehenen oder erst im freien Felde 
beginnt, wird von ihm nicht gemacht.

Aus der BegrifTsbestimmung folgt, daB das Minerał, 
welches bereits verliehen ist, nicht mehr Gegenstand einer 
Schurfarbeit sein kann, daB man daher im eigenen Felde 
n a c h  dem  d a r in  y e r l i e h e n e n  Minerał im recht- 
lichen Sinne keine Schurfarbeit vornehmen kann. Dagegen 
folgt aus der Begriffsbestimmung keineswegs, daG es 
rechtlich keine Schurfarbeit ist, wenn jemand noch 
nicht verłiehene Mineralien im freien Felde zum Zwecke 
des Findens und Mutens aufsuchen will und die Anf- 
suchungsarbeiten (den Schurfstollen, Querschlag) in dem 
ihm bereits yerliehenen Felde beginnt.

W e s th o f f1) filhrt aus, daB Schurfen im Sinne 
des § 5 des Allgemeinen Berggesetzes, im Gegensatz 
zu Schiirfarbeiten im Sinne des § 11, nicht b!oB dic 
Tatigkeit sei, welche unmittelbar auf die Aufsuchung 
eines yerleihbaren Minerals auf seiner naturlichen 
Ablagerung zum Zwecke der Verleihung gerichtet sei, 
sondern daruber hinaus jede  T a t ig k e i t ,  w e lc h e , 
wenn au c li n u r  v o rb e re i te n d ,  n a c h fo lg e n d  
oder u n te rs t i i tz e n d  erforderlich ist, um das Vor- 
handensein eines yom Verfugungsrechte des Grnnd- 
eigentumers ausgeschlossenen Mineralyorkommens dar- 
zutun5).

Zweifellos ist die Arbeit, welche der Beliehcne in 
seinem Felde unternimmt, um aus diesem Felde heraus 
ins freie Feld zu gełangen, behufs Aufsuchung dort 
yorhandc-ner noch unyerliehener Mineralien, eine 
„ y o rb e re ite n d e "  und „ u n te r s tu tz e n d e "  Arbeit 
fur das Aufsuchen der noch unyerliehenen Mineralien, 
also eine Schurfarbeit in diesem Sinne. DemgemaB 
bemerkt der Kommentar yon W e s th o f f  und S c h lu te r  
auf S. 482, daB auch die das eigentliche Schurfen

4) „Berabau und (irundbesitz*, Bd. II, S. 367.
5) a, auch Rekursbescheid vom 24. Juli 1886; Ztschr. fDr 

Bergrecbt, Bd. 27, S. 400.

bloB yorbereitende Tatigkeit unter den Begrift' des 
Schiirfens im Sinne des § 1 . des Mutungsperrgesetzes 
fallt.

H e in r ic h  A ch en b ach 6) sagt: „Im Sinne des 
Bergreehtes sind aber unter Schurfen nur diejenigen 
Arbeiten begriffen, welche mit der Absicht uuternommen 
werden, ein vom Verfiigungsrechte des Grnndeigen- 
tiimers ausgeschlossenes Minerał und dessen Łagerst&tte 
zum Zwecke des Erwerbs der Bergberechtigung auf- 
zufinden." Hiernach ist aucli diejenige Arbeit unter 
Schurfen mit einbegrilfen, die ein Bergwerkseigentiimer 
in dem ihm yerliehenen Felde b e g in n t,  um sie in 
freies Feld fortzufiihren, wo er ein yerleihbares, aber 
noch unverliehenes Minerał anzutreffen liofft.

Nun sagt weiterłiin A c h e n b a c h 7): „Zu den Schurf
arbeiten in dem hier festgestellten rechtliclien Sinne 
gehoren dagegen diejenigen Arbeiten nicht, welche der 
Bergbauberechtigte in seinem Felde zur Aufsuchung 
des ihm yerliehenen Minerals anstellt. Solche Schurf
arbeiten unterliegen denjenigen gesetzlichen Bestim
mungen, welche die Stellung des Beliehenen regeln/ 1 
Somit ist es keine Schurfarbeit, wenn die Arbeit nicht 
den Zweck yerfołgt, das noch n ic lit y e r lie h e n e  
Minerał im fre ien  Felde, sondern das yerliehene Minerał 
im yerliehenen Felde aufzusuchen. Im Fragefalle trifft 
letzteres nicht zu, da ja  der Unternehmer nicht das 
ihm bereits yerliehene Minerał aufsuchen, sondern aus 
dem yerliehenen Felde herausgehen will (und muB), um 
ins freie Feld zu gełangen, wo er das yerleihbare, 
jedoch noch niclit yerliehene Minerał anzutreffen liofft.

Genau dasselbe, was A chenbach  und yiele andere 
Scłiriftsteller behaupten8), besagt der Rekursbescheid 
vom 12. September 18879), namlich, daB Bohrungen, 
welche innerhalb eines yerliehenen Fe ldes zur w e ite ren  
U n te rsu c h n n g  der L a g e ru n g s v e rh ii l tn is s e  des 
yerliehenen Minerals vorgenommen werden, nicht 
„Schiirfen" sind. Es folgt dies ohne weiteres aus dem 
Begriff des Schiirfens ais des Aufsuchens eines Minerals 
zum Zwecke der Verleilnmg. Der Zweck der Arbeiten 
im vorliegenden Falle ist jedoch nicht, die Lngerungs- 
yerhałtnisse des yerliehenen Minerals^im yerliehenen 
Felde zu untersuchen.

Der praktische Unterschied zwischen „ S c h u rfe n "  
und „ U n te rs u c h u n g s -  (A ufschluB -) arbeiten" 
geht aus folgendem hervor. Zum „Schurfen" bedarf 
man stets und grundsatzlich der Erlaubnis des Grund- 
eigentumers (ABG § 5), jedoch nicht zur Vornahme 
von Untersuchungs- und AufschluBarbeiten, da nacli 
§ 54 ABG der Bergwerkseigentiimer ohne weiteres 
und kraft des Gesetzes die ausschlieBliche Befugnis

6) Deutsches Bergrecbt I, S. 325.
') a. a. 0. S. 378.
8) z. B. Westhoff „Bergbau uud Grundbesitz“, Bd.'2, S. 368; 

KIostermann-Furst ,  "Aum. 1 zu § 5; Arndt,  „Kurz- 
gefaBter Kommentar", Auflage 4, S. 6.

9) a. Ztschr. fUr Bergrecnt, Bd. 30, S. 121.
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hat, nach den Bestimmungen des Berggesetzes 
das in der Verleihungsurkunde benannte Minerał in 
seinem Felde aufzusuchen und zu gewinnen, sowie 
hierzu alle erforderlichen Yorrichtungen unter und 
uber Tage zu treffen, und zwar regelmafiig und grund- 
satzlich ohne Erlaubnis des Grundeigentumers. Dem 
letzteren steht dagegen die Eigentumfreiheitsklage 
(negatoria) zu, wenn jemand auf oder unter seinem 
Grundstuck schurft; sie steht ihm nicht zu, wenigstens 
grundsatzlich und regelmafiig, wenn der Bergwerks- 
eigentiimer das ihm yerliehene Minerał iu seinem Felde 
aufsucht oder aufschlieBt. Nur wenn der Bergweiks- 
eigentiimer die Oberflache ais solche okkupiert, z. B. 
Tagesgebilude, Eisenbahnen auffiihren will, bedarf er, 
um dieses zu tun, der Erlaubnis des Grundeigentumers.

Versagt der Grundeigeiitiimer die Erlaubnis zum 
Schurfen, so en'scheidet das Oberbergamt (allein, ohne 
BezirksausschuB, auf einfachen Antrag des S c h u r f -  
1 a s t  i g e n und ohne formellen Enteignungsantrag) uber 
die Gestattung der Schurfarbeiten (§ 8 ABG). Versagt 
derGrundeigentiimer dagegen dem Bergwerkseigentumer 
die Benutzung des Grundstuckes, z. B. zum Anlegen 
einer Eisenbalm, eines Fdrderschachtes, so entscheidet das 
Oberbergamt in Gemeinschaft mit dem Bezirksausschufi 
in dem durch die §§ 135 ff ABG naher behandelten 
formellen und weitlaufigen Yerfahren.

Wenn im vorliegenden Falle der Unternehmer 
erklart, er wolle durch seine Strecke keineswegs in 
seinem Felde das ihm bereits verliehene Minerał auf- 
suchen und gewinnen (§ 54 ABG), sondern durch sein 
Feld die Strecke treiben, nur um in freies Feld zu 
gelangen, in welchem er noch nicht yerliehenes Minerał 
anzutreffen hoffe, so wurde gegen ihn die Eigentum- 
freiheitsklage des Grundeigentumers zulassig, anderseits 
das Oberbergamt gemafi § 8 ARG befugt sein, ihm 
(ohne Bezirksausschufi und formellen Enteignungsantrag) 
die Genehmigung zur Vornahme dieser Arbeiten, ins
besondere zur Durchfahrung des ihm verliehenen Feldes, 
zu erteilen.

Schon aus den vorstehenden Ausfuhrungen ergibt 
sich, dafi selbst im engeren, bergrechtlichen Sinne die 
Arbeiten im Fragefalle unter den Begriff des Schurfens 
fallen, weil sie niclit den Zweck yerfolgen, das bereits 
yerliehene Minerał, sondern ein noch nicht yerliehenes 
im freien Felde behufs Erlangung eines bergrechtlichen 
Fundes aufzusuchen.

Aber selbst wenn man das Gegenteil annehmen 
mufite, so ware daraus noch nicht zu folgern, dafi 
solche Arbeiten keine Schurfarbeiten im Sinne des 
Mutungsperrgesetzes vom 5. Juli 1905 waren. Um 
festzustellen, was dieses Gesetz unter Schurfarbeiten 
yersteht, mufi man sich zunachst vergegenwartigen, 
dafi sich die fragliche Stelle bereits im ursprunglichen 
Antrage Gamp befunden hat, dem keine Begnindung 
beigegeben war. Die Stelle wollte bedeuten, dafi

Mutungen auf Grund solcher Schurfarbeiten noch statt- 
haft und wirksam sind, welche vor dem 31. Marz 1905, 
dem Tage, an welchem der Antrag beim Abgeordneten- 
hause einging, begonnen sind. Hierzu lag eine r e c h t -  
lich e  Nótigung nicht vor, da Schurfarbeiten dem Unter- 
nehmer noch kein wohl er w orbenes R ech t, sondern 
nur eine blofie A n w a rtsc h a f t yerleihen10). Der An
trag hat also denen, welche bereits Tor seiner Bekannt- 
gebung Arbeiten unternommen und Kosten aufgewandt 
haben (welche Bohrturme errichtet,Zeichnungenun'l Piane 
angefertigt, Mąschinen aufgestellt, Arbeitsloline bezahlt 
haben usw.), led ig lic li aus B ill ig k e its g ru n d e n  
zugestanden, dafi sie auf Grund dieser schon unter- 
nommenen Arbeiten noch Mutungsrechte erwerben 
konnen. Dafi es hierbei keinen Unterschied machen 
kann, an welcher Stelle sie diese Arbeiten begonnen 
oder unternommen haben, ist offenbar. Solches wird 
auch durch die Verhandlungen im Łandtage voll- 
kommen bestatigt. Dabei ist hemrzuheben, dafi die 
Yerhandlungen im Abgeordnetenhause fast nichts zur 
Beantwortung der gestellten Frage ergeben, offenbar, 
weil man die Vorschrift fur ganz selhstverstandlich 
erachtet und deshalb nicht weiter darubgr diskutiert 
hat. Anders im Herrenhause. In der Kommission des 
Herrenhauses ist beantragt und beschlossen worden, die 
Stelle dahin zu andern, dafi statt des 81. Marz 1905 der 
Yerkundigungstag des Gesetzes (8. Juli 1905) vor- 
geschrieben werde. Bei der Beratung iiber diesen An
trag in der Kommission wie im Plenum des Herren
hauses war nun nicht von Schurfarbeiten im engeren 
juristischen Sinne, noch uberhaupt von Schurfarbeiten, 
sondern nur yon „Bohren", „Bohrungen", „Anfanuen", 
„Entrieren", ..Unternelimungen" usw. die Rede. So 
heifit es auf S. 9 des Berirhtes der Herrenhaus- 
kommission (Nr. 305): „Jeder Bohrunternehmer habe 
wissen mu.-sen, dafi er sich der Gefahr aussetze, eine 
Bohrung, die er nach dem 31. Mfirz entriert, ohne die 
erwarteten Rechtsfolgen yorznnehmen." Im Fragefalle 
ist die Bohrung bezw. Arbeit bereits vor dem 31. Marz 
1905 „e n t r i e r t “.

Auch der Berichterstattpr im Herrenhause, W achler, 
(„Stenographischer Bericht S. 1081) spricht yon „Boh
ru n g en "  und „A nfangen" und sagt: „Nach diesem 
Gesetze (namlich wie es d :e Kommission vorschlug) 
ist derjenige, der nach dem 31. Marz g e b o h r t  hat, 
in vollem Rechte, wenn er nur nicht nach Verkiindigung 
dieses Gesetzes „a n g e f a n g e n hat". Auch der 
Handelsminister MO 11 er, der fur die Wiederherstellung 
der Fassung des Abgeordnetenhauses, die schliefilich 
auch die des Gesetzes geworden ist, namlich fur den 
31. Marz 1905 eintrat, sprach schlechthin yon Boh-

io) Vgl. Griinde zur Erkeimtnii dê  Reichscrericlites vom
19. Juni 1905; Entsc-ieidnngen de Z vilnen. Bd. S. 277; 
D aubenspeck , Sammlang2, S, 25; Zeitachrift fQr Ber=recht, 
Bd. 37, S. 107.
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rungen; man wolle (musse), sagt er, yerhuten, daB 
niclit Leute schleunigąt nun doch noch etwas fur sieli 
in Sicherheit bringen. "Wer aber vor dem 31. Marz
1905, dem Tage des Bekanntwerdens des Antrages 
Gamp, bereits die Arbeit zur Aufsuchung des Minerals 
wo auch immer begonnen hat, gehort nicht zu denen, 
die sich nach Bekanntwerden des Antrages noch 
schleimigst etwas in Sicherheit bringen woli ten; sie 
wuBten ja bei Beginn ihrer Arbeit noch niclit, welche 
Gefahr der Bergbaufreiheit drohte.

Nach dem Kommissionsberichte des Abgeordneten- 
hauses und den Ausfuhrungen des Berichterstatters 
im Abgeordnetenhause (Stenographische Beri cli te,'
S. 7461) sollte ein Eingriff in die unter den be-

stehenden Gesetzen begonnenćn Unternelimungeri 
nicht goscliehen. Auch bei dieser Gelegenheit 
gebrauchte der Handelsminister nur schleclithin den 
Ausdrnck „B ohrungen  begom ien h ab en ".

Nach alledem kann es nicht zweifelhaft sein, daB 
im Sinne des § 1 des Mutungsperrgcsetzes vom 5. Juli 
1905 auch solche Arbeiten Schurfarbeiten sind, die 
niclit zum Schurfen im ęngeren juristischen Sinne zu 
rechnen sind, und jedenfalls solche, die ihren Anfang 
in einem bereits verliehenen Felde nehmen und dabei 
offensichtlich nur den Zweck verfolgen, aus diesem Felde 
in freies Feld zu gelangen um dort anstebende, noch 
unyerlielienę Mineralien beliufs ihrer Verleilinng auf- 
zufiftden.

Dic Eloktrometallurgic im Jalirc 1905 uinl im ersten Hflibjnlir 190(5.
Von Dr. Prauz Peters,  Grofi-Lichterfeldc.

(SchluB.)

20. Kupfer.

Elektrolytiscli abgeschiedenes Kupfer zeigt nach 
Prof. A. K. H u n t in g to n ’) dieselbe Biehtung der 
Kristallisationslinien wie gegossenes, d. li. die Kristalle 
bilden sich im rechten Winkel zur Unterlage. Ist diese 
nicht eben, sondern treifen sieli bei ihr zwei Flachen 
unter einem Winkel, so wird an dieser Stelle im Nieder- 
schlage eineLinie groBererSchwachę entstehen. Dies kann 
durch den EinfluB von Gliittern vermieden werden, wenn 
sie bei ihrem Arbeiten nicht den Zusammenhang der 
Kristalle miteinander unterbreclien. Die Kristalle 
werden unter Umstanden sehr groB. Solche Beobach- 
tungen hat L aw ren ce  A d d ic lcs5) an der unteren 
Ecke einer der unlóslicheir Anodę gegeniiberstehenden 
Kathode gemacht. Wahrscheinlich dieselbe Ursache, 
die liohe Stromdichte, veranlaBte die Bildung farnartig 
vereinigter Kristalle bei der Fallung von Zement- 
wassern durch Eisen, uber die J. B axej-es d e A lz u -  
g a ra y 3) berichtet. Schon sehr geringe Beimengungen 
zum Kupfer beeinflussen seine elektrische Leitfiihigkeit 
stark. So wird sie nach L aw ren ce  A d d ic k s4) um 
1 pCt durch Gegenwart von nur 0,0013 pCt Arsen 
oder 0,0071 pCt Antimon herabgesetzt.

a. E le k tro th e rm is c h e  Y e rfa h re n .
Die Schmelzkosten kieseliger Goldsilbererze bei 

Ansammlung der Edelmetalle im Kupfer bereclmet
A. B osch5) fiir 1 t Rohmaterial auf 10,42 JL im

>) Trans. Faraday Soc. 1906, Bd. 1, S. 324.
2) Electrochem. a. Met. Industry 1905, Bd. 3, S. 267.
3) Ebeuda, S. 290.
4) J. Franklin Inst.; The Electrical Review London 1900,

Bd. 58, S. 877,
5) The Meiican Iuvestor 17. 3. 05; Electrochem. a. Met.

Industry 1906, Bd. A, S 277.

gewohnlichen Geblaseofen und auf 0,13 JĄ bei clektro- 
thermischer Schmelzung, wenn 1 t Koks 50 Jt und 
1 elektriscbes P S-Jalir 19 JL kosten. Die hohere 
Temperatur, dic der elektrische Ofen der Schmelzzbne 
gibt, ermoglicht ein schnelleres Niederschmelzen und 
die Erzeugung einer holicr silizierten Schlacke. die 
schwerer schmelzbar ist.

Einen Ofen, der zum Schmelzen des Ei7.es und 
gleiclizeitig zum Garmachen des Kupfers dienen soli, 
beschreibt dio C om pagn ie  du B ć a c te u r  M e ta l- 
lu rg ią u e .6) Er besteht aus einer Beduktionskammer 
und aus einer Beaktionskammer, die mit der ersteren 
unten durch einen Kanał und dariiber durch eine 
Offnung in Yerbindung steht. Die Beduktionskammer 
nimmt unten die wagerechten Elektroden auf, die holil 
sind und' von Wasser durchflossen werden, und hat in 
derselben Ebene Luftdusen. In die Reaktionskammer 
wird durch bewegliche Diisen ein Luftdampfstralil 
zur Osydation eingeblasen. Er reiBt aus einem Auf- 
gabetrichter Kieselsaure oder Kalk, unter Umstanden 
auch pulverformiges Metalioxycl und Kohlenwasserstofte 
mit, sodaB die osydierten Verunreinigungen gleiclizeitig 
verschlackt werden, ohne die Ofen wandungen anzugreifen. 
Die entweichenden Gase gehen durch die oben erwahnte 
Oflimng nach dor Beduktionskammer und durchstreichen 
die Saule des frischen Erzes. In ihr werden die mit- 
gerissenen geschmolzenen Metallteilchen zuruckgehalten.

Dieser Ofen scheint fiir die Verarbeitnng chilenischer 
Erze7) benutzt zu werden, die Cli. K e lle r  und V a t t ie r  
im Jahre 1903 yersuchsweise begannen.8) Ein 1000 PS-

“l D. R. P. 171 695 Tom 5. 7. 03.
7) Vgl. Jahrg. 1905 S. 701, dsr. Ztschr.
8) Georges Dary, L’Electricien 1906, Ser. 2, Bd. 31, 

S. 276; Chaumat ;  Socićte franęa:se de Physiąne, Sitzuugvoni
25. 05; La Revue electr. 1905, Bd. 3, S. 283.
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Ofon soli in 24 Std. 25 t  G — 7 prozentiges Era unter 
Vorbrauch von 4 750 A bei 119 Y — 500 K\V zu 
einem Stein mit beispielsweise 47,9 pCt Knpfer, 24,3 pCt 
Eisen und 22,90 pCt Schwefel verscnmelzen. Aus der 
Schlacke, die u. a. 27,2 pCt Silizium und 32,5 pCt 
Eisen enthalt, kinu man durch hohe Erhitzung im 
elektrischen Ofen unmittelbar Ferrosilizium erzeugen. 
Da man bei den billigen Wasserkrafcen in Chile 1 KW- 
Jalir fiir 24 haben kann und auf I t im Stein 
cnthaltenes Kupfer 1,25 KW-Jahr gebraucht, 
betragen die Kraftkosten 30 Jt. Dalii kommen 3G Jt 

fur 75 kg Elektrodemerschleifij Dagegen gebraucht 
man iń den alten Ofen 32 t Koks, die bei dessen hohem 
Preise in Chile 25G . /i kosten. Unter diesen giinstigen 
Umstanden wird auch die Yerarbeitung der massenhąft 
vorliandcnen 4prozentigen Erze noch lohnend, zumal 
sie dem Arbeiter bei der Fórderung nicht bezahlt zii
werden brauchen, wenn auch der Kraftvorbrauch fiir
1 t Kupfer von 1,25 auf 2 KYY-Jahre stcigt.

Den Sleiu will W. E. K o ch ”) aus dem Sclnnelz- 
ofęn in einen Yorherd, wo er sieli setzt, und dann in 
einen nach unten enger werdendon Trog abstechcn. 
In dem unteren Teile des Tioges fliefit er langsam 
zwischen den Spitzen hohler graphitierter Elektroden 
hindurch. die mit einem schutzendeii Uberzuge 
bedeckt sind. Durch die Elektroden wird Wasser- 
gas-eingeprefit. Sein Wasśerstoff verbindet sich mit 
dem Sclwefol, wahrend das Kohlenoxyd das Eisen 
reduziert. Man soli nun das Eisen nach einer, das 
Kupfer, das die Edelmetalle aufnimmt, nacli einer
anderen Richtung treiben konnen10), wenn man in die
Mundung des Troges ein pflugscharartiges Stuck mit 
der Spilze nach innen einsetzt.

Kupfer destilliert nach H. M oissan11) leielit mit 
300 A bei 110 V. Beim Siedepunkte lost es Graphit 
auf und scheidet ihn mehr oder minder kristallisiert 
wieder ab. F. B ra u n s ,?) hat Messing durch die 
Funken einer Leydener Batterie zerstauben und die 
beiden Legierungsmetalle gesondertkondensieren konnen.

b. S e lim e lz flu fi-E lek tro iy se .
Wenn auch Kupfersulfiir ein Elektrolyt ist, so ver- 

schwindet doch diese Eigenschaft, wie G. Bo dl and er 
und K a s im irS . Id a s z o w s k il3) nacligewiesen haben, 
um so mehr, jo melir Sulfid sich ihm beimengt. Des
halb ist eine technische Elektrolyse von geschmolzenem 
Kupferstein unmoglich. Auch die von Kupferstein in 
geschmolz nem Schwefelnatrium erscheinfc ais aussichts-

9) Amer. Pat. 808 849 vom 19 2. 03.
<») Welche Ursache dabei wirkeu soli, ist niclit einzusehen. 

Die Elektrolyse, die der Eif. heranzieht, kann, wenn sie uucb 
eilitreton sollte, unmoglich dis eino Metali nach der einen, das 
andere nach der anderen Klektrode bewegen

ii) Compt. rand. 27.11. 05; ^Industrie electr. 1905, Bd. 14,
S. 565; The Eleetrician 1908, Bd. 56, S. 471.

*2) Elektrotcchu. u. polyt. Rnndsch. 1905/6, Bd. 23, S. 149.
■3) Ztschr. Elektrochem. 1905, Bi. 11, S. 101.

los. Fur die Elektrolyse von sulfidischen Kupfererzen 
in Alkalichloridsclimelzen soli nacli E. A. A sh c ro ft 
das unter Alkalimetall beschriebene Yerfahren 1i) 
anwendbar sein.

c. V e ra rb e itu n g  vron E rzen  und Z w ischen- 
p ro d u k ten  m it  w assrig en  E le k tro ly te n .
Der Kupferniederschlag soli besonders regelmafiig uud 

dicht werden, wenn man nach dem Yorschlage von L. M. 
La fon ta i n e 13) dem Elektrolyten, der aus gesattigter 
reiner Kupfersulfatlósung mit 8 —10 pCt freier Schwefel- 
saure besteht, Lampenrufi (1 kg auf 500 1 Losung) 
zufugt. Die Erze werden um eine '/t — 1 cm dicke 
Kupferplatte, die das Gefafi zu zwei Dritteln der Hohe 
und Breite nach fiillt, zwischen durchlocherten Holz- 
wanden aufgehauft. Konzentrate und Staub werden 
mit 30 pCt gelijschtem Kalk zu 5—6 cm dicken Anoden 
geformt.

Eine Abanderung des alten S iem en ssch en  Yer- 
fahrens hat sieli Dr. 0. F rÓ lic h 16) schiitzen lassen. 
Er laugt mit Eisenchloriir- oder Ferrosulfatlosung 
unter Luftzufiihrung. Zu dem Zwecke wird eine aus 
zerkleinertem Erz und der Lauge erzeugte Trube durch 
eine Schnecke iu einem Rolire hochgehoben, das in der 
Mitte einer Art Spitzkasten steht, und dann uber den 
oberen Rand des Rohres in den aufieren Raum 
geschleudert. Wahrend sie iu ihm hinabsinkt, kommt 
sie mit Luftblasen in Beruhrung, die aus Roliren auf 
der Schrage des Spitzkastens aufsteigen.

Wenn man aus Erzen die Metallo durch elektrolytisch 
entwickelte Anionen extrahieren will n) und dazu dio 
Erze um die Anoden anhauft, erhalt man Wegen der 
meist geringen Leitfiihigkeit der Erze und wegen des 
grofien Abstaudes, den man den Elektroden geben mufi, 
einen betrachtlichen Badwiderstand. Dieser wird nach 
dem Vorsclilageder E is e n g ie f ie re i  und M aschinen- 
fa b r ik -A k tio n g e s e lls c h a f t  Ganz & Co.18) ver- 
mieden, wenn man den Estraktionsraum uber den 
Elektrolysierraum legt und die Elektroden nahe zu
sammen nicht weit von dem dnrchlSssigen Boden an- 
orduet, der beide Raume trennt. Man erreicht dadurch 
den weiteren Yorteil, dafi man die Anionen vollstandig 
ausnutzen kann, indem man die Hohe der Erzschicht 
entsprechend yergrofiert, oder z. B. das iiberschussigo 
Chlor absaugt und anderweitig verwendet. Aufierdem 
kann man ohne Unterbrechung der Elektrolyse beschicken 
und entleeren, ohne Beschadigung der Elektroden und 
Diaphragmen befurchten zu mussen. Sorgt man ferner 
dafur, dafi der zirkulierende Elektrolyt zuerst uber dio 
Anoden und dann erst uber die die Kathoden auf-

g. S. 1558 (vgl. a. S. 1587) lfd. Jahrg. dsr. Ztschr.
>5) Amer. Pat. 782 115 fom 12. 9. 03.
ic) D. li. P. 163 409 vom 8. 8. 03.

Ygl. Jahrg. 1905, S. 759 dsr. Ztschr.
«) D. E. P- 163448 vom 27. 8. 04; Brit. Pat. 15 055 vom

21. 7. 05; Amer. Pat. 820 435 yom 18. 8 05 fur A. Lenart  jr.
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nehmenden Diaphragmen geht, so konnen sich in diesen 
keine basischen Salze oder Osychloride absetzen. 
Demgemafi tr itt bei dem in Fig. 57 im senkrechten 
Schnitt dargestellten Apparate, der aus Betonboden c, 
und gemauerten, durch einen Holz- und Eisenrahmen ver-

starkten Wanden d, besteht, die anodische Alkalisalz- 
losung durch die s&urebest&ndigen Rohren k in die Zer- 
setzungskammer fj unter die unlOslichcn Anoden b, denen 
der Strom durch die in das Mauerwerk eingebetteten 
Leiter c zugefuhrt wird. Wahrend sie an den Anoden hoch-

57.

diesem sammelt sich der Wasserstoff in der Gaskammer n, 
wabrend die vom Gas befreite 'Fliissigkeit in die 
Kammer o fliefit. Diese' befindet sich iiber dem Ab- 
laufrohre q, das mit Wasserverschltifi p in der Weise 
yersehen ist. dafi in.ihm der Flussigkeitstand ungefahr 
gleich dem der Anodenfliissigkeit in der LBsungskammer 
ist, d. h. in derselben H5he wie die Abflufirohren 1 
liegt. Wahrend der Wasserstoff bei s abgezogen wird, 
fliefit die Lauge durch das mit Hahn r versehene Knie- 
rohr q ab und, wenn sie noch nicht reich genug an 
Atzalkali ist, durcli die Rohren f in die Diaphragmen- 
rohre e zuruck oder unmittelbar zu einem Yerdampf- 
apparat. Ist das Erz genugend erschopft, so wird die 
Anodenlauge durch die R5hren k und die Kathoden- 
lauge durcli die Rohren f abgelassen. Nachdem man 
die Gase, z. B. Chlor, das sich unter der Glocke n, 
gesammelt hat, entfernt hat, werden die Ruckstande 
durch die Diisen 1, herausgespiilt.

Fur die praktische Brauchbarkeit desApparates ist 
es wichtig, dafi die Diaphragmenrohre leicht gut 
dichtend eingepafit werden kónnen, und dafi man auch 
die Kathoden leicht einsetzen und entfernen kann, ohne 
dafi ihre Anwesenheit die leichte Losung der Rohr-

Fig.

steigt, absorbiert die Lauge das an ihnen erzeugte'Anion 
(z B. Chlor) und fiihrt es durch die óffnungen a in 
dem beispidsweise ais GewSlbe ausgebildeten und mit 
feuerbestiindigem Filtermaterial (z. B. Asbesttuch) be- 
deckten falsohen Boden e, in die Losungskammer g(, 
wo sie die Erzschicht gleichmafiig durchtr8nkt. Die 
metallhaltige Lauge fliefit durch dio oberen Rohren ab 
und wird, entweder gleich oder nachdem sie durch 
mehrmalige Ruckkehr in die Extraktionskammer g, 
angereichert ist, vom Metali befreit, worauf sie in den 
Elektrolysierraum zuruckkehrt. Die ais Kathodenfliissig- 
keit dienende AlkalisalzlOsung fiief3t durch je ein 
T-formiges Rohr f aus Steingut zu einer Gruppe von 
Kathoden h aus Nickel oder Eisen, denen der Strom 
durch die Schiene und die kupfernen in das Zweig- 
rohr i eingelassenen Leiter j zugefuhrt wird. Die 
Gruppen e liegen in alkalibestiindigen Diaphragmen- 
rohren d, die einzeln ausgewechselt wrerden kOnnen und 
durch ein Mannloch k, zugiinglich sind. Nach der 
Aufnahme des gebildeten Alkalihydroxyds fiiefien die 
Lauge und der Wasserstoff durch die dicht durch das 
Mauerwerk gohenden Kopfstucke g und die Verbin- 
dungen m nach dem eisernen Sammelgefafie ij. In
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yerbindung zwischen den Diaphragmem&hren und dem 
AlkalisammelgefaGe bindort. Diese Forderungen erfullt 
die in Fig. 58 dargestellte Konstruktion l!)). Das Kopf- 
stuck b hafc Guramiringe c, die es beim Einsetzen in die 
Óffnung der Elektrolysierkammer dichten, und an einem 
Ende eine engere Muffe a, in welche die mit einer

Fig. 58.
Paekung umgebene Diaphragmenrijhre dicht eingesetel 
werden kann. Das andere Ende erweitert sich bei d 
und hat einen Ansatz e. In diesen ist, durch Gummi- 
ringe b gedichtet, der kupferne Stromleiter i eingelassen, 
an dem das aus Eisen oder Nickel bestehende Ansatzstuck j 
fur die Kathode befestigt ist. Eine auf i aufgeschraubte 
Mutter g vervollst£ndigt die Dichtung. Der Leiter i 
bildet also mit dem Kopfstucke b ein festes Ganzes. 
Nachdem die DiaphragmenrOhre in die GefaGwand 
eingelassen ist, wird in jene die Kathode k eingebracht 
und ihr Ende mit dem Ende des Stromleiters j -ver- 
bunden.

Diaphragmen aus Filz, Asbesttuch oder nitrierter 
Baumwolle sind im allgemeinen zu durchliissig fur den 
Elektrolyten, sodaG sie die Vermischung der Kathoden- 
fiussigkeit mit der Anodenlauge nicht hindern. Helfen 
kann man sieli unzweifelhaft dadurch, daG man jene 
Stoffe nur ais Trager, und ais eigentliches Diaphragma 
eine sogenannte „halbdurchliissige Membran" nimmt, 
die zwar den Stromdurchgang nicht hindert, aber die 
Diffusion der Flussigkeiten aufhebt. Ais solche halb- 
durchliissige Membran ist seit langem eine Haut von 
Kupferferrocyanid bekannt. Sie erscheint ais Neuheit 
fur den beabsichtigten Zweck in dem Patente von 
H e in r ic h  H i r t z 50), nach dem ein Gewebe erst mit 
Alkaliferrocyanid- und dann mit Kupfersulfatlosung 
getrankt worden soli. Die MaGnahme wird analog 
auf die Elektrolyse anderer Metallsalzlosungen aus-

i'J] D. R, P. 108 618 vom 27. 8. 04; Zusatz zu D. R. P. 
163 448; Brit. Pat. 15594 vom 29. 7. 05.

» /  Brit. Pat. 28 129 vom 22. 12. 04.

gedehnt, indem man das[Diaphragma mit der betreffenden 
Metallauge behandelt, nachdem man es vorher mit der 
Losung eines Doppelcyanids oder eines Gemisches 
mehrerer getrankt hat.

Fiillt man2i) die Poren eines'Leinwanddiaphragmas 
mit Gelatine oder EiweiGstoffen, die, z. B. durcli 
Behandlung mit FormaldebydlOsung, vollkommen un- 
I5slich gemacht sind, so erreiclit man nach meinen 
Versuchen22) eine fast theoretische Stromausbeute, 
wahrend gleichzeitig das kathodisch abgeschiedene 
Kupfer niclit, wie bei Gegenwart lOslicher Gelatine, 
seine Geschmeidigkeit verliert.

Mit ""dem fruher beschriebenen - Verfahren23) von 
St. Laszczinsky, bei dem angeblich eine Diaphragmen- 
wirkung nicht in Frage kommen soli, hat man nacb 
W. S to e g e r24) in Miedzianka (RuG. Polen), wo ein 
Wasserfall durch eine SOpferdige Turbinę zum Betriebe 
einer Dynamo von 1000 A und 12 V ausgenutzt
wird, gute Erfahrungen’ gemacht. Das Erz besteht 
wesentlich aus” Kupferglanz, der teilweise zu Azurit 
und Malachit oxydiert ist. Es^wird nacb dem Pulyern 
und dem Brikettieren mit 5 pCt Lehm unvollkommen 
gerostet, sodaG ein Gemenge von Sulfat und Osyd 
entsteht, wieder zerkleinert und mit verdunnter Schwefel- 
siiure, der aufgebrauchten Losung von der Elektrolyse, 
gelaugt. Nach dem Filtrieren elektrolysiert man die 
LOsung, die etwa 5 pCt Kupfer und 1 pCt freie
Schwefelsaure enthalt, mit Bleianoden, die in Barchent 
eingehullt sind, unter Ruhren. Naturlich steigt all- 
m&hlićk der Schwefelsauregehalt des Elektrolyten, doch 
soli dies bis zu den praktisch eingehaltenen Grenzen 
unschiidlich sein. Bei einer Kathodenstromdichte von 
1 A/qdm kommen auf ein GefuC mit 1 cbm Lauge
1000 A bei 2,5 V. Die Fallung von 1 kg ̂ Kupfer
erfordert 2,28 KW-Std - 3,5 PS-Std. Ist, meist in 
35 Std., der Kupfergehalt im Elektrolyten auf 1 '/2 bis 
1 pCtgesunken und der Schwefelsauregehalt auf 15 pCt 
gestiegen, so zieht man die Losung'_zur Laugung frischen 
Erzes ab. Da dieses selir reich ist, so bleibt wenig 
Kupfer im Ruckstande. Hat man arme Erze, so muG 
dic Elektrolyse, unter Verminderung der Stromdichte 
gegen Ende, so lange fortgesetzt werden, bis der 
Kupfergehalt des Elektrolyten auf 0,1 pCt gefallen ist. 
Man liiGt die Kathodenbleche 2 0 -3 0  mm dick werden, 
wozu sie durchschnittlich einen Monat lang im Bade 
bleiben mussen. Das gewonnene Kupfer soli fast 100- 
prozentig sein. DaG es reiner ais das aus den elektro- 
lytischen Raffinerien kommende ist, muG bezweifelt 
werden.

Beim Arbeiten mit unl5slichen Anoden erreicht man

2i) Ygl. Jahrg. 1905 S. 759 dsr. Ztsclir.
W) S. 742 lfd. Jalirg. dsr. Ztschr.

Vgl. Jahrg. 1905 S. 760 dsr. Ztschr.
24j Ost. Ztsclir Berg- u. II0ttemv. 1906, S, 387.
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nach A. G. B e tts25) eino viel bessere Depolarisation 
an der Anodę, also eine Herabsetzung der Badspannung 
und eine Yerliingerung der Lebensdauer dor Anoden- 
kolilen, wenn man immer wieder neue Lange den Anoden 
dadurch zufuhrt, daB man sie senkreclit zu ihrer 
Liinge hin- und lierbewegt. Diese MaBnahme, die auch 
bei der Osydation organischer Verbindungen und boi 
der Daritellung yon Chrom||ure aus Chromsulfat 
brauchbar ist, gab bei ihrer Anwendung auf das 
Siemenssche Verfahren der Depolarisation mit. Ferro- 
sulfat eine Erhohung der Stromausbeute von 50 auf 
100 pCt unter betrachtlicher Herabsetzung der Spannung. 
Die Entwicklung von Gas an der Anodę wurdo voll- 
stiindig vermieden, wenn die Anoden mit 25 mm 
Amplitudę in einer Minutę lOOmal hin und her 
schwangen. in anderer Weise will W. Mc. A. 
J o h n s o n 26) die Bewegung unloslicher Anoden aus- 
nutzen. Er ordnet Hartbleibleche auf einer drehbaren 
Welle an und yersieht sie mitFliigeln, die den Elektro
lyten gegen die Kathoden schleudern. Dieses Prall- 
yerfahren, das in andrer Form auch bei der Raffination 
angewendet wird, soli die Abscheidung marktfahigen 
Kupfers aus schwachen oder stark sauren Losungen 
erieichtern.

Zur Vorbereitung kupferhaltiger Sandsteine und 
andrer Silikate fiir dio Elektrolyse behandelt N. S. 
K e i t h 27) sie im Gemische mit 3 pCt Kohlenstaub 
im Schachtofen und gieBt aus diesem die Anoden. 
Zieht man die Arbeit mit unloslichen Anoden vor, so 
mussen die Kathoden umso groBer werden28), je mehr 
der Elektrolyt an Kupfer yerarmt.

Speise (mit etwa 24 pCt Kupfer und 11 pCt Nickel), 
die gerostet und im Flammofen mit Natriumbisulfat 
geschmolzen war, lieB sich nach IT ii b n e r29) auf elektro- 
lytischem Wege nicht billig genug yerarbeiten.

Die anodische Yerarbeitung von Kupferstein hat sich 
bisher, mit einer einzigen Ausnahme, bekanntlich in der 
Praxis nicht einburgern konnen. Nach Angaben von Dr. 
W* B o rch ers, R. F ran k o  und Dr. E. G u n th e r30) hórt 
tatsachlicli seine Elektrolysierbarkeit fast auf, wenn 
sein Kupfergehalt 72 pCt oder weniger betragt. Steigert 
man den letzteren, so ist die elektrolytische Zugute- 
machung moglich. Ober 80 pCt Kupfer zu yerschmelzen, 
ist wegen der starken Zunahme der Kupferabsonderungen 
nicht ratsam. Praktisch reichert man den Kupferstein 
bis 78pCt an. Elektrolysiert man ihn dann ais Anodę 
mit einer Stromdichte von 50 A/qm, so bleibt bei 
gcwohnlicher Temperatur und der ublichen Laugen- 
bewegung die Spannung unter 1 Y, auch wenn sieli

*■’) Amer. Pat. 803 543 vom 16. 2. 05.
M) Amer. Pa>. 789 740 vom 14. 8. 03.
27) Jouru. Franklin Inst. 1905, Bil. 100, S. 147.
-9) d.h.diekathodischeStromdichte mufi herabgesetzt werden.
:s) S. 8 Jahrg. 1905 dsr. Ztschr.

D. R. P. 160 046 vom 5. 10. 04; Amer. Pat. 830 639
Tom 21.9. 04.

schon ziemlich dicke Schichten von Schwefel auf der 
Anodę abgelagert haben. Den Schwefel laugt man 
aus, schmilzt ihn aus oder yerarbeitet ihn auf Sehwefel- 
sąure. Aus dem Anodenruckstande gewinnt man neben 
Kupfervitriol die Edelmetalle. Mit dem Kupfer geht 
Nickel in Ldsung. Hat es sich im Elektrolyten genugend 
angereicheit, so wird dieser auf Nickelsulfat yerarbeitet.

Zur Verarbeitung von Grubenwassern sind melirere 
Yerfahren angegeben worden. . Neben dem von B. 
C om ba31) sei das von G. R am  b a l  d i n i 32) erwahnt, 
das auch allgemein anwendbar ist. fis stutzt sich auf 
das Prinzip, ohne Diaphragma durch Nutzbarmachuug 
der yerschiedenen spezifischen Gewiclite zu elektrolysieren. 
Ein langer Trog wird durch nichtporoso und niclit- 
leitende Scheidewande in eine Anzahl Kammern zerlegt. 
Diese werden abwechselnd mit den moglichst konzen- 
trierteu Zementwassorn, dereń Eisen in die Osydulform 
ubergefuhrt worden ist, und mit reiner Kupfersulfat- 
16sung von 2 0 -  25° Bó beschickt. Wenige cm unter 
dem Fliissigkeitspiegel liegen in den ersten Kammern 
die Anoden, in den zweiten die Kathoden. Uber die 
Flfissigkeiten ist eine spezifisch leichtere Schwefelsaure 
von 10—15° Bd sorgsam geschichtet. Sie bleibt in 
Ruhę, wahrend dio L5sungen zirkulieren. Besonders 
gestaltete und angeordnete Elektroden empfiehlt L. 
Di on33). Sie sollen entweder dreiockige Stilbe oder 
Rohren sein, die mit abwechselnder Polaritat konzen- 
triscli in mehreren Reihen liegen. Oder sie werden 
gewellt und so ineinan.der gesetzt, daB der Elektrolyt 
schlangenlinig zirkulieren muB. Nach oben erweitert 
sich der Apparat kugelformig und nimmt ein Filter auf.

Den oben angefiihrten Behauptungen wurde die 
Tatsache, wenn sio sich bewahrheitet, widersprechen, 
daB dio elektrolytische F a b r ik  N ic o la e ff  in Moskau 
schon seit Jahren einen Stein mit einem bis 
50 pCt herabgehenden Kupfergehalte yerarbeitet31). 
Einzelheiten der Anlage bespricht B o les la s  B ronis- 
la w sk i35), wenn er auch lelder niclit mitteilt, wie die 
durch die anodischen Schwefelabscheidnngen veranla(3ten 
Schwierigkeiten, die andęrwarts zur Einstellung des 
Verfahrens fuhrten, uberwunden werden. Bei einer 
Stromdichte von 20 A/qm und 5 cm Elektrodeu- 
entfernung betragt die Badspannung 2,7 V, wenn der 
Elektrolyt durch Dampfpumpen bewegt und durch 
Lufteinblasen aufgernhrt wird. Er enthalt 4 —5 pCt 
Kupfer neben 0 pCt freier Schwefelsaure und wird 
taglich regeneriert, indem man zu 10 pC| seiner Masse 
Kupferoxyd zusetzt. Ist er aufgebraucht, so wird er auf

3*1 s. Jahrg. 1905 S. 761 dsr. Ztschr.; vgl. a. Amer. Pat. 
820 555 vom 14. 9. 03.

K) Amer. Pat. 779 735 vom 28. 1. 02.
Amer. Pat. 789 146 vom 10. 6. 04 uud 791457 voin 

24. 5. 04.
3-iJ Zu der jahrlichen Produktion von 500 t 99,8- bis 99,9- 

prozentigem Elektrolytkupfer werden auBerdem Feilspano mit 
75—80 pCt Kupfer nutzbar gemacht.

35)'.L'Eclair ćlectr. 1905, Bd. 41, Supplem. S. XXVI.
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8ulfato yerarbeitet. Aus den zuiuckbleibenden Weifi-, 
metalloxvden stellt man Antifriktionsmetall her. Gold 
und Silber werden elektrolytisch getrennt. In der An- 
lage mit 240 Bottichen arbeiten 4 Dynamos von 30 EW  
fiir 300, 400 und 500 A. Der Energieverlust in der 
gan/.en Anlage betriigt 27 — 28 pCt.

d. R a f f i n a t i o n.
Wegen des reiclilicli yorhandenen Rohmaterials bliilit 

die elektrolytische Kupferraffination30), dereń Kosten 
sich nach W il le y 37) jetzt auf 32 Jl fur 1 t stellen, 
am meisten in den Yereinigten Staaten von Amerika38). 
Dagegen tritt die europaische Produktion sehr zuriick. 
Erzeugt doch nach J o h n  B. C. K e r s h a w 39) Grofi- 
britannien nur 8,8 pCt der Gesamtmenge des Elektrolyt- 
kupfers10), Deutschland 2,75 und Frankreich gar nur
1,6 pCt.

Die aclit wichtigsten Fabriken der Yereiniglen 
Staaten konnten’1) Ende 1905 zwischen 337 500 und 
348 750 t Elektrolytkupfer herstellen. Die Produktion 
hat sieli’2) in den letzten sechs Jahren yerdoppelt. 
Die meisten Anlagen sind vergroI3ert worden und 
werden noch erweitert. So stieg die Produktion der 
A m erican  S m e ltin g  and R efining Co. und die der 
de L am ar Copper R efin in g  Co. ronje 43 000 t i. J. 
1904 auf je 54000 t, die d erN ich o ls  C hem ical Oo. 
auf 90000 t  jahrlich. Die R a r ita n  Copper Wor ks  
wollen die monatliche Erzeugung gar auf 10 800 t 
bringen. Daneben entstehen noch neue Fabriken. So 
sollen in Tacoma 2000 PS fiir die Raffination des aus 
edelmetallhaltigen Kupfeibleierzen gewonnenen Roh
materials nutzbar gemacht werden.

Yiele Einzelheiten uber die bedeutendsten ameri
ka nischen Raffinerien hat Prof. Dr. P u f a h l 43) 
mitgeteilt. Die A m e r i c a n  S m e l t i n g  a n d  
Re f i n i ng  Co. arbeitet mit zwei Dynamos zu 4700 A 
und 105 Y in 816 auf zwei Reilien verteilten Zellen. 
Die d e  L a m a r  C o p p e r  R e f i n i n g C o. gieCt 
99prozentiges Rohkupfer mit bis 0,48 pCt Silber und
0,00343 pCt Gold in 160—180 kg schwere Anoden- 
platten. Diese hangen zu je 15 in verbleiten Holz- 
kiisten, die in 2 Reihen mit 30 cm Hohen unterschied 
aufgestellt sind. Jede Reihe hat 408 Zellen und zer- 
fallt in 12 Abteilungen zu je 34 Badern. Zwei Dampf- 
dynamos von 115 und 130 Y liefern 5 500 und 6 500 A. 
Mit einer Stromdichte von 150 — 170 A/qm werden bei
0,3 Y Spannung in jeder Zelle wahrend 24 Std. 158 kg 
Kupfer gefallt. Der Elektrolyt, der in 1 1 40 g Kupfer

36J Vgl. John B. C. Kershaw, Engin. Suppl. der Times; 
Western Electriciau 1905, Bd. 37, S. 418.

•'11) L’Electrieien 1900, Ser. 2, Bd 31, Gaz?tte S. 85.
38) Ygl. C arlson, Tek. Tidskrift 28. 10. 05.

The Electr. Magazine 1905, Bd. 3, S. 193, 194, 196.
40) Die Aualyse bcschreibt H eath; Journ. Amer. Chem. 

Society, Marz 1905.
4<) The Eng. Min. Journ. 1900, Bd. 81, S. 618.
42) Electrochem. a. Met. Industiy 1905, Bd. 3, S. 408.

Ztschr. Berg-, Hiitten- und Salinenw. 1905, Bd. 53, K. 411,
415, 410 u. 431.

und 110 g Schwefelsaure enthalt, zirkuliert 52—57" 
warm durch ein Hauptrohr am Boden der Zellenreihe 
und Uberlauf und Hartgummirohr nach dem Boden 
der nachsten Zelle. Er wird Sfter (20 1 auf Minutę 
und Zelle) erneuert. Sind die Anoden bis auf 12 pCt 
aufgezehrt, so werden sie durch Bursten vom Schlamm 
befroit und herausgehoben. Der Schlamm” ) wird nacli 
moglichstom Abheben des Elektrolyten durcli ein Loch 
im Zellenboden ahgelassen, gesammelt, durch Sieben 
von Kupferresten befreit, heifi gewaschen, mit Schwefel- 
siiure yon 66° Be und etwas Salpeter gekocht, nocli- 
mals gewaschen, filtriert und in einem mit Magnesia 
ausgekleideten Flammofen mit beweglichem Herd auf 
Silber von 950 Feine yęischmolzen. Verfliichtigtes 
Silber wird in Flanellsacken zuriickgehalten. Die ab- 
geheberte Lange wird nach Zugabe von Kupfergranalien 
auf Kupfervitriol verarbeitet, die Mutterlauge auf 
Rohnickelyitriol. Die N i c h o  1 s C h e m i c a l  Co. 
raffiniert 30 kg sclnvere Anoden, die durcli Walzen 
geglattet werden, nach dem Seriensystem und yerwendet 
17 Dynamos von je 800 A und 155 V. Im Westen 
der Vereinigten Staaten, wo weniger ais im Osten 
raffiniert wird, entnimmt die B oston and Mont ana  
C onsolidated  C opperand S ily e r S m e ltin g  Co. 
den oberen Missourifallen 10 000 PS.

Von europaischen Raffinerien befreien die L e e d s  
C o p p e r  W o r k s 13) das 96prozentige Rohmaterial 
zunachst von Arsen und anderen Fremdkorpern und 
yerarbeiten es dann nach dem Gusse in 216 Bottichen, 
die in 24 Reihen parallel stehen. Sieben Dynamos 
erzeugen zusammen 2500 PS. Die Raffinerie in K ala- 
kent  betreibt nach K o e lle r10) mit einer NebenschluB- 
d^ynamo von 700 A und 35 V 102 in 4 Reihen 
stehende Bader mit unabhangiger Zirkulation, die 
durch Geyser-Pumpen yon unten nach oben bewirkt 
wird und 800 1 in 1 Std. entspricht Die Anoden aus 
raffmiertem Kupfer, das 0,07—0.09 pCt Edelmetalle 
(davon V)4 Gold) enthalt, hangen zu 15 in einem 
Bottich. Dieser Satz hat bei 20 qm wirksamer Flacho 
130—160 kg Gewicht. Der Elektrolyt wird auf 35 g 
Kupfer und 75 g freie Schwefelsaure in 1 1 erhalten. 
Mit einer Stromdichte vori 25—30 A/qm betragt bei
0,18—0,25 V Spannung die Stromausbeute 99 pCt. 
Die Anodenschliimme enthalten noch 35 — 40 pCt Kupfer, 
das bis auf 10—15 pCt durcli warmen gebraucliten 
Elektrolyten herausgelSst wird.

Kritisch hat die bei der Kupferraffination herr- 
schenden Verhaltnisse Lawrence  A d d ick s47) ge- 
wurdigt. Beim Multipelsystem rerteilt sieli der

■>l) Auf andere Weise kann d r Schlamm nach der unter 
„Blei“ beschriebenen Methode von B e tts  verarbeitet werden 
(S. 1584 lfd. Jahrg. dsr. Ztschr.)

«) The Electr. Engineer 190(5, neue Ser, BJ. 37, S. 733.
Institution of Min. a. Metallurgy, Sitzung vom 13. 4. U5; 

Mines a Minerals 1905, Bd. 25,, S. 559.
47) Journ. Franklin Inśt. 1905, Bd. 100, S 421; s. a. 

L’Iudustrie electr. 1900, Bd. 15, S. 203.
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Widerstand41") in der ganzen Apparatur so, dafi im 
groBen Durchschnitt auf die Metalle 15 pCt, auf den 
Elektrolyten 60 pCt, auf die Kontakte 20 p C t: und 
auf die gegenelektromotorische Kraft 5 pCt kommen. 
Ein gut leitender Elektrolyt sollte nicht iiber 3 pCt 
Kupfer (entsprechend 12 pCt Kupfervitriol) und bis
13 pCt freie Saure enthalten. GroBerer Sauregehalt 
gibt zu starkę Polarisation. Mit zunehmender Verun- 
reinigung des Elektrolyten steigt sein Widerstand um 
10—15 pCt. Auch Zusatz von Ammonsulfat erhóht 
den Widerstand, wenn er auch den Kathodennieder- 
schlag glatter macht. Die zu demselben Zweckeyor- 
geschlagene Zugabe organischer reduzierender Sub- 
stanzen, besonders vou Gelatine, laBt sich in ihrer 
Wirkung nicht leicht kontrollieren. Ein geringer Ge- 
halt des Elektrolyten an Chlorjd, der den Niederschlag 
glatter machen soli, fiillt etwa in LOsung gegangenes 
Silber und bringt das Antimon ais Oxychlorid in den 
Schlamm Arsen kann bis zu 2 pCt in den Elektro
lyten gehen, ehe es schadlich wird. Die zu seiner 
Entfernung voigeschlageneu Methoden, z.B. das Kochen 
mit Metazinnsaure, sind nur zuweilen von Erfolg be- 
gleitet. Trotz der Zirkulation wird der Elektrolyt an 
der Anodę etwas konzentrierter. Dadurch entsteht an 
jedem Bottich eine gegenelektromotorische Kraft von
0,02 V. Die Frage der Stromdiclite ist groBenteils 
eine der Kraftkosten. Im allgemeinen durfte eine Dichte 
von 1,3 — 2 A/qdm vorteilhaft sein, wenn man auch 
bis 3 A geht. Alit zunehmender Stromdiclite steigt die 
Neigung zur Polarisation, sodaB die Zirkulation ver- 
starkt w-erden mufi. Dann kann aber der Silber- 
schlamm aufgeruhrt werden und dadurcli Silber durch 
Fallung an den Kathoden yerloren gehen. Hohe 
Stromdiclite veranlaBt auch rauhere Niederschlage und 
notigt deshalb zu hlufigerer Erneuerung der Kathoden. 
Werden diese verunreinigt, so wird die Leitfahigkeit 
des Elektrolytkupfeis herabgesetzt. Bnichig machende 
Fremdmetalle, wio Blei und Tellur, gelangen seiten 
in das Kathodenkupfer. Dagegen kommen Silber, 
Gold in Spuren und Arsen, die beiden letzteren 
(unter Umstanden auch das erstere49) (durch elektro- 
statische Anziehung von Schlammteilchen, hinein. Vom 
niedergeschlagenen Kupfer werden 0,5 — 1 pCt wieder 
gelost durch Kuprisulfat, das namentlich in der Hitze 
entsteht. Der Ubergangswiderstand an beiden Elektroden 
ist am grOBten in stark sauren Elektrolyten und bei 
niedrigen Tempcraturen. Der praktische Temperatur- 
kotiffizient betriigt etwa 0,9 pCt auf 1 0 C. Der 
Anodenschlamm verursacht eine gewisse Polarisation, 
die sich bis zum Gasen steigern kann. E hem an ihn50)

«s) Tgl. a. Jahrg. 1905 S. 758* dsr. Ztschr.
49) s. weiter oben.
40) Jn: amerikauisehen Raffinerien ist seine1 durchschnittliche 

Zusammensetzung: 40 Ag, 2 Au, 25- Cu, 5 Se und Te, 10 As 
und Sb. 18 Pb, ilaneben SiO , HjSO| usw.

durch Kupellieren weiter yerarbeitet, muB das in ihm 
euthaltene Kupfer durch heiBe konzentrierte Schwefel
saure oder Ferrosulfatlosung ausgelaugt werden. 
Stromverluste entstehen durch Kurzschhisse der 
Elektroden, die auch bei bestem Arbeiten 5 pCt Ver- 
lust geben, und durch FrdschluB, der aber nicht iiber 
1 pCt des Stromes verschwendet, wenn die Bottiche 
gut isoliert werden und die Zirkulationsrobren zwischen 
ihnen Gummiteile erhalten. Deshalb betragt die 
Stromausbeute im gunstigsten Falle 95 pCt, geht aber 
haufig auf 90 pCt herab.

Fiir die Anoden yerwendet ma n 5 ) in Amerika 
meist ein hochgr&diges Materiał, das 98—99 pCt 
Kupfer, bis 1,03 pCt Silber und 0,137 pCt Góld ent
halt. Bisweilen steigt der Arsengehalt auf 2 pCt. 
Daneben sind kleine Mengen Antimon, Wismuth. 
Eisen, Nickel, Schwefel, Selen, Tellur und Silizium 
yorhanden. Damit sieli die Platten nicht verziehen und 
weifen, und damit sie aufierdem gleichmaBig dicht 
werden, schliefit man sie beim GieBen nach R. T r u s -  
w e l l52) yollkommen in eine Form ein. Man gieBt 
steliend mit yerlorenem Kopf, damit die Platte nicht 
porós wird und die Schlackenteilchen zur EinguB- 
offnung aiifsteigen konnen, die sich am uintren Ende 
der fertigen Platte befindet. Der ihr Kopfende auf- 
nehmende Teil der drehbar in zwei Zapfen gelagerten 
GuBform ist zweiteilig gestaltet.

Die Schlusse, die W. D. B a n c r o f t53) bezw. seine 
Mitarbeiter51) aus ihren Versuchen mit sehr warmem 
Elektrolyten auf die Verbesserung der Okonomii' der 
Raffination mit Erhohung der Temperatur gezogen 
haben, sind nach Prof. Char l es  F. B u rg e f ir’5) 
nicht einwandfrei, da nur der Widerstand des Elek
trolyten beriicksichtigt wurde, wahrend auch der 
zwischen Elektrolyt und Elektroden in Betracht kommt. 
Letzterer wird umso kleiner, je naher die Elektroden 
zusammen stehen, sodaB die Temperaturwirkung in 
der behaupteten Ausdehnung zwar beim Seriensystem 
mit 1 cm Plattenabstand yorhanden sein kann, nicht 
aber auch notwendiger Weise beim 'Multipels}rstem 
bei dem der Plattenabstand von 1,2 auf 3,5 cm wiichst. 
Der Spannungsabfall 'zwischen den Elektroden, der
0,2 V betragt, wird mm weitaus groBten Teil durch 
die Kathode hervorgerufen, durch die Bewegung des 
Elektrolyten wenig beeinfluBt und tr itt auch bei 
schwachem Wechselstrom auf.

Wo es, wie z. B. bei der Herstellung von Rohren, 
auf besonders glatte Metallniederschlage ankommt, 
will 0. Di e f f enba ch^5) bezw. F r i e d r i c h  Da rm-

5*3 .The Engin. Alin. J. 1906, Bd. 81, S. 1101.
Ebenda S. 853.

*ł) Electrochem. Industry 1903, Bd. 1, S. 434.
54) s. Jahrg. 1905 S.'758 dsr. Ztschr.
M) Trans. Amer. Electrochem. Soc. 1905, Bd. 7, S. 51. •
58) Amer. Pat. 817 419 vom 9. 1. 06.
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s ta d te r 57) dem Elektrolyten einen porosen, kornigen, 
inerten Stoff zusetzen. am besten auf 1 1 150—200 g 
Kieselgulir. Das durch die rotierende Kathode auf- 
gpwirbelte Pulver beseitigt die Wasserstoff bliischen 
und sehleift gleiclizeitig die Oberflaclie ab. Da hierbei 
die Kieselguhrkornchen ihre scharfen Ecken und 
Kanten behalten, sind sie weicheren Stoffen (wie Sand, 
Bimstein, Ziegelmelil) vorzuziehen. Aufierdem werden 
sie leichter atifgewirbelt. Wesentlich anders soli nach 
.T. A: N u B b a u m 58) der Zusatz schleimiger oder 
kolloidaler Substanzen zum Elektrolyten wirken. Er 
nimmt an, daB die Metallionen sich niclit sofort an 
der Kathode entladen, sondern eine nichtstabile 
Zwischeriform noch kurze Zeit in Losung bleibt, aus 
der sich das Metali dann zuerst an deii erhobten 
Punkten absclieidet. Hindert man also die Bewegung 
der Zwischenfonn nacli ' solchen Pliitzen, brioht man 
DilTusion und Zirkulation durch eine Art „wandernden 
Diaphragmas", so wird die Dendritenbildung einge- 
schriinkt oder aufgehoben. Das Diaphragma erzeugt 
man durch den Zusatz solcher Schleimstofte oder 
Kolloide59) zum Elektrolyten, die bei der Elektrolyse 
nach der Kathode wandern. Besonders wirksam sind 
schleimige Samea (Leinsamen), Wurzeln oder Knollen 
(Salep), Pflatizengummis, klebrige Pflanzensilfte, Albumin 
und seine liydrolytischen und Umwandlnngsprodukte 
pflanzliclien und tierischen Ursprungs (Glutin, Condrin, 
Mucin usw.). Unter Verwendung dieser Zusiłtze kann 
man gute dicke, dichte und kohiirente Niederschlftge 
aus jeder Salzlósung erhalten. Wahrend z. B. aus 
Kupferchlonirlósung das Metali unter gewohnlichen 
Yerhaltuissen durch den Strom in Kristallen gefilllt 
wird, erhalt der Niederschlag kristallinische Struktur, 
wird fest und zusammenhangend, wenn man 0,2 pCt 
Kolloid zu der Losung des Natriumdoppelsalzes setzt. 
Den EinfluB einiger Kolloide auf den Glanz des 
kathodischen Kupferniederschlages haben E r i c h  
M iiile r und Paul  B a h n t j e 60) untersucht. Spiegel- 
blanke Uberzuge wurden erhalten, wenn mit einer 
Stromdichte von 3,5 A 'qdm eine LOsung elektrolysiert 
wurde, die in 100 ccm 0,5 M ol.C uS04, 0,005 Mol. 
H 2 S 0 4 und 5—10 ccm einer Losung aufwies, die 
l  g Gelatine in 100 ccm Wasser enthielt. Einen 
ahnlichen EinfluB hat EiweiB16sung, wiihrend 
Gummi und Starkę den Kupferniederschlag nur amorph 
und wachsartig machen. Wesentlich fur das 
Spiegeln ist die Klarheit der LSsnng. Die 
Konzentration der Schwefelsaure kann derart steigen, 
dafi die LBsung in bezug darauf normal wird, wenn

<>’) Brit. Pat. 24 724 vora 29. 11. 05. •
W} Amer. Pat. 832 024 vom 28. 11. 05; ubertragen auf 

S iem oiis & H alske A.-G.
*5) B ekann t is t solch ein Zusatz ubrigens scnon fiuher 

gewesen, Vergl. nach die Ausfuhrungen auf S. 1559 des 
lanfenden. Jahrg. dsr. Ztschr.

*#) Ztschr. Elektrochem. 1906, Bd. 12, S. 317.

nur keine WasserstofTentwicklung eintritt. Erhohung 
der Temperatur und Yerminderung der Stromdichte 
fiihren zu Streifenbildungen. Zu groBer Gelatinezusatz 
macht das Kupfer Schwammig. Der Kathodennieder- 
schlag, der mit iihnliehen Eigenschaften auch aus saurer 
Silberlosung erhalten wird, schlieBt Gelatine ein, zeigt 

■ein niedrigeres spezifisches Gewicht ais das gew6hnliche 
Elektrolytkupfer uud ist in halbwegs dicken Schichten 
auBerordentlicli sprode. Letztere Eigenschaft, die schon 
fruher151) beobachtet wurde, schlieBt die pralctische Ver- 
wendung des Gelatinezusat7.es fur Glanzgalvanisation aus.

Zur Bewegung des Elektrolyten sind mehrere neue 
Anordnungen bekannt geworden. Eine Luftpumpe schlieBt 
F ran c is  Jo lin  C ia rk ę112) an ein System von durcli- 
liicherten Kohren, die am Boden des ElektrolysiergefaBes 
liegen, an. Damit aber die Pnmpenteile mit dem Elek
trolyten nicht in Beruhrung kommen, wirkt der Pumpen- 
kolben auf ein eingeschaltetes Luftkissen. Der Elek- 
trolyt steigt beim Saugehub nur bis zum Flussi^keits- 
niveau des ElektolysiergefaBes. OfTnungen in der 
Zylinderwand bringen die eingeschlossene Luft am Ende 
jedes Saugehubs auf Atmosphiirendruck. Bei dem
Druckhub werden etwaige Abscheidungen nicht aufge
wirbelt, da sie zwischen den Rohren am Boden liegen. 
W. Ch. Wood und B. O a k s f o r d 63) setzen in den 
Elektrolysierbottich einen hOlzernen Trog ein, in dem 

1 sich ein holzerner durchlocherter Kolben auf und ab 
i bewegt. Die in Fuhrungen lanfenden Gleitstangen des 
Kolbens werden vorteilhaft an Hebeln befestigt, die an 
einem Ende an Trager angelenkt sind und an dem 
andren Schlit/.e zum Eingriff in Danmen von zwei 
Kurbelscheiben haben, die an jedem Ende einer liings 
uber den Bottich laufenden Welle sitzen. Statt des
Kolbens kOnnen auch die Trogwande Locher haben. 
Man kann mehrere Trdge und Kolben verwenden.

Kommt es, wie z. B. bei der Herstellung von Elek- 
i trotypien oder tou Hohlkorpern. im Interesse schnellen 
Arbeitens5ł) auf eine starkę Steigerung der Stromdichte 
an, so mnfi man die Kathode energisch mit reinem 
Elektrolyten bespulen. Zu dem Zwecke schleudert man 
ilin liaufiger gegen die Kathode. Ein solches Prall- 
verfahren beschreiben auch N. C. Ha r r i s o n  und 
J . D ay65). Um den sieli drehenden polierten Kathoden- 
zylinder (z. B. ?on 7,5 cm Durchmesser) stellt man 
(in 6 cm Entfeniung von der Kathodenachse) einen 
Kranz senkrechter (6 cm Yoneinander entfernter) 
Rohren, die oben geschlossen sind uud seitlich Locher 
(von 2mm Durchmesser in 12 mm Entfernung) haben,

s ) Vgl. S. 742 lfdu. Jahrg. dsr. Ztschr.
62; Brit. Pat. 17 152 Yom 24. 8. 05.
63j Brit. Pat. 2 001 vom 1. 2. 05; Amer. Pat. 808 789 vom 

31. 8 05. ,
M) tiber die Schnellmethoden Ygl. a. Elektrochem, Techn. 

1906, Bd. 5, S. 1.
M) Amer. Pat. 791 341 vom 19. 7, 01; Ygl. a. La Rerue 

electr. 1905, Bd. 4, S. 151-
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durcli die der Eloktrolyt tangential auf die Kathoden- 
oberflache gedriickt wird.

Die schon von Wi l d e  1875 angewandte Drehung 
der Kathode erlaubt keine allzugroBe Steigerung der 
Stromdichte, da einesteils die Erneueruhg des Elektro
lyten nicht rasch genug erfolgt und andernteils besonders 
seine Reibung gegen das frisch niedergeschlagene Metali 
nicht kriiftig genug ist, um die kleinen kristaljinisclien 
KOrner zu langen Fasern auszuziehen. Letztereś kann 
zwar nach dem Vorschlage von El mor e  durch Glatter 
erreicht werden. Einfacher ist aber nach S h e r ą r d  
Co wp e r - Go l e s CB) sein Zentrifugalverfabren, nacli dem 
die Kathode in heftige Umdrehung yersetzt wird, sodaB 
man Stromdichten von 10—20 A/qdm anwenden und 
auch ein unreineres Anodenmaterial ais sonst benutzen 
kann. Fiir jede Stromdichte gibt es eine kritische 
peripherische Geschwindigkeit, uber die hinaus glattes 
kristallines Kupfer fallt und unterhalb welcher das 
Metali in lockeren Nadeln abgeschieden wird. Durch 
die Zentrifugalkraft werden Staub und fremde Suspen- 
sionen, die sonst Baumbildung yerursachen wurden, 
von der Kathode abgeschleudeit, Zuerst wurden die 
Kathodenkerne in Kugellagern von oben aufgehangt 
und an den Wellen Peltonrader befestigt, die durch 
den gegen sie prallenden Elektolyten getrieben wurden. 
Jetzt benutzt man (Fig. 59) in einem zylindrischen

Fig. 59.
GefaBe den Antrieb der Kerne von unten durch ein 
Schneckenradgetriebe, sodaB im Elektrolyten nur die 
Kathode arbeitet und man keine Storungen durch 
Stopfbuchsen u. a. zu befurchten hat. Ein Kern von
2,5 m braucht nur 50 mai in der Minutę gedreht zu 
werden, damit die kritische peripherische Gescliwindig-

lc) Yortrag vor der Faraday Socieiy am 3. 7. 05; The 
Engin Reyiew 1905, Bd. 13, S. 392; The Eleetrieal Review 
London 1905, Bd. 57, S. 235; The Electrician 1905, Bd. 56, 
8 .13ci; Eogineering, Mai 1906; Eleetrieal Review New York 1906, 
Bd 48, S. 933

keit von 335 m in der Minutę uberschritten wird. 
Schneidet m an157) in den Kern V-formige Rinncn mit 
scharfen Kanten ein, so kann man, da an den Kanten 
eine Art SpaMache'i“) entsteht, den zwischen zwei Rinnen 
sitzenden Niederschlag ablosen und ihn sofort zu Draht 
ausziehen, wodurch dessen Fabrikation sich aufier- 
ordentlich verbilligt. Yon einem 175 mm dicken Kerne 
kann ein 5 —6 km langes Band abgelost werden, das 
in Drahtfonn naturlich noch langer wird. Das Ablosen 
wird erleichtort, wenn man die Einschnitte im Winkel 
zur Achse des Kerns macht.

Der Eleklrojyt enthalt 10 pCt Kupfersulfat, 10 pCt 
Schwefelsiiure und 80 pCt Wasser. Bei einer Strom
dichte von 8,7 A/qdm l etragt die Spannung 0,31 V,, 
bei 27 A 1,16 Y. Man soli in einer Operatiou zehn- 
mal schneller ais nacli andren Verfahreu sehr reines 
Kupfer09) gleich zu Bleclien oder Rohren verarbcitet 
erhalten und nicht viel Kupfer ais totes Kapitał in die 
mechanisch einfache Anlage zustecken brauchen. Nicht 
gezogene Kupferohren hielten einen Druck von 2,6 t, 
gezogene einen-von 2 t auf 1 qcm bei einer WandstŁrke 
von 1,6 mm aus. Ungewalzte Bleclie zeigten eine 
hochste Druckfestigkeit vo:i 4 —5,2 t auf 1 qcm7"). 
Eine Anlage fiir 4 500 t jahrlich kostet etwa 1 630 000 Jt.

e. V e r a r b e i t u n g  und F a l l u n g  
von L e g i e r u n g e n .

Zur Raffination von Kupfernickellegierungen 
macht sie A. G. B e t ts 71) zur Anodę in saurer Kupfer- 
sulfatlósung. Hat sich diese an Nickel angereichert, 
so wird von ihr zeitweise ein Teil abgezogen und durch 
frische Lauge ersetzt. Die stark nickelhaltige Losung 
befreit man von Kupfer und elektiolysiert sie mit 
einer Bleischwamm Anodę. An dieser bildet sich dabei 
Bleisulfat. Man verwendet sie dann ais Kathode gegen- 
iiber einer ungeladenen Bleisuperoxydplatte . bei der 
Elektrolyse verdunnter Schwefelsaure und regeneriert 
sie so, wiihrend die Schwefelsaure durcli das SO,-Ion 
des Bleisulfats konzentrierter wird. Die Bleisuper- 
oiydplatte ist gleichzeitig aufgeladen worden. Sie 
wird in schwefelsaurer Losung einer Kupfer- oder 
Kupfernickelelektrode gegenubergestellt. Die letztere 
Elektrode lost sich unter Erzeugung von elektrischer 
Energie. Die Losung geht in den Bottich, in dem

C7) Amer. Pat. 799 634 vom 6. 2. 05,
s. die Angaben im Anfange dieses Kapitels.
Es enthalt z. li. 99,9765 Cu, 0,0189 Fe, 0,0015 As,

0,0013 Pb, 0,0010 Sb, 0,0008 Bi und ist frei von Ag, Ni, S.
•°) Dagegen will A. S ta n ley  Elmore nach Mitteilungon 

in derselben Sitzung bei seinem Yerfahren auf 6,7 t gekominen 
sein. Eine Steigerung der Stromdichte auf 20 A sei auch bei 
ihm inOglich. Cer Glatter yerbrauche wenig Krafc. Er Yer- 
anlaCt nach H arry E l l is  (The Eleetrieal Review London 1905, 
Bd. 57, S. 535) kein Rlattern des Kupferniederschlags. Rohren . 
von weniger ais 60 mm Durehmesser lassen Bich nach dem 
Colesschen Verfahren nicht herstellen. Ygl a. The Eugin. 
Min. J. 1905, Bd. 80, S. 357.

7) Amer. Pat. 789523 vom 11. 4. 04.
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Kupfer gefallt, oder in den, in dem Kupferniekel gelost 
wird, sodafi man die Schwefelsaure wieder nutzbar 
macht. Die erzeugte elektrische Energie kann dazu 
dienen, im Raffiuationsstromkreise die Spannung zu 
erhohen.

Will man Messing aus den cyankalischen Losungen 
der Einzelmetalle fallen, so darf nach Fritz S p itz e r72) 
die Stromdichte nicht zu hoch werden, weil sonst an 
der Kathode wesentlicli WasserstolTentwicklung auftritt. 
Bei sehr niedrM n Stromdichten ist die Legiernng reich 
an Kupfer. Bei 0,3 A/qdm steigt der Zinkgehalt. 
Die Farbę des Niederschlags, die mit der Zusammcn- 
setzung in keineńi unmitfelbaren Zusammenhange steht, 
neigt bis 1 A immer mehr gegen gęlbgriin. Mit 
wachsendem Cyankaliumiiberschusso sinkt dieStromaus- 
beute betrachtlich, und zwar fiir Zink etwas sliirker 
ais fiir Kupfer.

Zur elektrolytischen Fallung von Bronzen sind nach 
li. E. C u rry 73) die gewohnlichen Salzlosungen des 
Kupfers und Zinns nicht brauchbar, weil aus ihnin 
zuerst Kupfer abgeschieden wird. Cyanide kommen 
wegen der geringen LSslichkeit des Cyanzinns nicht in 
Betracht. Yon den Elektrolyten, die Bronzen ais 
Anoden quantitativ losen71), sind alkalische Tartrat- 
losungen fur die kathodische Fallung unvorteilhaft. 
Am besten sind saure OxalatIosungen, die 5 g freie 
Oxalsaure und 55 g Ammonoxalat in 1 1 Wasser ent- 
halten neben den Kupfer- und Zinnmengen, die man 
an der Kathode abscheiden will. Die Stromdichte an 
der Kathode sollte niedrig (z. B 0,2 A/qdm), die an 
der Anodę hoher sein (z. B. 0,3 A/qdm). Die Elektroden 
rolieren am besten. Chloride konnen elier ais gtoBe 
Mengen yon Sulfaten zugegen sein. Es ist sehr schwierig, 
eine gute Bronze mit weniger ais 75 pCt Kupfergehalt 
z u fiillen.

21. Arsen.
tiber Arsen liegen nur einige Laboratonumsversuchc 

yor. Eine etwa 1 prozentige Losung in Schwefelkohlen- 
stofl', die hauptsachlicli die gelbe Modifikation enthalt, 
kann man nach A. Stock und W. S ie b e r t75), her- 
stellen, wenn man unter Schwefelkohlenstofl’ den 
elektrischen Lichtbogen zwischen einer Anodę aus Kohle 
und einer Kathode aus gleiehen Teilen Antimon und 
Arsen iibergehen laBt76). Antimon zerstaubt und geht 
nicht in Losung, wahrend das verdampfende Arsen
in Ausbeuten bis 70 pCt kondensiert wird. Aus der
Losung in rauchender Salzsiiure liifit sich nach 
B. N eu m an n 77) das Arsen auf einer Platinkathode 
quantitativ abscheiden, wenn man einen Strom von

n ) Ztschr. Eiektrochem. 1905, Bd. 11, S. 345.
"3) Trans. Amar. Electrochem. Society 1906, Bd. 9, S. 249.
7ł| Ebenda S. 173.
75) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1905. Bil 38, S 960.
7G) Aus Arsen allein gegosseu, zerfallt die Elektrode beim 

Erkalten
■') Chem.-Ztg. 1900, 11.1. 30, § 33.

hóchstens 1,1 V verwendet und die groBe Silber- 
bleclianodc oft wechselt. Geringer wird die Ausbeute, 
wenn man das Platin unter Zwischenfugung einer Ton- 
zelle mit einem langen Bleiblechstreifen kurz schlieflt, 
der zu einer Quaste zurechtgeschnitten und gerollt ist.

Zur Analyse wird dio arsenige Saure haufig” ) durch 
elektrolytisch entwickelten Wasserstoff in Arsenwasser- 
stoff iibergefuhrt.

22. Antim on.
Yersucht man Autimonglanz auf dieselbe Weise 

wie Zinkblende79) im Gemisch mit Kalk und Kohle im 
elektrischen Ofen zu reduzieren und zu destillieren, so 
erhalt man nach Ol iver  W. Br o wn 80) nur unvoll- 
kommene Ausbeuten.

Autimontribromid- und -trijodidlosungen geben nach 
Er n s t  Cohen und Th. S t r e n g e r s sl) bei allen Kon- 
zentrationen explosi7es Antimon, Trichloridlosungen nur, 
wenn sie stiirker ais lOprozentig sind. Trifluoridlosungen 
liefern immer reines Antimon, und zwar, wie die 
andren Losungen, mehr ais dem Faradayschen Gesetze 
entspricht. Auch Ans on  Gardner  B etts* 2) ver- 
wendet die Trifluoridlósung, da sie durch Wasser nicht 
zersetzt wird, sodaB man einen Elektrolyten, der nur 
schwach sauer ist, verwenden kann. Bei unlóslichen 
Anoden triigt man basische Verbindungen zur Neu- 
tralisation der eutstehenden Fluf3siiure nach. Der 
Elektrolyt sollte frei sein von grofien Mengen freier, 
namentlich Halogensiiuren, aber vorteilhaft Salze ent- 
halten, dereń Metalle sich auf der Kathode nicht ab
scheiden, bei loslicher Anodę Alkalichloride. Die Gegen- 
wart von Schwefelsaure ist wunschenswert. Einegeeignete 
Losung enthalt 8 pCt Antimontrifiuorid, 2 pCt Natrium- 
sulfat und 4 pCt Schwefelsaure. Bei einer Stromdichte 
von 1 A'qdm betragt die Spannung 2,5—3 Y, wenn 
die Anodę unloslich ist. Sie besteht am besten aus 
Bleistaben, dereń Flachę halb so grofi wie die Kathoden- 
ilache ist, und die von einigen Lagen Leinwand umgeben 
sind. UnterlaOt man diese Mafinahmen, so geht Anti
mon funfwertig in Losung, wodurch schon gefiilltes 
Antimon wieder gelóst und die Stromausbeute von 90 
bis 95 pCt auf 60 pCt herabgedruckt werden kann. 
Bei loslicher Anodę bleibt ein Teil der Yerunreinigungen, 
wie Gold, im Ruckstande, Enthalt sie losliche Fremd- 
metalle, z. B. Kupfer, so laBt m an83) besser die Sul- 
fate fort, Saure Eisench]orur-Antimonchlorurl5sung kann 
man zwischen Kohlenanoden und Kupfer- oder Blei- 
kathoden ohne Diaphragma elektrolysieren, wenn die 
Losung in Ruhe bleibt. Das sich bildende schwere 
Eisenchlorid sinkt an der Anodę standig herab und

Vgl. z. B. H. Krerichs und G. R odenh erg , Arch. 
Pharmacie 1905, Bd. 243, S. 348.

W) Vgl. Jahrg. 1905 S. 1566, dsr. Ztschr.
10) Trans. Amer. Electrochem Society 1906, Bd. 9, S. 115.
81) Ztschr. physikal. Chem. 1905, Bd. 52, S. 129.
S2) Br.t. Pat. 15 294 vom 8 7. 01.
W) Trans. Amer. Electrochem. Society 1905, Bd. 8, S. 187.
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sammolt sich unten, wo es abgezogen wird, wahrend 
oben frische L5sung nachlauft. Mit einer Stromdichte 
von 0,7—1 A/qdm wurde bei 1,10—1,32 V unter 
90 pCt Stromausbeute ein glatter und harter dunkler 
Kathodenniederschlag erlialten, der beim Schmelzen 
stark rauchte. Die Fluoridlosungen geben bei Gegen
wart von Schwefelsaure an den Bleianodeu viel Sauer- 
stoff und durfen, wenn das Antimon rein fallen soli, 
kein Kupfer enthalten. Eisen wird namentlich bei 
niedriger A nodenstromdichte oxydiert. Ein elektrolytischer 
Ańtimonuberzug yerliert selbst in schlechter Labora- 
toriumsluft seinen Glanz nicht. Nur ist er sehr sprode.

Antimonglanz l&fit sich nach A l e x a n d e r  Lody-  
g u in e 81) anodisch yerarbeiten, wenn man ihn in einem 
porOsen Tonzylinder um eino Kohlenplatte anhauft. 
Elektrolyt ist konzentrierte NatriummonosulfidlOsung, 
in der festes Schwefelnatrium liegt. Mit einer Strom- 
dichto yon 0,02 A/qdm erhalt man bei 1 — 1,5 V auf 
yerkupferten Aluminiumkathoden einen festhaftenden

M) Trans. Amer. Electrochem. Soc. 1905, Bd. 7, S. 155.

Uberzug von sehr feiner Struktur, der poliert werden 
kann und zwar so lange, wie der Elektrolyt nicht in Poly- 
sulfid ubergegangen ist. Durch 1 A-Std werden
0,833 g Antimon ausgefallt, sodaG die Produktion von 
I t  reines Antimon 1,2—1,8 KW-Std. erfordern wiirde.

Zur Herstellung eines dunnen Oberzuges auf Kupfer 
gieBt Ma r t i n  M ay e r85) die Losung eines'Antimon- 
salzes in Zyankaliumlosung zu einer EisenchloridIosun<r, 
bis der entstandene Niederschlag sich wieder gelOst hat, 
und elektrolysiert mit Eisen ais Anodę. Erhitzt man 
den Uberzug zur Kirschrotglut und poliert dann, so er
halt man rote bis yiolette Farbtone. Ahnlichen Zwecken 
kann auch Arsen dienstbar gemacht werden.

Uber die Elektrometallurgie des Zi nns  werde icli 
spater im Zusammenhange bericliten. Auch soli die 
Betrachtung der a l l g e m e i n e r  a n we n d b a r e n  Yer
fahren und Apparate einer besonderen Yeroffentlichung 
yorbehalten werden.

“ J D. R P. 103 067 voin 28. 6 04.

Ergebnisse ron Yerdanipfuiigsrersnclieii.
[Mitteilung des Dampfkessel-Uberwachungs-Yereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen-Ruhr.

Die fur Dampfkesselbesitzer oft recht schwer zu 
beantwortende Frage, welches Brennmaterial fur die 
jeweiligen Verhaltnisse das geeignetste ist, scheidet 
naturgemiiB fur die Betriebsleitung eines Steinkohlen- 
bergwerks in gewissem Sinne aus. Aus wirtschaft
lichen Riicksichten werden die Kohlenzechen fur den 
Eigenbedarf moglichst alles das yęrwenden, was fur 
den Yerkauf am wemgsten lohnend erscheint. Dem 
Yerein ist deshalb nicht oft Gelegenheit gegeben, Ver- 
dampfungsversuche mit gutem Materiał vorzunehmen, 
zumal die Messungen an den Kesseln meist dem Zweck 
dienen, den Dampfyerbrauch von Maschinen zu be- 
stimmen. Nachsteliend sollen einige Yersuche be- 
schrieben werden, die in letzter Zeit ausgefuhrt wurden; 
sie sind niclit nur geeignet, die hohe Leistungsfahigkeit 
der Ruhrkohle zu beweisen, sondern sind auch sonst 
bemerkenswert.

Das Rheinisch-Westfalische Kohlen-Syndikat besitzt 
in Emden eine Brikettfabrik, dereń Betriebsdampf von
5 Zweiflammrohrkesseln geliefert wird. Diese sind 
mit allem Zubehor von der Firma L. W. Bestenbostel
6 Solin in Bremen fiir einen Uberdruck yon 12 Atm 
erbaut und entsprechen in allem dem Typ, wie er sich 
auf den Zechenanlagen des Ruhrbezirks zahlreich 
findet. Die Einmauerung ist so ausgefuhrt, daB die 
Heizgase nach V erlassen der Flammrohre die Seiten- 
wandungen bestreichen und in einem gemeinsamen 
Unterzuge zum Fuchs ziehen. Direkt hinter den 
Flammrohren sind Uberhitzer eingebaut, die durch 
Wechselklappen ein- und ausgeschaltet werden konnen.

Die vom Erbauer abgegebenen Garantien waren 
folgende: Bei einem TJberdruck yon ca. 12 Atm, und einer 
Uberhitzung des Dampfes auf 270° O am Uberhitzer 
liefert 1 qm Heizfiiiche normal stundlieh 28-kg Dampf 
von je 637 WE. Die Gesamtausnutzung der Kohle 
betragt hierbei 72 pCt. Der Uberhitzungskoeffizient 
ist mit 0,6 einzusetzen. Bei einer gesteigerten Dampf- 
leistung yon 28,6 kg soli unter sonst gleiclien Yer- 
haltnissen die Gesamtausnutzung der Kohle nicht unter 
66 pCt betragen, wobei die Yerwendung einer guten 
Kohle von mindestens 7500 WE vorausgesetzt ist; 
mehr ais 3 pCt grobe Feuchtigkeit kftnnen vom Ge- 
wicht des Brennmaterials in Abzug gebracht werden.

Der zum Nachweis dieser Garantien dienende Kessel 
— die iibrigen waren am Versuchstage niclit in Be
trieb — war fur die Durchfuhrung der Versuche innen 
und aufien gutgereinigt und dann einige Tago ununter- 
brochen unter Feuer gehalten worden, sodaB Beharrungs- 
zustand Yorhanden war. Ais Brennmaterial wurde 
Steinkohle, NuO IV, yerfeuert, die zur Entfernung an- 
haftenden Gruses vor der Verwendung durchgesiebt 
worden war.

Die erzielten Ergebnisse sind aus nachstehender 
Tabelle zu ersehen.

T a b e l l e  I.
1. Mechani sche  Ve r h a l t n i s s e .

HeizHiiche, q m ................................................. 103,50
Rostflache (Planrost-Innenfeuerung), qm . . 3,05
Yerhaltnis von Hostdache zur HeizHache . 1 : 33,93
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Yeidampfungsoberflache bei normalem
Wasserstand, q m ...................................... 20,58

Heizflache des tTberhitzers, q m ...................... 30,00
Hohe des Schornsteins, m .......................... 60,00
Untere Weite des Schornsteins, m . . . . 2,86
Obei e jj )t . . . 2,40
Verhaltnis des kleinsten Schornsteinquer-

schnitts zur gesamten Kostflache (5 Kessel) 1:3,37
2. Aufzei chnungen.

Yersuch I Yersuch II
normale erhóhte
Leistung Leistung

Dauer der Yersuche 8 Std. 17 Min. 3 Std.
Dampfspannung, Atm

U b e rd ru c k ........................... 11,60 12,00
Uberhitzertemperatur, °C . . 268,00 266,00
Hohe der Uberhitzung, °C 79,06 75,43
Speisewasserverbrauch von

15 ° C ................................. 20416,00 9880,00
Wasser von 0 nC zu Dampf

von 637 WE unter Ein-
rechnung der Uberhitzung 22325,23 10779,08

Stundl. yerbrauchte Dampf-
menge, k g ........................... 2695,20 3593,03

Yerbr. Kohlenmenge, kg . 2550,00 1316,00
Verbr. Kohlenmenge nach Ab-

zug. von 0,8 pCt Feuchtig-
keit, k g ........................... ..... — 1305,47

Std).: yerbr. Kohlenmenge, kg 307,85 435,16
Aus 1 kg Rohkohle gewonnene

WE . . . . . . .  . 5576,88 5259,47
In 1 kg Rohkohle enthaltene

WE . . . . . . .  . 7834,50 7834,50
Mittlerer Gehalt der Rauch-

gase an C02 im Fuchs, pCt 11,60 12,40
Mittlerer Gehalt der Raucli-

gase an 0  im Fuchs, pCt 7,20 6,70
LuftiiberschuB nach der Formel

21 : [21—79 (0 : N)] . . 1,50 fach 1,45 fach
Mittlere Temperatur derRauch-

gase im Fuchs, °C . . . 378,00 391,00
Mittlere Temperatur im Keśsel-

haus, °C ........................... 19,00 20,00
Kohlenriiclstiinde, kg . . . 220,80 78,40
Yerbrennliches in pCt der

G e sa m tk o h le ...................... 2,40 —
Wassersaule des Zugmessers

in der Feuerung, mm . . 6,60 10,00
Wassersaule des Zugmessers

im Fuchs, m m ...................... 18,20 25,00
A b sch la ck en ........................... 2 mai 1 mai

3. Ergebnisse.
Leistung von 1 kg Rohkohle

an Darópf von 637 WE, kg 8,76*) 8,26*)

*) Einschliefilich Uberhitzung.

Yersuch I Yersuch II
normale erhohte
Leistung Leistung

26,04*) 34,71*)

100,94 142,70

130,96*) 174,59*)

Leistung yon 1 qm Heizflache 
und Stunde, kg . . . .

Leistung vou 1 qm Rostflache 
und Stunde, kg . . . .

Leistung v.l qra Yerdampfungs- 
oberflache und Stunde, kg

4. W&rmever t e i  1 ung.
Gewinn in Form yon

Dampf, p C t...........................  71,15*) 67,130*)
Verlust durch den Schornstein,

p C t ...................................... 20,44 20,00
Verlust durcli Unyerbranntes 

in den Ruckstanden, pCt . 2,89 !
Yerlust durch Leitung und i 12,87

Strahlung, pCt . . . .  5,52 )
Ober die erreichten Zahlen ist kurz folgendes zu 

bemerken.
Dśr Dampfdruck bleibt bei Yersuch I etwas unter

12 Atm, ebenso bleibt bei beiden Yersuchen die Uber- 
hitzertemperatur um wenige Grade unter 270° C, doch 
sind diese Abweichungen nur unbedeutend. Ebenso liegen 
die Werte uber die. Yerdampfung je qm Heizflache und 
die Ausnutzung der Kohle bei Versuch I etwas unter- 
halb der in den Garantien festgelegten Grenzen; auch 
dies ist unwesentlich, sodafi die durch die Normen 
gewahrleistete Toleranz von 5 pCt nur wenig in Anspruch 
genommen zu werden braucht. Die Schornsteinyerluste 
scheinen etwas hoch, was wohl darin seinen Grund 
hat, dafi die Schornsteinabmessungen fur den einen 
Kessel allein yiel zu reichlich sind. Die Gesamt- 
ergebnisse lassen indessen die Gute der yerwendeten 
Kohle erkennen und beweisen von neuem die hohe 
Leistungsfaltigkeit des Kesselsyśtems, selbst bei aufierst 
starker Beanspruchung.

Die Tatsache; dafi Kohlen, die in grofieren Mengen 
im Freien gelagert werden mussen, yergasen uud dadurch 
an Wert yerlieren. dann aber auch, wenn die Sehutthohe 
ein gewisses Mafi iibersteigt, zur Entzundung neigen, 
hat zu Yersuchen Yeranlassung gegeben, dereń Anregung 
von der deutschen Kriegsmarine ausging. Es wurde 
Stiickkohle von der Zeche Erin etwa 1 Jahr laug unter 
Wasser gelagert, sodafi der Zutritt der Luft abgeschlossen 
war. Dem Yerein wurde dann vom Rheiniseh - West- 
falischen Kohlen-Syndikatdie Aufgabe gestellt, m it diesen 
und ■ mit frisch gefórderten Kohlen yon der gleichen 
Zeche yergleichende Yersuche auzustellen, um zu 
ermitteln, ob sieli im Yerfeuern beider Prohen Unter- 
schiede1 feststellen liefien. Zur Durehfuhrung der Yer
suche stel lte die Firma Schulz-Knaudt A.-G. in Essen 
einen ihrer Petriebskessel, einen liegenden Seitwell- 
rohrkessel, der rnitten in einer Batterie yon 9 Kesseln 
liegt, zur Yerfugung. Der Kessel war 4 Tage yor

*) Hinschliefilich Uberhitzung.
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Beginn des Versuches I betriebsmaBig in den Zugen 
gereinigt worden und dann ununterbrocben in Betrieb 
gewesen. Ebenso wnrde vor Eintritt in den Ver- 
such II aus dem Weurohr die Asche entfernt.

Die Ergebnisse dieser Yersuche enthalt folgende 
Tabelle.

Tab.e 11 o II.
1. Mechani sche  Verh&l tni sse .

Heizflache, q m ......................................  84,50
2. Auf ze i chnungen .

Rostflache (Planrost-Innenfeueruug), qm 2,25
Verhiiltnis von Rostflache zur Heizflache 1 : 37,50 
Yerhaltnis von freier zu bedeckter Rost
flache .................................................  . 1 : 2,24
Yerdampfungsoberflache, q m . . . . 16,26
Hohe des Schornsteins, m . . . . 46,76
Untere Weite des Schornsteins, m . . 2,40
Obere Weite des Schornsteins, m . . 1,88

Yersuch I Yersnch II
Yor yersuch Hauptrersuch Vorversuch Haupfcyersuch

Dauer des Versuchs, Std................................................................... 10 10 10 10
Dampfspannung, Atm . Uberdruck................................................. 5,60 5,70 5,66 5,50
Speisewassermenge, kg (12 ° C ) ...................... '...............................
Dampfmenge,

16 850 -- —■ —

Wasser von 12° C zu Dampf yon 161,7° C je 655,8 WE, kg 16 850 -- — —
Wasser von 12° C zu Dampf von 162,3° C je 656 WE, kg — 17 800 — —

Wasser von 12° C zuDampf von 161,98° 0 je 655,9 WE, kg — — 17 550 —
Wasser von 12 ,5°C zu Dampf von 161,3°C je 655,7WE,kg _ _ — — 18 000

Dampfmenge, Wasser von 0 °C  zu Dampf von 637 WE, kg 17 030 17 995,60 17 740,10 18 172,40
Stundliche Dampfmenge, k g ........................................................... 1 703 1 799,56 1 774,01 1 817,24

2 050 2 050 2 072
Stundliche Kohlcnmenge, k g ....................................................... 201 205 205 207,2
Ruckstande an Asche und Schlacke. k g ...................................... 140 144 160 166

„ in pCt der K o h le n m e n g e ...................... ..... 6,97 7 7,80 8
Aus 1 kg Rohkohle gewonnene W E ............................................ 5 397 5 591 5 512 5 586
In 1 kg Rohkohle enthaltene W E ............................................ 8110 8 110 8 021 8.021
Durchschnittlicher Gehalt der Rauchgaso an C'02, ])Ct . ' . . 12,80 13,70 12,64 13,69
Durchschnittliciier Gehalt dorRauchgase an 0, pCt . . . 5,60 . 4,60 5,35 5,30
Luftbedarf 22 : [2 1 -7 9  ( 0 : N) 1  .................................................. 1,34 fach 1,26 fach 1,32 fach 1,3 fach
Durchschnittliche Temperatur der Rauchgase im Fuchs, °C . . 390 405 365 405
Durchschnittlicho Temperatur im Kesselhaus, °0  . . . . 16 16 18 17
Wassersaule des Zugmessers am Schieber. m m ...................... 8 8 7 9
WassersSule des Zugmessers in der Feuerung, mm . . . . 4 4 4 4
Abschlacken..................................................................................  .

3. E r g e b n i s s e
3 mai 3 mai 3 mai 3 mai

Leistung von 1 kg Rohkohle an Dampf von 637 WE, kg . . 8,47 8,77 8,65 8,72
Leistung von 1 qm Heizflache und Stunde, kg . . . . .  . 20,15 21,29 20,99 21,50
Leistung von 1 qm Rostflache und Stunde, kg . . . .  . 89,33 91,11 91,11 92,08
Leistung von 1 qm Verdampfungsoberflache und Stunde, k g .  . 104,8

4. W a r m e v e r t e i l u n g .
110,74 109,8 111,10

Gewinn in Form von Dampf, pCt . . . . . . . . . . 66,54 68,93 68,72 69,64
Verlust durch den Schornstein, p C t ........................................... 19,30 18,80 18,21 18,43
Verlnst durch Unrerbranntes in den Riickstanden, pCt . . 3,20 3,20 3,4 3.5
Yerlust durch Leitung und Strahlung, p C t ........................... 10,96 9,07 9,67 8,43

Ein Yergleich der gefundenen Werte laBt erkennen, sprechend zu behandeln lernte die Kohle muB mit
daB praktisch ein Unterschied in den Ergebnissen 
kaum besteht. Auch beim Yerfeuern der beiden Lie- 
ferungen konnte ein solcher nicht festgestellt werden; 
beide Proben verliielten sich im Feuer gleichartig. 
Wenn in den Endwerten, besonders in der Yer- 
dampfungsziffer, ein geringes Ansteigen zu bemerken 
ist, so liegt es wohl daran, daB der Heizer das 
Materiał naturgemiiB immer besser kennen und ent-

ihren 8100 WE zu den besten des Bezirkes gezahlt 
werden. Die erzielten Leistungen sind nur ais Betriebs- 
werte anzusehen, sie wrerden hoher ausfallen, wenn alle 
Bedingungen vorhanden sind, wie es sonst bei Leistungs- 
versuchen zum Nachweis von Garantien der Fali ist. 
So erreichte die Kaiserliche Marinę bei iihnlichen Ver- 
gleichsversuchen eine Yerdampfungsziffer von 9,25.

Auf Grund der Yersuche kann ais erwiesen gelten,
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dafi die Kohle, da die gloiche Bescliaffenheit der 
beideu Probesendungen yorausgesetzt werden kann, sich 
durch das Lagern unter Wasser weder in ihrer Struk
tur noch in ihrer Zusammensetzung merkbar geandert, 
sondern ihren Wert ais Kesselkohle beibehalten hat.

Im Wettbewerb rheinisch-westfalischer Kohle mit 
solcher aus anderen Bezirken, namentlich mit englisclier 
Kohle, hatte der Yerein ais Beauftragter des Kohlen- 
Syndikats wiederholt Gelegenheit, die einheimische Kohle 
bei Betriebsversuchen yorzufuhren, um Klagen, dio bei 
ihrer Yerwendung entstanden waren, ais nichtig nach- 
zuweisen.

Aus einer Reihe von Verdampfungsversuchen, die 
in einer Fabrik iu Rufiland ausgefuhrt wurden, 
sei einer herausgegriffen, der recht deutlich erkennen 
lafit, wie grofi der Unterschied in der Leistung z we i er 
Kessel sein kann, die unter vollkomraen gleichen Ver- 
haltnissen von zwei yersćhiedenen Heizern bedient 

.werden. Die fragliche Fabrik besitzt eine Kesselanlage 
von 32 Dampfkesseln, die nebeneinander in einem 
gemeinsamen Kesselhause liegen und fur einen Be- 
triebsdruck von 8 Atm gebaut sind; je 8 sind gemein- 
sam an einen Kamiu angeschlossen. Der Bauart nach 
sind es Zweiflammrohrkes?el mit Gallowayrohren. 
Die yorderen Scluisse sind aus Wellrohren hergestellt. 
Die Einmauerung ist derart getroffen, dafi die Feuer- 
gase nach Verlassen der Flammrohre unter dem 
Kessel her in einem gemeinsamen Zugo nach vorn 
gehen und dann in den Oberzug eintreten, wo sie 
ebenfalls in ungeteiltem Strom nach hinten ziehen, 
den Dampfraum des Kessels bespulend. Im Ober
zug befinden sieli auf der einen Seite, mit seiner 
Mittelachse parallel zur Kesselachse gelagert, ein 
zylindrischer Yorwarmer von der Lange des Ilaupt- 
kessels, durch weichen das Kesselspeisewasser hindurch- 
gedriickt wird, auf der anderen Seite ein Dampftrockner 
von gleicher Grofie wie der Yorwarmer. Zwei neben- 
einanderliegende Kessel waren mit Schmidtschen 
Wassermessern ausgestattet, die an einem Zeigerwerk 
die Speisewassermenge in Litern erkennen liefien. Die 
zur Verfugung stehende Kohle war Fettkohle, der 
Beschalfenheit nach Forderkohlo mit etwa 20—25 pCt 
Stucken. Der Yęrsuch wurde so durchgefuhrt, dafi 
der eine Kessel (Betriebsnummer 15) durch den Lehr- 
heizer des Yereins, der andere (Nr. 16) durch einen 
Werkheizer bedient wurde. Die von beiden erzielten 
Leistungen sind in der Tabelle III wiedergegeben.

Tabe l l e  II I .
1. Me c h an i s ch e  Ve rha l t n i s se .

Heizflache jedes Kessels, qm . . . • ■ 100,
Rostflache „ „ „ ...........................  3,36
Yerhaltnis von Rostflache zur Heizflache . 1 : 33,6
Kamin (fur 8 Kessel):

Hohe, ............................................... • 42,—

untere Weite, m . . . . . .  . 3,2
obere Weite, m ...................................................... 2,3

Yerhaltnis vom kleinsten Kaminąuerschnitt
zur Gesamtrostflaclie................................. 1 : 6,5

2. Auf z e i chnunge n .
KesselNr. 15 KesselNr. 16 
(Lehrheizer) (Werkheizer)

Dauer des Versuehs, Std. . . .  10 10
Dampfspannung, Atm Uberdruck 7,3 7,3
Speisewassertem peratur

yor dem Vorwarmer0 C . . 48 47
liinter „ „ °C . . 73 71

Speisewassermenge abgelesen, 1 . 24 835 19 890
K orrektionsfaktor...................... 0,995 0,996
Speisewassermenge nach Korrek-

tur, 1 ......................................  24 711’ 19 810
Dampfmenge, k g ...................... 24 440 19 601
Wasser von 48 °C zu Dampf

von 170,98 ftC je 658,65 WE 24 440 
Wasser von 47 °C zu Dampf

yon 170,98"C je 658,65 WE -  19 601
Dampfmenge, Wasser von 0° zu

Dampf von 637 WE, kg . 23 429 18 821 
Śtfindl. Dampfmenge, kg. . . 2342,9 1882,1
Kohlenmenge, Pud und Pfund

(russisch) 175 u. 30 180 u. 00
, k g .........................  2879 2048

Stundl. Kohlenmenge, kg . . . 287,9 294,8
Aus 1 kg Rohkohle gewonnene WE 5183 4067
In 1 kg Rohkohle enthaltene WE 7754 7754
Ruckstande an Schlacke, Pud

und Pfund (russisch). . . 16 u. 23 19 u. 3
Ruckstande an Asche, Pud und

Pfund (russisch) . . . .  2 u. 23V2 3 u. 7
Ruckstande an Schlacke, kg . . 274 312

„ „ Asche, „ . . 42 52
insgesamt, kg . . 316' 364

„ in pCt der 
Kohlenmenge . . 11 12,3

Gehalt der Rauchgase an C02 . 11 —
» w » an O, go-

schatzt 8
Luftuberschufi 21 : [21-79(0: N)] 1,7 fach 
Temperatur der Rauchgase im

Fuchs, °C 243 195
,, im Kesselhaus, °C . 27 27

WasscrsSule des Zugmessers in
der Feuerung, mm . . . .  7,5 6,5

Wassersaule des Zugmessers am
Schieber, m m ......................21,5 21

Abschlacken . . . . . . .  3 mai 3 mai
3.  Le i s t ungen .

Leistung von 1 kg Rohkohle an
Dampf von 637 WE, kg . 8,10 6,38

Nutzleistung des Kessels . . . 66,8 52,5
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Leistung yon 1 qm Heizfiache 
und Stunde an Dampf von
637 WE, k g ........................... 23,4 18,8

Leistung von 1 qm Rostfliiche
und Stunde, k g ...................... 85,7 87,7

4. W f i r m e v o r t e i l u n g .
Gewinn in Form von Dampf . 66,8 52,5
Yerlust durch Unverbranntes in

den Ruckstanden . . . . 6,9 7,7
Verlust durch den Schornstein . 12,5
Verlust durcli Leitung und 

Strahlung, unverbrannte Gase 
und RuC..................................  13,8

Die Gegeniibersteilung der Werte laBt ohne weite- 
res erkennen, wie groB der Unterschied in der Leistung 
beider Kessel ist; die Yerdampfungsziffer 8,1 bei 
Kessel 15 iibertrifft die von Kessel 16 in Hohe von
6.38 um 21 pCt. Derartige MiBerfolge werden nur 
zu leicht auf die Kohle selbst geschoben, wahrend doch 
hauptsachlich die Schuld im Arbeiten des Heizers zu 
suchen ist. Im einzelnen wurden folgende Beobachtun- 
gen gemacht.

Vor allem waren fur das Verfeuern westfillischer 
Kohlen die Spalten zwischen den Roststaben zu eng, 
sie betrugen bei neuen Staben nur 4 bis 5 mm und 
verengten sich naturgemaC im Betriebe noch mehr. 
Das Hindurchstreichen der Verbrennungsluft wird da
durch erschwert, besonders dann, wenn wie im vor- 
liegenden Faile der Kessel nicht saćhgemaB bedient 
wird. Der Werkheizer maclite den Fehler, die 
Feuer mit einer schweren Krucke, wie sie hier zum 
Herausziehen der Schlacke benntzt wird, fortwahrend 
durcheinander zu ruhren, sodaB die Brennschicht bald 
im Innern verschlackte. Erschwert wurde das Arbeiten an 
den Kesseln allerdings durch den Mangel an geeignetem 
Schurzeug. Es fehlte an einer vorne zugespitzten Stange, 
die es ermSgliohte, vorsichtig unter die Brennstoffschicht 
zu fahren, um die Schlacke zu lockern; dadurch wird der 
Verbrennungsluft wieder die Moglichkeit gegeben, an 
das Feuer heranzutreten; anderseits konnen, geniigend 
weite Rostspalten vorausgesotzt, Asche und Schlacken- 
teilchen nach unten hindurchfallen. Ein Blick auf die 
Tabelle zeigt, daB die Asche im Verhaltnis zur Schlacke 
nur in geringer Menge vorhanden war; die ausge- 
brannten Kohlenteilchen muBten daher auf dem Rost 
liegen bleiben und trugen zur Bildung umfangreicher 
Schlackenstiicke bei. Des ferneren fehlte eine leichte 
Klaue, mit welcher dio Feuer auf der Oberflache ge- 
elinet -werden konnen, um unbedeckte Stellen auf dem 
Rost zu verhiiten. Hierzu muBte die schwere Krucke 
genommen werden, sodafi ein Zerwuhlen der Feuer- 
schicht leicht eintreten konnte. Auch hier glaubte 
man eine schlechte Kohle erhalten zu haben, wahrend 
lediglich ungeeignete Verhaltnisse und unsachlu-hes 
Arbeiten des Hei/iers einen Erfolg vcrhinderten.

Die vom Lehrheizer erzielten Ergebnisse konnen ais 
gut bezeichnet werden, zumal sie im gewóhnlichen Be
triebe erreiclit sind, ohne daB irgend welche besonderen 
MaBnahmen getroffen waren, wie es beim Nachweis von 
Garantien zu geschehen pflegt.

Der Verein hat seit einiger Zeit seine Forschungs- 
arbeiten auch auf die Priifung von Koksofenanlagen 
ausgedehnt, zunachst allerdings nur hinsichtlich ihres 
Zusammenhanges mit Dampfkesseln, und beabsichtigt, 
Versuche anzustellen, was jedoch bisher nur in einem 
F a ir  moglicli war, da die zu treffenden Vorbereitungen 
viel Zeitanfwand und Kosten verursachen. Dieser Ver- 
snch gelangte auf der Zeche Preufien I der Harpener 
Bergbau -Aktien - Gesellschaft zur Durchfuhrung und 
hatte den Zweck, in der Hauptsache festzustellen, wie- 
viol Wasser von der aus den Koksófen kommenden 
Abhitze in den hiermit beheizten Kesseln verdampft 
wird, und wie hocli sieli die Verdampfungsziffer fur 
das kg der in die Ofen eingesetzten Kohle belauft.

Die Koksofenbatterie bestand aus 80 von Dr. Otto
& Comp. nach dem Unterbrenner - System gebauten 
Ofen, von denen 60 innerhalb 24 Stunden gedruckt 
wurden. Die Garungszeit betrug demnach 32 Stunden 
fur den Ofen In einer Nebenproduktenfabrik wurden den 
Gasen Teer und Ammoniak entzogen, wahrend eine 
Gewinnung des Benzols erst fiir spater vorgesehen war. 
Mit der Abhitze wurden 6 Dampfkessel geheizt; es 
waren dies die im Rnhrrevier bekannten Tomsonkessel, 
bestehend aus einem WasswrShrenkessel mit zwei vor- 
gelagerten kurzeń, uneingemauerten Seitwellrohrkesseln. 
Die hochste zulassige Dampfspannung war 12 Atm, 
die Heizfiache betrug je 167,8 qm, sodaB im 
ganzen 1006,8 qm zur Verfugung standen. Der 
Kamin, an den die 6 Kessel, einscblieBlich von 4 Stocli- 
kesseln, angescblossen waren, hatte eine Holie von 50 m 
bei 2,5 m oberem und 3,0 m unterem Durchmesser. Die 
Versuchsdauer war auf 48 Stunden festgesetzt, um die 
Gewahr zu haben, daB die erhaltenen Werte dem tat- 
sachliclien Mittel entsprachen; denn im ersten Teil des 
Versuchs wurden naturgemaB die Kessel niit Abhitze 
geheizt, die aus solchen Ofen kam, dereń Fulhings- 
menge noch nicht bestimmt war. Von der Kokskohle 
und dem fertigen Koks wurden Proben entuommen nnd 
von dem Chemiker der Harpener Bergbau - Aktien- 
Gesellschaft untersucht. Die Elementaranalyse ergab 
folgende Zusammensetzung

fouchte wasserfreie
Kohle Kohle

. . . 13,61 pCt 0,00 pCt
5,93 „

Kohlenstoff. . . . . . 69,91 80,92 „
Wassertoff . . . . . . 3.95 „ 4,57 „
Sauerstoff . . . . . . 0,24 7,23 „
Schwefel. . . . . . . 1,17 , 1,35 „
Heizwert . . . 6529 WE 7653 WE
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Ga s a u s b e u t e  t heo r e t i s c h :  Die Tonne Kohle
liefert 311,44 cbm Gas bei 760 mm Quecksilberdruck
und 15° C. Ursprttnglicher Trockener

Koks Koks
pCt pCt

W a s s e r .................................  3,65 0,04
A scho......................................  8,08 8,39
K ohlenstoff...........................  86,11 89,33
W asserstoff...........................  0,12 0,12
Sauerstoff................................  0,87 0,90
S chw efel.................................  1,17 1,22
Heizwert, bereclmet nach der

Vereinsformel . . 6985 WE a.W. 7269 WE a.W. 
Die Endergebnisse sind in nachstehender Tabelle 

enthalten.
T a b e l l e  IV.

1. A u f z e i c h n u n g e n.
Dauer des Versuchs, Std..................... 48
Anzahl der K e s s e l ...........................  6
Gesamtheizfłache der Kessel, qm . . 1006,8
Dampfspannung, Atm Uberdruck . . 8,6
Speisewasserverbrauch, kg (49,19° C) 664165
Dampfmenge
Wasser von 49,19° C zu Dampf von 
177,12° C je 660,53 WE, kg . . 664 165
Wasser von 0 ° C zu Dampf von 100" C
je 637 WE, k g ...................................  637 406
Stundlich gewonnene Dampfmenge, kg 13 279
Menge der in die Ofen eingesetzten
Kohle, k g ........................... ..... 913900
Stundliche Kohlenmenge, kg . . . 19 039
Menge des gewonnenen Koks, kg . 636 000*)

*) Nach Angabe der Betriebsleitung der Kokerei.

Stundliche Koksmenge, kg . . . 13 250*)
Menge desgewonnenenAmmoniaks, kg 10 132*)

,. „ Teers, kg . . 22 748*)
Mittlere Temperatur im Gaskanal, °C I 150

„ „ indenHauben°G 1 013
„ „ im Fuchs, °C . 372

2. L e i s t u n g e n .
Leistung von 1 qm Heizflache und Stunde 
an Dampf von 637 WE, kg . . . .  13,190
Leistung von 1 kg chargierter Kohlo an
Dampf von 637 WE, k g ................ 0,698
Aus 1 kg chargierter Kohle gewonnener
Koks, kg ................................................  0,696
Aus 1 kg chargierter Kohle gewonnenes
Ammoniak, k g .....................................  0,011
Aus 1 kg chargierter Kohle gewonnener
Teer, k g ................................................  0,025

3. W a r m e v e r t e i 1 u n g.
In 1 kg Kokskohle enthaltene WE . . 6 529
In 1 kg Koks enthaltene WE . . . .  6 985 
Zur Verdampfung nutzbar gem ach te WE, 
in pCt der chargierten Kohle . . . .  6,66
In Form yon Koks wiedergewonnene
WE, pC t................................................ 74,46
Yerioren gegnngene WE durch Loschen 
des Koks, Leitung Strahlung und
Schornstein, p C t ................................ ..... 18,88

Summę 100,00
Der Verein hofft die Yersuche fortsetzen zu konnen, 

um von den zumeist vertretenen Ofensystemen die ent- 
spreclienden Werte zu erhalten.

*) Nach Angabe der Betriebsleitung der Kokerei.

Die helgischc Bergwerkslndustrlc Im Jahns 1905.*)
1. S t e i n  koli  l en  b e r g w e r k e .

Im Konigreich Belgien standen im Jahre 1905 zu
sammen 21 (122 im Vorjahre) Steinkohlenbergwerke 
im Betriebe, welche auf 278 Anlagen (d. s. 5 mehr 
ais in 1904) 21 775 280 (22 761 430) t Kohlen im 
Werte von 275 164 500 (286 64S150) Frcs. forderten. 
Wahrend die Fordermenge gegen das Yorjahr um 
986150 t zuriickging, stieg der Durchschnittswert einer 
Tonne von 12,59 auf 12,64 Frcs.

Auf die einzelnen Bezirke verteilte sieli die Kohlen-

M enge gegen
1904

Durch
schnitts

wert einer 
Tonue ge

ge
n

19
04

t t Frcs. Frcs.
Hennegsu . . . .  
(Kohlenbecken v. Mons, 
Centre und Charleroi

Luttich..................
N am ur..................

f  !
15 158 780,- 993 830 
5 874410'- 12 940 

742 140+ 20 620

12,38
13,48
11,13

+ 0,11 
■+0,12

*) Nach der amtlicheu iśtatistik 111 den Annales des Mines 
de Belgiąue Bd. XI, 4. Lfg. 1906. Vergl. „G!Uckauf“ Nr. 48 
Jahrg. 1905, S. 1502.

Das Anteilverhaltnis der
der Gesamtgewinnung stellte sich

einzelnen Kohlensorten an 
wie folgt:
1904: 1905:

10,6 pCt 10,5 pCt

26,1 . 26,4 ,

46,1 „ 44,6 „

17,2 „ 18,5 ,

Flammkoblen (mit mehr ais 25 pCt 
fłuchtigen BesJandteileu) auf . . .

Fettkohlen (mit 25—16 pCt fluch-
tigen Bestandteilen) auf..........

Halbfettkolilen (mit 16—11 pCt 
flucbtiKen Bealaudteilen) auf . .

Magerkohlen (mit weniger ais 11 pCt 
flilcbtigen Bestandteilen) auf . . .

Der Se l bs t ve r b r auch  der Steinkohlenbergwerke, 
der 10,4 pCt der gesamten Forderung ausmachte, 
betrug 2 273 860 t (gegen 2 384 340 t  oder ungefahr
10,5 pCt der Gewinnung im Yorjahre), sodafi fur den 
Absatz 19 501 420 (20 377 090) t verblieben. Diese 
hatten einen Wert von 260 676 640 (271 402 550) Frcs., 
w ora us sich ein Yerkaufspreis von 1-3,36 (13,32) Frcs. 
fiir eine Tonne ergibt. Der Wert einer Tonne des Selbst- 
verbrauches kann mit 6,37 (6,39) Frcs. angenommen 
werden.

Nach den angestellten Ermittluugeu waren am 
31. Dezember 1905 (1904) auf den Steinkohlen- 
bergwerken Belgiens 2917 (2898) Dampfmaschinen
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mit 202 586 (195 289) PS in Betrieb, die von 2333 
(2343) Dampfkesseln mit 191 016 (188 398) qm Heiz- 
fiache gespeist wurden.

Aus der nachstehenden Zusammenstellung ist die 
Zahl der beim Stcinkohlenbergbau in den letzten ffinf 
Jahren beschaftigten A r b e i t e r  ersichtlich.

a. U n t e r  T a g e :  
iiber 16 Jahre

Mannliche Arbeiter < yon 14 bis 16 Jahren 
( yon 12 bis 14 Jahren 

Weibliche Arbeiter iiber 21 Jahre . . . .

Mannliche Arbeiter

Weibliche Arbeiter

b. U b e r  T a g e :  
iiber 16 Jahro . . . 
yon 14 bis 16 Jahren 
von 12 bis 14 Jahren 
Uber 21 Jahre . . . 
von 16 bis 21 Jahren 
von 14 bis 16 Jahren

Se. a. i

Se. b.

1901 1902 1903 1904 ,1905

91980 91 651
•

95 033

" . . .  . . .  

93 275 90 908
4 546 4 604 4 585 4 690 4 510
2169 2 261 2 391 2 475 2 262

120 84 55 36 25
98 815 98 600 102 064 100 476

■
97 705

24 932 25 659 26 682 27 087 26 210
1498 1489 1 533 1 6-13 1609
1252 1389 1 540 1556 1562
1368 1 474 1468 1432 1414
3 758 3 669 3 596 3 612 3 313
2 469 2 609 2 709 2 761 2 904

35 277 36 289 37 528 38 091 37 042
134 092 134 889 139 592 138 567 134 747

Die Zahl der Arbeiter hat sich demnach gegen das 
Vorjahr um 3820 vermindert. Von dieser Abnahme 
entfallen 2771 auf die Belegschaft unter Tage und 
1049 auf die Arbeiter uber Tage. Die Zusammen
stellung liifit auch fur 1905 erkennen, dafi die Ver- 
minderiing der Zahl der unterirdisch beschaftigten 
weiblichen Arbeiter gleichmafiig fortschreitet.

A r b e i t s t a g e  kamen auf einen Arbeiter iiberhaupt 
289 (304), unter Tage insgesamt 288 (300), allein

bei der Kohlengewiniiuug 286 (299), iiber Tage 293 
(304). Der liuckgang dieser Zahlen gegen das Yorjahr 
(im Durchschnitt der Gesamtbelegschaft um 15, der 
Arbeiter unter Tage um 12 Tage) ist hauptsachlicli 
auf den Ausstand am Beginn des Jahres 1905 zuruck- 
zuffihren.

Die folgende Tabelle gibt fur denselben funfjahrigen 
Zeitraum ein ausfuhrliches Bild uber die Leistungen, 
Lohne der Arbeiter usw.
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r 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 U 12 13 | 14 | 15 16 17 18

1901 294 0,67 24 ! 74 933 225 166 1590 1247 4,24 15,23 7,65 i 5,25 ! 2,33 50,2 34,5 15,3
1902 295 0,68 9.4 ; 73 954 232 170 1500 1177 3,99 13,20 7,05 4,74 j 1,41 53,4 35,9 10,7
1903 302 0,68 24 73 954 233 170 1522 1206 3,99 12,99 7,20 4,56 ! 1,23 55,4 35,1 9,5
1904 304 0,64 25 73 920 227 164 1414 1155 3,84 12,59 7,14 4,70 | 0,75 56,7 37,3 6,0
1905 289 0,65 25 73 896 223 162 1370 1129 3,90 12,64 7,08 4,73 ! 0,82 56,1 37,4 6,5

Der durchschnittliche tagliche re i ne  Lohn eines 
Arbeiters (unter und uber Tage zusammen) ist von 
3,84 Frcs. im Yorjahre auf 3,90 Frcs. gestiegen. Er 
betrug Ka

den 'Kohlenhauer . . . .  4,79 (gegen 4,73) Frcs.

einen Arbeiter unter Tage
u b erh au p t........................... 4,28 (gegen 4,20) Frcs.

einen Arbeiter iiber Tage . 2,93 ( „ 2,90)
Zum Vergleich sei angefuhrt, dafi im Jahre 1905 

in Preufien an Lohnen gezahlt wurden:
b e i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u

pro K o p f
im Oberbergamts- 
'bezirk Dortmund

der Saarbrucker 
Staatswerke bei Aachen

jahrlich proScliicht jahrlich proScliicht jahrlich iproSchiclit
JL JL JL JL JL JL

der unterirdisch beschaftigten eigentlichen Bergarbeiter . . . .
der sonstigen unterirdisch beschaftigten Arbeiter..............................
der Arbeiter uber Tage (ausschl. der weiblichen u. jugendliclien) . 
der jugendlichen mannlichen Arbeiter unter 16 Jahren....................

1370
987

1143
335

4,84
3,40
3,42
1,21

1239
938

1010
357

4.29 
3,16 
3,26
1.29

1339
1100
1124
363
519

4,60
3,63
3,44
1,30
1,83

der ganzen Belegschaft . . 1186 4,03 1114 3,80 1225 1 4,08
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Die gesamte Lohnsummó machte im Jahre 1905 
59,95 (60,3) pCt aller Ausgaben der belgischen Stein- 
kohlenbergwerke aus und betrug 154 233 850 Pres. 
oder 8 267 680 Frcs. weniger ais in 1904. Die ubrigen 
Ausgaben (fur Betriebsmaterialien usw.), welche liinter 
dem entsprechenden Betfage des Yorjahres um 4 132 410 
Frcs. zuiiickblieben, stellten sich auf 102 973 850 Frcs.; 
daraus ergibt sich eine Gesamtausgabe von 257 207 700 
(269 607 910) Frcs.

Ais S e l b s t k o s t e n  fur eine Tonne Steiukohlen 
berechnen sich hieraus

1904 1905
7,14 7,08 Frcs. fiir LShne,
4,70 4,73 „ „ andere Kosten,

zusammen 11,84 11,81 Frcs.
Da der Wert der ganzen Forderung, wie oben an

gegeben, 275 164 500 (286 648 150) Frcs. betrug, so 
berechnet sich aus dem Mehr von 17 956 800 (17 040 540) 
Frcs. ein durchschnittlicher Uber schuB fiir eine Tonne 
von 0,82 Frcs. (gegen 0,75 Frcs. im .Jahre zuvor).

Nach der vorliegenden statistischen Veroffentlichung 
liaben von 121 (122) im Betriebe gewesenen Stein- 
kohlenbergwerken 82 (81) eine Ausbeute von zusammen
24 404150 (24 557 600) Frcs. erzielt. Die ubrigen 
39 (36) Werke, von denen ein Teil noch in der Ent
wicklung begriffen ist, erforderten dagegen eine Zubufie 
von 6 447 350 (7 617 350) Frcs

11. K o k s -  und B r i k e t t - E r z e u g u n g .
Die Erzeugung Belgiens an Koks betrug: 

iu 1901 1 847 780 t i. W. v. 22,24 Frcs. fiir 1 t bei 2821 Arbeit. 
„ 1902 2 048 070 t „ .19,82 , , I t  , 2641
„ 1903 2 203 020 t „ „ 19,62 „ „ 1 t „ 2676
„ 1904 2 211 820 t „ „19,44 „ „ I t  „ 2724
„ 1905 2 238 920 1 „ „ 19,29 „ „ 1 t „ 2779 ,

Die Zunahme gegen 1904 betiagt im Berichtsjalire 
somit 27 100 t. Das mittlere Koksausbringen wird 
auf 75,30 pCt angegeben (gegen 74,98 in den beiden 
letzten Vorjahren). Zu erwahnen ist noch, dafi in den 
nSrdJichen Provinzen auBerdem 287 770 (284 520) t 
Koks aus meist auslandischen Kohlen erzeugt wurden.

An B r i k e t t s  sind hergestellt worden: 
in 1901 1578800 t i. W. v. 19,32 Frcs. fur 1 t bei 1486 Arbeit.
„ 1902 1616520 1 „ „16,28 „ „ I t  „ 1534 ,
„ 1903 1686415 1 „ „16,94 „ „ l t  „ 1528
„ 1904 1735480 t „ „15,94 „ .  l t  , 1544
„ 1905 1711920 1 „ „15,63 „ „ 1 1 „ 1511

Gegeniiber dem Jahre 1904 ist die Brikettfabri* 
kation demnach um 23 560 t und der Durchschnitts
preis um 0,31 Frcs. zuruckgegangen. Der Hauptanteil 
an der Briketterzeugung kam (mit 78 pCt) auf die 
Provinz Hennegau.

Die Koks- und Briketterzeugung hat im Jahre 1905 
mehr ais 23 (22) pCt der verkiiuflichen Kohle beansprucht.

Uber Ein-  und Aus f uhr  von Kohle, Koks und 
Briketts gibt die folgende Zusammenstellung Aufschlufi.

Kohlo

t

Koks

t

Briketts

t

Zus.
(Kohle)*)

.t
, 1901 2 930 874 154 247 17 160 3 153 953

1902 3 232 510 230 612 33 235 3 570 378
Einfuhr < 1903 3 554 807 308 877 43 835 4 006 560

i 1904 3 701240 338 127 45 600 4 193 870
\ 1905 4 230 313 356 136 72 643 4 769 284
, 1901 4 820 300 829 421 714 455 6 586 025
\ 1902 5-078 278 824 256 671700 6 789 693

Ausfuhr { 1903 4 923 368 841 142 623 691 6 610 510
I 1904 5 067 037 879 883 539 364' 6 730 780
l 1905 4 701 063 977 095 480 247 6 438 190

Die Ausfuhr iibersteigt hiernach im Jahre 1905 
die Einfuhr um 1 658 906 t.

III. E r z b e r g b a u .
Nachstehende Tabelle enthalt dio wichtigsten An

gaben iiber den Erzbergbau Belgiens.
Forderung
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1901 . . 218 780 8 510 6 645 560 220 1196 905
1902 . . 166 480 14 440 3 852 710 164 860 939
1903 . . 184 400 6 100 3 630 720 90 943 t
1904 . . 206 730 485 3 698 1075 91 828
1905 . . 176 620 — 3 929 976 126 698

IV. Unfa l l e .
Die Zahl der Unfalle auf den S t e i n k o h l e n -

b e r g wer k e n  Belgiens, soweit sie zu todlichen oder 
schweren Verletzungen fiilirten, ist fur die letzten
5 Jahre aus der folgenden Tabelle zu ersehen.
1901 . . . .  297 Unfalle mit 157 Toten und 183 Schwerverletzten
1902 . . . .  348 „ „ 1 4 4  „ „ 216
1903 . . . .  357 „ „ 1 5 9  „ „ 228
1904 . . .  347 „ „ 129 „ „ 234
1905 . . . .  260 „ „ 123 „ .. 175

Die Zahl der todlich Verungluckten betrug auf
1000 unterirdisch beschaftigte Arbeiter dieser Werke:

1901 1902 1903 1904 1905
n der Prov iuz Henriegau 1,693 1,283 1,291 1,254 1,216
„ „ „ N am ur 0,112 1,943 2,183 0,363 1,091
„ „ „ L u ttic h  0,773 1,044 1,359 0,771 0,997

im  ganzen 1,588 J,237 1,333* 1,150 1,156
Auf die yerschiedenen Gefahrenąuellen yerteilten

sieli in 1905 die Unfalle im belgischen Kohlenbergbau
wie folgt: Unfiille Tote Schwcn-erletzte
1. Stein- u Kohlenfall . . 92 50 45
2. Fiirderuugu Fahrung auf

sohliger u. geneigter Bahn 67 21 . 47
3. sclilagende Wetter . . 6 25 6
4. andere schlechte Wetter 1 1 —
5 Wasserdurchbruche . . 1 4 —
6. Seilfahrt usw.in Schaehten 19 8 13
7. Verwendnng von Spreng-

stoffeu.............................. 3 1 6
8. sonstige unter Tage . . 36 3 33
9. Arbeiten Uber TagC . . 35 10 25

zusammen wie oben 2l0 123 175

*J Iu dieser Spalte B in d  Koks und Briketts in Kohle urnge- 
rechuet; fiir 1905 wurden 1 t Koks mit 1328 kg, 1 t Briketts 
mit 909 kg Kohlen eingesetzt.
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Technik.
Ein neuor Galvanisierungsprozefs auf trockonem 

Wogo. Auf einer Yersammlung. englischer Ingenieure 
wurde*) kurzlich ein neuer Prozofi fiir Trockongalvanisierung 
beschrieben, der nach seinem Erfinder „Shorardisering“ 
genannt wird. Das Bemerkenswerteste bei diesem Prozefi 
ist, dafi Eisen mit einem Zinkuberzug dadurch versehen 
werden kann, dafi es in Zinkstaub eingebettet wird, 
welcher dann auf eine den Schmelzpunkt des Zinks nicht 
iibersteigende Temperatur gebracht wird. Man darf dr-n 
Zinkstaub nicht mit Zinktsyd verwechseln, da er aus 
kleinen Teilchen metallischen Zinkes. besteht, die mit einer 
Oxydhaut bedeckt und durch einen Destillationsprozefi 
gewonuen sind.

Dio zu galvanisierendon Stucke worden in einem dicht 
schliefienden Kessel ausreichend hoch mit dem Zinkstaub 
iiberdeckt oder im Zinkstaub eingebettet. Die Erhitzung 
erfolgt in einem besonderen Ofen bis auf 250 oder 300 0 C, 
also bis auf etwa 100° unter dem Schmelzpunkte des Zinks. 
Die ■ verwendeten Eisenteile zeigen nach dem Herausnehmen 
einen silberweifien ZinkOberzug infolge dor Legierung 
oder Amalgamierung mit der Oberflache des Eisens. Die 
Starkę des Uberzuges lafit sieli durch die Zeitdauer des 
Prozesses und die Temperatnr beliebig regeln.

*) Nach einem iufsatz von H. Hullegiird in „Teknisk Tid- 
skrift“ yoti 27. Oktbr. Ifd. Jahrg.

Die Vorteile ' des neuen Yerfahrens liegen einorseits 
in den besseren, Ergebnissen, anderseits aber auch in den 
Kosten, welclie erheblich goringer sind ais bei der gewolin- 
lichen oder elektrischen Galvanisierung, weil keine Yer
luste an Zink entstehen und der Brennmaterialverbrauch 
sehr viel kleiner ist. Aufierdem ist die neue Methode 
einfacher und sowohl in der Anlage, ais auch in der Unter- 
haltung billiger ais alle bisher gebrauclilichen Einrichiungen.

Ein weiterer charakteristischer Vorteil ist, dafi das 
Yerfahren im Zusammenliango mit Kunstmetallarbeit., wie 
Ornamentierungen in Metali, Venvendung fuiden kann. 
Man behandelt liierzu dio Stiicke mit einer Masse, welche 
die Galvanisierung verhindert und von denjenigen Stellon 
wieder entfernt wird, welche einen Zinkuberzug erhalten 
sollen. Auf diese Weise kann man Stalilplatten geschmack- 
voll mit Zink einlegen; auch Kupferplatten behandelt man 
so. Durch Anderung der Zeitdauer und der Temperatur 
lassen sich dabei wundorbaro Earbeneffekte erziolen, dio 
von iSilberwoifi nach Messinggelb und Bronze iibergehen 
und sich dem Kupforrot naliern.

Praktisch ist das Yerfahren von grofier Bedeutung 
insofern, ais dadurch die Rostbildung auf Eisen und Stalli 
verhindert werden kann. Beim Galvanisieren von Muttern, 
Schrauben und sonstigen Gowindestiickeii ist die neue 
Methodo den bisherigen darin uberlegen, dafi der Oberzug 
gUchmafiiger ist und die Gewindegange nicht zerstórt, 
bezw. ihr Nachschneiden iiberflussig macht. He.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Bergarboiterlohno in  den H auptbergbaubezirken Preufsens im 3. V ierteljahre 1906. 

Mit AusschluR der fest besoldeten Beamteu und Aufseher.
I. DurchschnittlÓhne samtl icher Arbeiter.

Gesamtbelegschaft Verfahrene
Arbeits-

Yerdiente reine Lohne (nach Abzug aller Arbeitskosten, 
sowie der Knappschafts- und InyalidenyersicherangBbeitrage)

im schichten auf 
1 Arbeiter im insgesamt im auf 1 Arbeiter und 

1 Schicht im
auf 1 Arbeiter 

im

Art und Bezirk des Bergbaues
II.

Y.-J.
1906

III.
V.-J.
1906

Jahres
mittel
1905

II.
V.-J.
1906
(abgei
aufg
Zah

III.
V.-J.
1906

undet
anze
len)

II. Y.-J. 
1906

J t

HI. Y.-J.
1906

J i

II.
Y.-J.
1906

J l

III.
Y.-J.
1906

J t

Jahres
mittel
1905

JL

n .
Y.-J.
1906

J t

III.
V.-J.
1906

J t
a. Steinkohlenbergbau 

in Oberschlesien................. 87 125 87 073 85 940 69 74 18 915 626 21 148 171 3,16 3,26 3,08 217 243
in Niederschlesien................. 24 328 24 621 25 562 73 78 5 333 046 5 84J 150 3,00 3,06 2,94 219 238
im Oberbergamtsbezirk Dort

mund :
a. NSrdliche Iteviere‘) . . 201 158 200 374 193 608 78 84 67 336 158 74 908 712 4,31 4,47 4,07 335 374
b. Sudliche Iteńere2) . . . 63 945 63 831 63 075 77 82 20 425 264 22 617 537 4,13 4,31 3,90 319 354

Summę O.-B.-A. Dortmund (a, b 
und Revier Hamm). . . . 267 952 267 210 259 608 78 83 88 601 556 98 514 737 4,26 4,43 4,03 331 369

bei Saarbrucken (Staatswerke). 47 673 48 157 45 737 71 76 12 997 958 14 085 193 3,84 3,86 3,80 273 292
bei Aachen |.......................... 17 021 17450 15 861 75 79 5 540 886 6 207 006 4,35 4,48 4,08 326 356

b. Braunkohlenbergbau 
im Oborbereamtsbezirk Halle . 33 370 34 336 33478 74 78 8 142811 9 101265 3,30 341 3,15 244 265
linksrheinischer...................... 6 478 6 715 5 348 72 76 1 719 810 1933 281 3,68 3,80 3,38 265 288

c. Salzbergbau 
im Oberbergamtsbezirk Halle . 7 234 7 278 6 515 73 76 1953 662 2 103 290 3,70 3,81 3,69 270 289
„ „ Claustbal 5 984 6 267 4 631 71 76 1 608 405 1 850 895 3,80 3,90 3,69 269 295

d. Erzbergbau 
in Mansfeld (Kupferrchiefer) . 15 641 15 632 15469 74 78 3 863 64-1 4181 955 3,36 3,44 3,2 247 268
im Oberharz.......................... 2 941 2 886 2 983 73 76 3) 524744 3) 545 617 ■i) 2,44 a) 2,49 3) 2,40 8) 178 3) 189
in Siegen.............................. 11301 112.33 117 962 69 73 3 143 651 3 432 577 4,00 4,19

3,15 j 3,18 278 306
in Nassau und Wetzlar . . . 7 244 7 253 71 73 1 571 596 1 676 917 3,08 217 231
sonstiger rechtsrheinischer . . 7 332 7 442 7 394 64 72 1 661 241 1S34 026 3,30 3.41 3,00 227 246
linksrheinischer...................... 3 680 3 695 3 852 71 ‘75 709 470 778 228 2,72 2,80 2,59 i 93 211

*) und 2) Siehe Anmerkung 83 uud. 9) der Nachweisung II. 3) Hinzu tritt der Wert der Broticornzulage fur 1 Schicht 
im II. Y.-J. 1906 =  0,11 Jl, im III. Y.-J. 1906 =  0,05 Jt, im Jahresmittel 1905 =  0,10 Jt.
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II. Durchschnittlohne der einzelnen Arbeiterklassen auf 1 Schicht.

Nr. 50.

r-, . ̂O _J_3
rr J «*-< «

3  2  5
O £  ®•a 2 ^

Unterirdisch be- 
schaftigte eigentl. 

Bergarbeiter

Sonstigo unter
irdisch beschaftigte 

Arbeiter

Uber Tage be- 
schaft. erwachs. 

mannliche Arbeiter

Jugendliche 
mannliche Arbeiter 
(unter 1 6  Jahren)

Weibliche Arbeitei

Art und Bezirk des i _d<V o reines Lohn 1 rÓV  o reines Lohn A-g reines Lohn i-g reines Lohn reines Lohn
Bergbaues O OO 

O H ^
Wa> a> C3 

3  O
cj g to
Q 9-S 
Stdu.

O ?tD

§ 1 > ci^ OO 
%*) i* 

S
^

S
s- im

Jahres
mittel

1 9 0 5

J t

O 8?tD 
Sh ® ® O

H
%*)

im
III.

V.-J.
1 9 0 6

J t

im
Jahres
mittel

1 9 0 5

J t

®  au O

cS ' OO
M

im
U l.

Y.-J.
1 9 0 6

Jt

im
Jahres
mittel

1 9 0 5

Jt

O f1 bc

i s j
I § 1  t*- rt ^ 00

m

im
III.

V.-J.
1 9 0 6

Jt

.im
Jahres
mittel

1 9 0 5

J t ‘

0  £=

§ 1t>. ci^  co 

%2)

im
UL
Y.-J.
1 9 0 6

J t

im
Jahres
mittel
1 9 0 5

J t
a. Steinkohlonbergbau 
in Oborschlesien . . . . 3 ) 8 - 1 2 5 3 ,3 3 ,7 4 3 ,5 0 1 4 ,9 3 ,4 8

• 1 1  
3 ,2 2  8 2 3 ,2  : 2 ,8 4 2 ,7 0 i 3 ,0 1 ,0 7 .1 ,0 1 5 ,6 1 ,1 8 1 ,1 3

in Niederschlesien . . . 4 ) 8 - 1 2 4 9 ,0 3 ,3 0 3 ,1 5 1 9 ,2 3 ,1 6 3 ,0 4 ,2 7 ,4 2 ,8 4 2 ,7 5 1.3 ,0 1 ,1 2 .1 ,0 7 1 ,4 1 ,5 5 1 ,5 4
im O.-B.-A. Dortmund: 

a. Nordliche Royiore8) . 5 ) 6 - 8 4 9 ,8 5 ,4 3 4 ,9 0 2 7 ,8 3 ,7 2 3 ,4 2 1 9 ,0 3 ,6 4 3 ,4 4 ! 3 ,4 1 ,2 8 1 ,2 1
b. Sudliche Reyiere9) « ) 6 - 8 5 0 ,9 5 ,2 0 4 ,6 5 2 7 ,1 3 ,5 7 3 ,3 1 1 8 ,2  3 ,6 1 3 ,3 8 1 3 ,8 1 ,2 6 1 ,1 9 — — —

Summo O.-B.-A. Dortmund 
(a, b uud Reyier Hamm) 7) 6 - 8 5 0 ,0 5 ,3 8 4 ,8 4 2 7 ,6 3 ,6 9 3 ,4 0 1 8 ,9 3 ,6 3 3 ,4 2 3 ,5 1 ,2 8 1 ,2 1

bei Saarbrucken (Staats
werke) ........................... 8 5 9 ,0 4 ,3 9 4 ,2 9 2 4 ,7 3 ,1 9 3 ,1 6

3 ,6 3
1 3 ,5 3 ,3 3 3 ,2 6 2 ,8 1 ,2 9 1 ,2 9 _

bei Aachen...................... Ś 6 1 ,1 5 ,0 3 4 ,6 0 1 3 ,5 4 ,0 7 2 1 ,9 3 ,7 0 3 ,4 4 3 ,3 1 ,4 7 1 ,3 0 0 ,2 1 ,9 2 1 ,8 3

b. Braunkohlen- 
bergbau 

im Oberbergamtsbez. Halle 9 ,8 2 6 ,5 3 ,9 6 3 ,6 6 7 ,5 3 ,3 0 3 ,0 7 6 1 ,2 3 ,3 2 3 ,0 2 1 ,9 1 ,6 7 1 ,5 6
1 ,6 2

2 ,9 1 ,9 1 1 ,7 0
linkarheinischer . . . . 1 2 5 5 ,0 4 ,1 9 3 ,7 4 0 ,4 3 ,6 2 3 ,9 0 3 9 ,4 3 ,5 3 3 ,1 8 5 ,2 1 ,8 9 — — —

c. Salz bergbau 
im Oberbergamtsbez. Halle 7 ,5 4 2 ,1 4 ,1 6 4 ,0 3 1 9 ,7 , 3 ,6 8 3 ,5 8 3 6 ,7 3 ,5 8 3 ,4 7 1,5 1 ,1 4 1 ,1 7 _ 1 ,8 6 _ __

„ „ Clausthal 7 ,1 4 3 ,4 4 ,4 5 4 ,2 0 1 0 ,1 3 ,8 9 3 ,6 8 4 4 ,4 3 ,5 0 3 ,2 9 2 ,1 1 ,3 5 1 ,3 2 — 2 ,2 3 2,16
d. Erzbergbau 

in Mansfeld (Kupferschiefer) 8 ,8 6 5 ,7 3 ,6 8 3 ,4 1 5 ,8 3 ,4 9 3 ,4 0 2 2 ,0 3 ,3 1 3 , 1 6 6 ,5 1 ,3 7 1 ,3 3
im O berharz.................. 9 ,9 43,4 <0)2,79 io)2,72 1 3 ,3  . » ) 2 ,7 9 ;0 )2 ,7 1 3 7 ,1 10)2 ,2 7

3 ,5 8
‘0 ) 2 ,1 5 6 ,2 1 0 )0 ,99 '0 ) 0 ,8 5 — — —

in S ie g e n ...................... 7 ,8 6 6 ,7 4 ,7 4
J 3 ,4 4

6 ,0 ; 3 ,6 7
[ 3 ,1 9

1 8 ,5
|  2 ,9 4 7 ,2 1 ,7 9

[ 1 ,4 9
1 ,6 1 ,6 3

} 1 ,4 2in Nassau und Wetziar 8 7 3 ,1 3 ,3 3 3 ,3 ; 3 ,0 9 18 ,1 - 2 ,9 4 4 ,9 1 ,4 8 0 ,6 1 ,2 3

sonstiger rechtsrheinischer . 7 ,7 6 3 ,1 3 ,8 6 3,35 5 ,4 | 3,25 2 ,8 3 2 3 ,1 2,99 2 ,6 7 5 ,9 1 ,5 3 1 ,3 9 2 ,5 1 ,3 6 1 ,4 2

linksrheinischer . . . . 8 ,2 4 3 ,1 3 ,1 7 2 ,8 7 5 ,0 | 2 , 8 5 ; 2 ,7 3 4 4 ,7 2 ,6 6  : 2 ,4 8 4 ,2 1 ,2 7 1 ,1 8 3 ,0 1 ,6 1 1 ,4 1

i) Ausschliefilich der Ein- und Auafahrt, aber einachlieBlich derPausen. J) Gesamtbelegschaft vergl. Spalte 2 yon I. 3) Fur 
14,3 %: bis 8 Stunden; 
bis 8 Stunden; fiir 0,4 <„
fiir 98,2 % : >bis 8 Stunden. ____ . . . .  . .
big 6 Stunden: 04%;  bis 7 Stunden; 98,1 bis 8 Stunden. 8) Nordliche Renera:  Oat-Reckhnghausen, West-Recklinghausen, 
Dortmund II, Dortmund III, Nord-Bochum. Herne, Gelsenkirchen,■ Wafctenscheid, Ost-Essen, West-Essen, Oberhausen, Duisburg. 
9) Sudliche Reyiere: Dortmund I, Witten, Hattingen, Sud-Bochum, Sild-Esaen, Werden.' ») Siehe Anmerkwig*) bei I.

F orderung dor Saargruben. Die staatlichen Stein- 
kohlengruben haben im Monat Noyember in 24 Arbeits- 
tagen 902 583 t gefordort und einschliefilich des Selbst- 
yerbranchs 894 187 t abgesetzt. Mit der Eisonbahn kamen 
574 851 t, auf dem Wasserwege 48 734 t zum -Yersand,
49 461 t wurden durch Landfuhren entnommen, 178 988 t 
den im Bezirke gelegenen Kokereien zugefuhrt.

Gcsetzgebiing nnd Yenraltung. 
A nderung des R anges der standigen Stellver- 

treter der B erghauptleute. Durch Alierhóchsten ErlaC 
vom 24. Noyember 1906 ist den standigen Stell- 
yertretern der Berghauptleute der Rang der Oberregierungs- 
rate beigelegt worden

Oberregierungsrat ist grundsatzlich die Amtsbezeichnung 
fur die Vertreter der Vorsteher der sog. Provinzialbeh5rden, 
d. h. der staatlichen Veiwaltungsbehórden, denen, wio 
den Regierungen, Provinzialsteuerdirektionen, Eisenbahn- 
direktionen usw. eino selbstandige Vei'waltung unter uumittel- 
baror Leitung der Zentralbehórden iibertragen ist. Da 
auch die Oberbergamter zu den sog. Provinzialbehórden 
gehCren, die Stellvertreter der Oberbergamtsdirektoren aber 
nicht die Amtsbezeichnung „Oberregierungsrat" fiihren,

so sind sie durch den genannten ErlaO nunmehr im Range 
den Oberregierungsraten gleichgestellt worden und rangioren 
domgemaG wie diese fortab vor den Raten dor yierten 
Rangklasse, haben aber nicht den Rang der RSto dritter 
Klasse (vgl. Reskr. v 26. Jan. 1826.)

V crkehrsTresen.
A m tliche Tarifveranderungon. Am 29. Novembor 

ist die Zeche Yerlorener Sohn, die an Station Dahlhausen- 
Rulir AnschluG hat, in die Abteilung D des Austiahme- 
tarifs 6 fur Steinkohlen usw. aus dem Ruhr- usw. Gebiet 
nach Śtationen der Gruppe III mit den fflr die Zecho 
Dahlhauser Tiefbau — AnschluGstation Dahlhausen-Ruhr
— bestehendeu Fraehtsatzen aufgenommen worden.

Fiir die Śtationen Iiecklinghausen Hauptbahnhof nnd 
Sinsen sind am 30. November anderweite, ermaCigte Eut- 
fernunaen und Frachtsatzo nach den Śtationen der Rinteln- 
Stadthagener uńd Yorwohłe-Emmerthaler Eisenbalm, sowie 
nach yerschiedenen Stafionen der Tentoburger WaldeiBenbahn 
und der Westfalischen Landeseisenbahn in Kraft getreten.

Im deutsch-Bsterreichisch-ungarischen Seehafenverband 
(Verkehr mit Osterreich) werden mit Giiltigkeit vom 
20, Dezember 1906 bis auf Widerruf bezw. his zur
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Purclifńlmmg im Tarifwoge, langstens jodocli bis 1. Februar 
1908, fiir Steinkohlen, Anthrażit und Kolilon briketts, bei 
Frachtzahlung fiir das wirkliclie Gewicht, mindestens jedoch 
fur das Ladegewicht des verwendeten Wagens unter Aus- 
schlufi von Wagen unter 10 000 kg Ladegewicht, die 
nachstehenden dirokten Frachtsatze im Kartiorungswege 
angewendet: von Klein-SchwecSat (k. k St. B.) und 
Schwcchat-Kledering (St. E. G.) nach Bremen (Ilaupt- 
bahnhof Freibezirk) 224, nach Hamburg B, Wilhelmsburg 
217, nach Stettin 177, nach Warnemiinde 203 Pfg, von 
Wion II K. F. J. B. (k. k. St. R), Wien-Nord-, (K. F. 
St. B.) Nordwest- (Ó. N. W. I!.) und Staatsbahnhof 
(St. E. G.) nach don genannten Stationen 214, 207, 167 
und 193 Pfg fiir 100 kg. Die direkten Frachtsatze nach 
anderen deutschen Hafenstationen werden auf Grund der 
Abzugsbetriige bezw. Zuschliige fur den Spezialtarif III 
(Seite 20 und 21 des Tarifs Teil II, Heft 1) gebildet.

Im Ausnahmetarif fiir den BuschtOhrad-Kladnoer 
Kohlenverkehr nach Stationen dor KSnigl, sachsischen 
Staatseisenbahnen iiber Kralup-Bodenbach vom 1. August
1902 finden mit weiterer Giiltigkoit y o u i  1. Februar 1907 
his auf Widerruf bezw. bis zur Durchfuhrung im Tarifwege, 
langstens aber bis 1. Februar 1908, fiir den Yerkehr nach 
den Stationen GroCdubrau und Reick der Kónigl. sachsischen 
Staatseisenbahnen nachstehende Schnittfrachtsatze B An- 
wendung: nach Grofidubrau 29 , /(, nach lieick 22 
fur 10 000 kg.

Ober- und niederschlosisch-Berlin-Stettiner Kohlentarif 
und mitteldeutsch-Berlin-nordostdoutscher Hraunkohlentarif. 
Fur Guter des Ausnahmetarifs 6 (Brennstoffe) und der in 
besonderer Ausgabe erscheinenden Kohlen- (Koks-) Tarife 
fur den Yersand von den inlandischen Produktionsstatton, 
die in Wagenladungen von mindestens 5 t oder bei Fraclit- 
zahlung fur dieses Gewicht abgefertigt werden, sind mit

Giiltigkoit vom 15. Dezember im Obergangsverkehr mit 
dor Kleinbahn Loitz-Toitz-Rustow dio Frachtsatze dor 
Staatsbalm-Oborgangstation Toitz-Uustow (Dir.-Bez. Stettin) 
widerrułlich um 2 Pfg fiir 100 kg ermaOigt wordon.

Wagongestelluug fiir dio im Kułir-, Ober
schlesischen- und. Saar-Kohlenbczirk belegenen 
Zechon, Kokoroien und Brikottworke. (Wagon auf
10 t Ladegewicht zuriickgefiihrt.)

190G Ruhrkohleu- j 
bemrk

Davou

Zufuhr ans deu Dir.-Bez. 
EsBen und Elbeifeld nach 

den Kheinhafen

(1 —7. Dezember 1906)Monat Tag rechtzietig , 
gestellt | i efehlt

Dezember 1. 19 833 2 857 i Ruhrort 8 667
2. 5 914 89 Essen < Duisburg 5 293
3. 20 829 624 ( Hochfeld 1 430
4. 21 209 334 pi, ■ i Ruhrort 

Eb«r- Duisburg 
feld ( Hochfeld

■115
5. 21 415 174 84
<3 21401 137 18

n 7. 24 290 287

Zusammeu 
Durchschnittl. 
f. d. Arbeitstag 

1900 
190A

184 951

22 492 
20 i62

4 502

750 
1 720

Zusammen 15 613

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. 
Essen im gleichen Zeitraum 19 Wagon gostollt, die 
in der t)bersicht mit. enthalten sind.

Gestellung von Doppelwagen, auf 101 Ladegewicht zuriickgefiihrt, fur den Yersand yon Kohlen, Koks u. Briketts

Bezirk

_______________

16. bis 30. November 

insgesamt Â fe£ g

1. bis 30. November 

insgesamt j Arteitsteg:

1. Januar bis 30. Novbr.
, auf den insgesamt |Arbeitgtag

Zu- oder Abnahme der gesamten 
Gestellung 1906 gegen 1905 v. H. 
16. bis 30. 1. bis 30. 1. Jan. bis 
Noveinber | Noyember 30. Novbr.

Ruhr . . 1905 
1906

Oberschlesien 1905 
1906

Saar1) . . 1905 
1906

253 610 
261 557 
91 063 
94 478 
40 851 
42 337

21 134 
21 796 
7 557 
7 851 
3 404 
3 528

500 834 
516 219 
184 877 
184 419 
77 270 
83 431

20 442
21 070 
7 703 
7 684 
3 220 
3 476

5 080 808 
5 935 436
1 804 999
2 011 425 

904 115 
959 618

18 277 
21312
6 564
7 288 
3 288 
3 490

+  3,1 

+ 3,8 

+  3,6

+  3.1 

-  0,2 

+  8,0

+  10,8 

+  11,4 

+  6,1
Zusammen . 1905 

1906
385 524 

; 398 372
32 095
33 175

762 981 
784 069

31 365
32 230

7 789 982 
j 8 906 479

28 129 
32 090 +  3,3 +  2,8 +  14,3

') Einschl. Gestellung der Reichseisenbahnen in ElsaR-Łothringen zum Saarbezirk. Bei der Bereclniung der arbeitstaglichen 
Gestellung ist die Zahl der Arbeitstage im Saarbezirk zugrunde gelegt.

M arktberiehtc.
D iisseld orfer Borse. Nach dem amtlichen Bericht 

sind am 7. Dezember notiert worden:
A. Kohlen und Koks :

Preise unverandert.
B. Roheisen:

Spiegeleisen la. 10—12 pCt Mangan 92—93 J l
WeiGstrahliges Qual.-Puddelroheisen:

a) Rhein.-westf. Marken . . .  78 „
b) Siegerlander Marken . . .  78 „

Stahleisen........................... ..... 80 Jo
Thomaseisen frei Verbrauchstelle . . 74,50 — 75 „
Puddeleisen, Lusemb. Qual. ab Luxemb. 60,80—61,60 „ 
Englisches Roheisen Nr. III ab

R u h r o r t ........................................ 83—84 „
Deutsches GielSereieisen Nr. I . . 81 „

,,111 . . 78 „
„ H am atit............................. 85 „

C. Stabei sen:  
Gewóhnliches Stabeisen, SchweiCeisen 165
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Gcwóhnl. Bleclie aus FluBeisen . . 145 Jt,
Kosselbleche aus SchwciBeisen . . 165 „

Dio Marktlago fur Kohlen ist unyerandert gttnstig, 
der Eisenmarkt ist fest, fur einzelne Fertigorzeugnisse stiller. 
Djs nucliste Borse fiir Produkto findet Freitag, den 21. Dozem- 
ber statt.

Essonor Borse. Nacli dera amtlichen Bericlit wareu 
am 10. Dozember dio Notierungen fiir Kohlen, Koks und 
Briketts unyerandert. Die Marktlago ist unyerandert. 
Die naclisto B0rśenversanimlung findet Montag, den 17. 
Dezember 1906, naclimittags von 3 '/2 bis 4 '/2 Uhr im 
Stadtgartensaale (Eingang Am S(adtgarton) statt.

X Vom englischen Kohlenmarkt. In den meisten 
Distrikten hat iu den letzten Wochen eino gute Nachfrage 
angolialten und in einigen Sorton ist nocli eine Steigerung 
gegen die Yorhergeliende Zeit zu erkennen. Die Preise blieben 
dementsprechend fest oder anderton sich meist in auf- 
steigender Kichtung. Das Hausbrandgeschaft hat weitero 
Fortschritte gemacht, verspflrte aber bei der verhaitnis- 
mafiig milden Witterung noch nicht den eigontlichen 
winterliclion Andrang; immerhiu waien dio ‘Gruben in 
Lancashire, Yorkshire und anderen Ilausbrand produzieren- 
den Distrikten fiir die vollo Arbeitswoche beschiiftigt und 
dio Aussichton bleiben gut. Dio letzten Wochen haben 
keino wesentlichen Audertingen in den Hausbrandnotierungen 
gebracht. Sehr flott begehrt blieben in den meisten 
Fallen Industi iesorten, und oft genugie das Fórderąuantum 
nicht der yollen Nachfrage. Ungewólmlich stark ging 
Koks in den letzten Wochen iu den Yerbrauch; vom In- 
lando wio voni Kontinent herrschto eine sehr dringendo 
Nachfrage.. Yielfach trat Knappheit hervor und nach den 
letzten Erhghungon auf dem Roheisoninarkte sind auch die 
Kokspreise ziemlich allgemein hSbor gehalten worden. 
Das Ausfuhrgeschaft wurdo in don letzten Wochen durch 
die sturmischo Witterung boeintrachtigt; da zu wenig 
Frachtgelegonheit war, stauten sich groCere Kohlenmengen 
an, die dann einen Druck auf dio Preise iibten. Daher 
war namentlich in Cardiff das Geschaft in letztor Zeit 
wesentlich stillor. — In Northumber land haben die 
Verbraucher iu Maschineiibrand jetzt jegliche Zurilck- 
haltung aufgegeben uud kaufen flott fur nachstjahrigen 
Bedarf. Beśte Sorten sind inzwischen in die Holie ge- 
gangen und werden auch fiir Januar und Februar auf 
hohen Satzen gelialten. Besto Sorten notioren in New
castle fiir prompto Lieferung 11 s 9 d bis 12 $ f. o. b. 
Tyne, zweito 10 s 6 d bis 11 s. Kleinkohlen litteu
in einigen Sorton etwas durch die verz5gerte Ausfuhr; je 
nach Qualitat bewegen sich dio Preise zwischen 7 s 6 d
und 10 s. Hausbrand bleibt boi schwacherem Begelir
auf otwa 12 s. Durham Gaskohle ist seit einiger Zeit 
stiller. Immerhin ' sind beste Sorten stetig zu 11 s, zweito 
werden indessen schon zu 10 s 3 d abgegeben. Bunker
kohlen behaupten sich sehr fest auf 10 s 6 d bis 10 s
9 d f. o. b. Tyne. Koks ist, wio bereits bemerkt, sehr 
gesucht und knapp. GieBereikoks ist noch im laufońden 
Monat um 2 s 6 d gestiegen auf 22 s. bis 22 s 6 d. 
Kokskolilo erroichto 11 s 6 d bis 12 s. In Lancashi re 
ist das Hausbrandgeschaft im ganzen befriedigend. Dio 
Winterpreiso behaupten sich gut. Besto Stuckkohloń
notioren im Manchosteidistrikto 14 s bis 15 s, mittlero
13 s bis 13 s 6 d, geringere 9 s 6 d bis 10 s 6 d.

D. Bl ec l i e : Maschiiienbrand uud Schmiedekohlo geht flott zu 9 s 6 d 
bis 10 s G d, boster Lokomotivbrand S s bis S s O d. 
Dio yerschiedenen Sorten Kleinkohlen gelien von 5 s 6 d bis 
zu 7 s 6 d. In Yorkshire geht dio Ilausbrand forderung 
ebenfalls noch nicht voll in den Yerbrauch, doch ist bis 
Woihnachten mit gesteigertem Andrang zu rechnen. Besto 
Silkstonekohle notiert unyerandert 12 s 3 d bis 12 s 6 rf, 
bester Barnsleyhausbrand 10 s 6 d, geringerer 8 s 6 d 
bis 8 s 9 d. In Cardiff hat sich der Markt in Maschinen- 
brand noch nicht wieder erholt, seitdem die stflrmischo 
Witterung das Ausfuhrgeschaft bohindert. GroBe Mengen 
sammeln sich an und Mangel an leeren Wagen macht es 
sogar einigen Gruben u mnogi ich, den Betrieb aufrocht zu 
erhalten. Fur prompteu Bedarf sind daher augenblickliclr 
Pieisnachlasse unschwer zu erhalten, fiir spatere Lieferung 
halt man dagegen die Notierungen hocb, da gleich bei 
gunstigerem Wetter ein ungewOhnlicher Andrang zu go- 
wartigen ist. Bester Maschineiibrand notiert 15 s 6 d 
bis 10 s f. o. li. Cardiff, zweiter 14 s 6 d bis 15 s 6 d, 
geringerer 14 s bis 14 s 6 d. Kleinkohlen Ieidon naturlich 
unter den gegebenen Yerhaltnissen ebenfalls; je nach 
Sorto wird von 6 s bis zu 9 s 6 d notiert. Alinlicli 
beeinfluCt ist lialbbituminose Monmouthshirekohle, zu 14 s 
3 d bis 14 s 6 d in besten, 12 s bis 14 s 3 d in zweiten 
Sorten, und 6 s C d bis 8 s 3 d in Kleinkohlen. In 
Ilausbrand halt eino gute Durchschnittsnachfrage an; besto 
Sorten erzielen lGs bis IG s 6 d, geringere gehen lierab 
bis zu I I  s 6 d. Ritumindse Rhondda bohauptot sich 
gut; in besten Sorten notiert Nr. 3 16 s, Nr. 2 12 s 3 d 
bis 12 s 6 d. Koks geht andauernd flott und ist sehr 
fest im Preiso; einstweilen sind keino Yerschiebungen zu 
erwarten. Hochofenkoks notiert jetzt 17 s bis 18 s, 
GieCereikokś 22 s bis 23 s, Spezialsorten 28 s bis 30 s.

M otallm arkt (London).
Notierungen vom 12. Dezember 1906.

Kupfer, G.H. . . 106 L  —  s — rf bis 106 L  —  d
3 Monate . . 106 „ 15 „ — „ „ 107 „ — „ — „

Zinn, Straits . . 196 „ 15 „ — „ „ 197 „ 5 „ — „
3 Monate . . 196 „ — „ — „ „ 196 „ 10 „ — „

Blei, weiches freindes
(Dez.-Jan.) . . 19 ,, 7 „ 6 ,, n w » “  »
englischos . . 19 „ 13 „ 9 „ „ — „ — „ — „

Zink, G. 0. B. . . 27 „ 17 „ 6 „ „ — „ — „ — „
Sónderinarken . 28 „ 2 „ 6 „ „ — „ — „ — „

Quecksilber . . . t n - n » n » n »
N otierungen auf dom englischen  K ohlen- und  

Frachtenm arkt (Bórse zu Newcastle-upon-Tyne) 
yom 11. Dezember 1906.

Kohlon markt .
Beste northumbrische 1 ton

Dampfkohle . l i s  9 d bis 12 s — d f.o.b. 
Zweito Sorte . . . 10 „ G ,, „ 10 9 ,,
Kleine Dampfkohle . 7 „ — „ „ 8 „ — „ „
Durham-Gaskohle . 1 1 , ,  1 „ „
Bnnkerkohle(ungesiebt)10 „ 6 „ „ 11 „ — ., „
Kokskolilo . . . 11 >> jy j) ^ 1 ,) 6 ., .*
Hochofenkoks . . . 21 „ — „ „ — „ — „f.a.Toos.

Frachtenmarkt .
Tyne — London . . . 3 s 1 lf2 d bis 3 s 3 d

—Hamburg . . . 3 9 ,, „ 4 ,, —
—Swinemflnde 4 „ 6 „ 4 „ 9 „
—Genua . . . . 7 „ 6 ., „ 7 ,, 9 „
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M arktnotizen iiber N ebenprodukte. Ausżug 
aus dem Daily Commercial Report, London, yom 12. Dez. 
(5. Dez.) 1906. Roh-Teer  lty2 — 19/ |6 ^ (dosgl.) 
1 Gallouo; Ammoniumsulfat  12 L  (dosgl.) 1 1. ton, 
Beckton teims; Benzol  90 pCt 1 s 6 d (1 s 1/2 d),
50 pCt 1 s (desgl.) 1 Gallone; T o l u o l  1 s 2 d (desgl.)
1 Gallono; Solyont -Napl i tha 90 pCt 1 s 4 d — 1 s 
4 f/2 d (desgl.) 1 Gallono; Ro l i - Nap h t h a  30 pCt 574
— 51/2 fZ (desgl.) 1 Gallono; Raff inior tes  Napl i thal in
5 — 8 L  (desgl.) 1 1. ton; Karbol saure 60 pCt 1 s
9 d (1 s 9 ii — l s  974 d) 1 Gallone; Kreosot  2 ' ^  
—23/g (2Vs — 2 7 4 ) d 1 Gallone; Anthrazon 40 pCt 
A is/s—13/4 d (desgl.) Unit; Pech 27 s 6 d (27 s)
1 1. ton f. 0. b.

(Benzol, Toluol, Kreosot, Solvent-Naphtha, Karbolsaure 
frei Eisenbahnwagen auf Herstellers Werk oder in den 
ublichen Hafen im Yer. KOnigreich, netto. — Ammonium- 
sulfat frei an Bord in Sacken, abziiglich 2 7 2 °/0 Diskont 
bei einem Gehalt you 24 °/„ Ammonium in guter, grauor 
Qualitat; Yorgutung fiir Mindergehalt, nichts fur Melir- 
gehalt. — „Beckton terms“ sind 2 4 7 4  °/n Ammonium 
netto, frei Eisenbahnwagen oder frei Leichterschiff nur 
am Werk.)

Patentberlcht.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklasse.)

Anmeldungren,
die wahrend zweier Monate in der Auslegehalle de« Kaiserlichen 

Patentamtea ausliegen.
Yom 3. 12. 0(3 an.

Ja. M. 30 117. Stofiyorrichtung furErzaufbereitungsherde. 
Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b. Coln. 6. 7. 06.

6c. M. 28 574. Mehrteiliger eiserner Grubenstempel aus 
ineinnnder Bchiebbaren, durch einen Klemmring feststellbaren 
Rohren oder sonstigen Profileisen. Peter Mommertz, Marsloh. 
14. 11. 05.

54. G. 28465. Dammverschlu(3, Lesonders fiir Salzberg- 
węrke, bei dem der Schacht oder die Strecke yor der Damm- 
ttir mit Tiibbings oder Mauerwerk yerkleidet ist Johannes 
Graefe, Diekholzen b. Hildesheim 4. 8- 06.

14 d. E. 11113. Steuerung fiir umsteuerbare Walzwerks- 
yerbundmaschinen. Ehrhardt & Selimer. G. m b. H., Schleif- 
inflhle, Post Saarbrucken 23. 8. 05.

14 e. P. 17 969. Verrahren und Vorrichtung zur Regelung 
der Espansion yon Fordermaschinen. Philippe Passelccq u, 
Franęois Paąnet, Dampremy, Fielgien; Yertr : C. Pieper, H. 
Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwiilte, Berlin NW. 40. 15. 12. 05.

20 g. V. 6707 Seilklemme fiir nnyersenkte Seilschiebe- 
buhnen. August Vedder, Dusseldorf. Werstenerstr. 55. 24. 9. 06.

26 d. B. 89 841. Gaswasclier mit umlaufenden Wasch- 
kórpern, die in ubereinander liegenden Kammern' angeordnet 
sind. deivn Boden nls schalenfbrmiger Fliissigkeitsbehalter aus- 
gebildet ist, in weichen der umlaufende Waschkorper mit seinem 
unteren Teile eintaucht. Berlin Anhaltische Maschinenbau-Akt.- 
Ges., Berlin. 26. 4. 05.

26 d. K. 80672. Gaswascher mit rofierenden Scheiben- 
biindeln. Kirkham. Hulett & Cbandler, Limited u. Sidney Hersey, 
London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwalte, 
Berlin SW 11. 10. 11. 05.

Fiir diese Anmeldung ist bei der Priifung gemafi dem
20 3 83Unionsyertrage vom die Prioritat auf Grund der An

meldung in Grofibritannien yom 11. 11. 04 auerkannt.
35 a. A. 13119. Motorregler fiir Aufzugsbetriebe u. dgl. 

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin 27. 4. 06.
3">a. H. 37486. Signalvorrichtung fur Bremsberge. Heinrich 

Hulsermann u. Casper Dehnen, Duisburg-Meidench, Kaiser- 
strafie 110. 22. 3. 06.

35 u. K 31721. Sicherheitsyorrichtung fiir elektrisch be- 
triebene Fórderhaspel. Otto Kammerer, Charlottenburg, Kant- 
strafSe 136. 31. 3. 06.

35 a P. 17 522. Fangyorrichtung fiir Aufziige und Forder- 
einrichtungim. Simon Piron, Boirs, Prov. Liitticli; Vertr,: Th. 
Hauske, Berlin SW. 61. 29. 7. 05.

Vom 6. 12. C6 an
lb . Z 4 985. Forderband fiir magnetische Scheider mit 

zwei ubereinander liegenden Polen, zwischen weichen das Band 
hindurcbgefiihrt wird. August Zoller, Bonn a. Rh., Kónigstr. 62.
з. 7. 06.

5b. C 12 712. Umsetzyorrichtung fiir Solenoidbohrmaschinen. 
Paul Centner, Lambermont, Belg.; Yertr.: C. Pieper, H. Spring
mann u. Tli. Stort, Pat.-Anwalte, Berlin NW. 4U. 3. 5, 04.

241. K. 31 740. Scliornsteineinrichtung, insbesondere bei 
Schmelzofen fiir Erze, bestehend aus einem zwischen Feuerung 
und Schornstein zum Reinigen der Abgase eingcsehalteten Feuer- 
zug von zickzackformigem Yerlauf oder einer Anzahl kommuni- 
zierender Kammern. Frederick Charles Knight, Salt Lake City, 
Utah, u. Harold Vyvyan Pearce, Denyer, Colorado, V. St A.; 
Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, F. Harmsen u. A. Biittner, Pat.- 
Anwiilte, Berlin SW. 61. 2. 4. 06.

26(1. G. 22 571. Yorrichtung zum Trockneu von teerige
und sonstige scliwebende fliissige Bestandteile onthaltenden 
Gasen, bei der der zu trocknende Gasstrom durch mehrere 
etagenartig ubereinander angeordnete Kammern geleitet und 
hierbei iu jeder Kammor durch rohrartige Leitstiicko gegen 
Prallflachen gefiihrt und umgelenkt wird. Gasmotorenfabrik 
Deutz, C81n-Deutz. 13. 2. 06.

35 a. K. 30 204. Sperryorrichtung fur Steuerungen an 
Fordermaschinen zur Yermeidung des Falschsteuerns. Wilhelm 
Kleinebreil, Walsum, Kr. Ruhrort. 21. 8. 05.

35 a. R. 23485. Seilklemme fiir Forderkorbe. Mathias
Reitz, Buchholz, u. Johann Breuer, GroBenbaum. 29. 10. 06.

40 e. B. 37 145. Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung
von Leichtmetallegierungen oder -amalganien bezw. Leichtmetall- 
hydraten oder -oxyden. Henry Spencer Blackmore, Mount Ver- 
non, und Eugene Alexander Byrnes, Washington; Vertr.: A. Loli
и. A. Vogt, Pat.-Anwii'te, Berlin W. 8. 9. 5. 04.

40c. St 9 583. Yerfahren und Ofen zum Verhiitten von 
bleiischen Zinkerzen bezw. ziukischen Bleierzen durch Reduktion 
mit Kohle. Alfred Stansfield, Montreal, u. Leo Bowlby Reynolds, 
Waterford, Canada; Vertr,: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., 
Berlin SW. 61. 2. 6. 05.

421. B. 43221. Ansaugeyoriiclitung fiir Gasproben Dr. 
Wilhelm Buddiius, Miincben, Nymphenburgerstr. 38. 28. 5. 06.

i8c. C. 14038. Yerfahren, Chlorat-und Perchloratspreng- 
stoffe reaktionsfahiger zu machen. Castroper Sicherheitsspreng- 
stoff-Akt.-Ges., Dortmund. 26. 10. 05.

80 i i. S. 21908. Kniehebelpresse mit zwei gegeneinander 
beweglichen PreRatempeln. Sachsische Bankgosellschaft Quell- 
malz & Co., Dresden. 20. 11. 05.

Gebrauchsnmater-Eintragnngen.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 3. 12. 06.

4 a. 293 279 Grubenlampe mit durch eine federbeeinlluBto 
Diurkstange schrittweise vorschiobbareni, mittels einer Sperr
klinke gegen Itiickwartsbewegung gesichertem Doclit. Gustav 
Bohm u Franz Stanossek, Bykowine b. Kattowitz, O.-S. 2.11.06.

5b. 293 264. Schramkrone mit zentralerWasseizuruhriings- 
bohrung, die in einer Anzahl von Kanalen eeitlich an der Krone 
mundet. Sirtaine-Bohrmnschiuen-Gesellschaft G. m b. H-, 
Essen a. d. Ruhr. 26. 10. 06.

5 b. 293 265. Schramkrone mit zentraler Wasserzufiihrungs- 
bohrung, die an der Spitze und in einer Anzahl Kanale seitlich 
miindet. Sirtaine-Bohrmaschinen-Gesellschaft G. m. b. II., 
Essen a. d. Ruhr. 26. 10. 06.

b b. 293 266. Schramkrone mit zentraler, an der Spitze 
miindender Wasserzufiihrungsbohrung Sirtaine-Bohrmaschinen- 
Gesellschaft G. m. b H., Essen a. d Ruhr. 26. 10. 06.

21 d. 293 038. Mit Zirkulationskiihlung versehene. schlag- 
wettersicher gekapselte elektrische Maschine. Felten & Guille- 
aume-Lahmeyerwerke Akt.-Ges, Frankfurt a. M. 18. 9. 06.

47?. 293 191. feibsttatiges Yentil fiir Pumpen zum Fórdern
yon Flussigkeiten, Luft. Gasen und Diimpfen, aus sehr diinnem, 
elastischem und wesentlich breiter ais der Spalt des Yentilsitzes 
ausgefiihi tem Yentilring. Emil Josse, Charlottenburg, Kgl. 
techuische Ilochschule. 19. 11. 03.
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^  "59 a. 293 963. Windkessel fiir Pumpen. Alois Traub, 
Berlin, Thomasiuastrafie 26 u. Ottokar Klepał, Hirachberg
i. Schl. 20. 7 06.

7ic.  293 1 1 8 . Sprengkapaelzunder mit Schutzóse und 
konisch"m Ziinddraht zum Ziinden von Sprengkapseln nnd 
Sprengsi-hiissen. Carl Nabbefeld, Oberhausen, Rhld., Rosen- 
strafie 29. 11. 10. 06.

Deutsche Pateute.
^ f l i l .  179 286, vom 21. Mai 1902. Maschinen-  
b au - An s t a l t  Humboldt  i n \ Ka l k  b. C8ln a. Rh. 
Einrichtung m r EnUcasserungry o n  Feinkohlen.

Bei der Einrichtung, bei der in bekannter Weise zwischen 
den Setzmaschinen 1 und den Trockentiirmen 13 ein Sainmel- 
sumpf 4 einsoschaltet iat, aus dem die in ihm niederge- 
schlagenen Schliimmo in einen zweiten Sumpf 5 iiberfiiofien, 
von wo sie den Feinkohlen zwecks Benutzung ais Filter wieder 
zugegeben werden, wird wie iiblich ein endloses Forderband 12 
zur Entwassernng benutzt. Das Wesen der Erfindung b»steht 
darin, dafi einerseits dem Forderbande 12 behufs wiederholter 
Berechnung der gefórderten Schicbt, z. B. dnrch Fiihrungs- 
rollen 4 eine wellenfórmige Bewegung erteilt. wird, anderseits 
die beiden Siimpfe 4, 5 die am boden mit einer geeigneten 
Austragevorrichtung Yersehen sind, oberhalb des Forderbandea 
liegen, ein dritter Sumpf 17 aber unterhalb des Forderbandea

angeordnet ist, daR er die vom Forderbande abfliefienden 
Wasser aufnimmt Der sich aus diesem Wasser absotzi‘nde 
feinste Kohlenschlamm wird alsdann mittels einer Hebevor- 
richtung 19 in den zweiten Sumpf 5 befórdert.

5b . 178 835, vom 14. Dezember 1904. The
Ingor sol l -Sergeant  Dril l  Company in New York. 
Umsctzvorrichtung fiir Gesteiubohrmaschinen mit Hammer- 
artig loirkendem Arbeitskolben.

Bei der UmsetzYorrichtung wird in bekannter Weise die 
Drehbewegung des Bohrers durch das zum Antrieb der

Maschine, diennnde Druckmittel Yermittels einea Drehkolbens, 
in dinsem gelagerter Sperrklinken und eines Sperrades bewirkt. 
Die Erfindung besteht darin, dafi die dio Sperrklinken 31 des 
Schaltwerkes aufnehmenden Riiume des Drehkolbens 28 mit 
dem an der einen Seite eines Ansatzea 29 desKolbens liegenden 
and mit der Zu- und Ableitunsj des Druckmittels verbundenen 
Raum 38 durch Kanale 39, 40. 41 unmittelbar in Yerbindung 
stehen. Hierdurch wird nach Ansicht derErfinderin der Vorteil 
erzielt, dafi die Sperrklinken bei der Bewegung des Dreh
kolbens in der einen Richtung durch das Druckmittel belantct, 
bei der Bewegung in der anderen Richtuug dagegen Yon dem 
Druckmittel entlastet sini, wodnrch eine Abnutznng der Sperr- 
klipken und des Schaltrades Yermieden wird.

51). 178 836, vom 22. Novembcr 1905. Inger-
soll-Rand Company in New York. Schrdmmaschinc, 
bei der eine Drucklufł-GesteinboHrmaschine mit dem 
Luftvcrdichter und dessen Antriebsmotor auf einem ge- 
meinsamen fahrbarm Gestell angeordnet ist.

Die Erfindung besteht darin, dafi der Verdichter 11 und 
dessen Antriebsmotor 12 auf einer besonderen, auf dem fahr
baren Gestell 1 drehbaren und in Richtung der Motorachse 
Ycrstellbaren liahmen 10 ruhen, sodafi bei einer Ycrstellung
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der Bohrmaschine 5 an dem Gestoll 1 der Ycrdichter 11 so 
versteilt werden kann, dafi die die Bohrmaschine mit dcm Ver- 
dichter verbindcnden Rohrleitungen 16, 19 moglichst kurz ge-

5c. 179 310, vom 21. Januar 1906. Wi lhelm
Hinsolmann in Iloclihnide b. Homborg.  Gruben- 
stcinpel aus zwei gcgeneinander verschiebbarcn Teilen.

Jeder der beiden zweckmafiig gleich lnngen Teile des 
Stempels' ist mit einer Anzahl Keillócher versehen, die von der 
Anzahl Keillócher des auderen Teiles yerschieden ist. Wahrend 
beispielsweiso der eine Teil zehn Keillócher — in gleichem 
Abstand von einander — besitzt, weist der andere Teil nur 
neun Lochcr bei gleichem Abstand von einander auf. Infolge 
dieser eigenartigen Anordnung der Keillócher deckt sich liach 
Yerschiebung der beiden Stempelteile nm eine beliebige Strecke 
stets ein Keillo h des einen Teils mit einem Keilloch des 
zweiten Teils. Durch dio beiden sich jewoilig deckenden Lóclier 
wird der Keil geschlagen, der die beiden Stempelteile mit- 
einander yerbindet.

10 C. 179 015, v om 26. Marz 1905. Josef
II em mer li ng in Dresden-A. Presse fur nassen Torf 
und sonstiges feuclites Prefsgut, bei der die Pressen- 
fallung durcli liolilc Zwischenstucke unterteilt und die 
Fliissigkeit aus dem Prefsgut durch feine Offnungen 
in den Wdndcn der IlohlstUcke iw d-ren Inncrcs iiber- 
gedriiekt wird.

Um eine klare nnd moglichst Yollstiindige Auspressung der 
Fliissigkeit aus dem feuchten Gut, wie Torf u. dgl., auch unter 
hohen Prefidrucken. zu erzielen, sind in den einzuschaltenden 
Prefikórpern oder Zwisclienstucken die Hohlriiume und die sie 
mit dem Pressenraum yerbindenden feinen Wandkanale so an
geordnet, dafi in der Arbeitslage der Prefikórper nur Luft, 
nicht aber die eingeprefite Fliissigkeit aus den Hohlriiumen 
wieder entweichen kann, wahrend dio in die Hohlriiume treteude 
Fliissigkeit durch den in diesen herrschenden durch den Prefi- 
druck heryorgerufenen Luftdruck yerhindert wird, feine Teilchen 
des Torfes u. dgl, in die Hohlraume der Zwischenstucke einzu- 
fiihren.

20 <1. 178 635, Yora 14. Mai 1905. W a lii  or
Feld i n H on ni n go n a. Rh. Verfahren zur Gc- 
icinnung von Cyan aus Gasen.

Um bei der Auswaschung des Cyans aus Gasen, welche 
Schwefelwasserstoff enthalten, die Bildung von Eisensulfid zu 
yermeiden, werden die zum Waschprozefi verwendeten Eisen- 
yerbindungen, eh i sie mit dem Gas znsamnjengebracht werdeu 
mit einem Ferrocyansalz der Alkalien, Erdalkalieu. des Arn- 
moniaks, der Magnesia bder ahnlichcn Salze behandelt. Hierbei 
tritt das in den Salzen an die Base gebundene Cyan mit dem 
frisch zugefuhrten Eisen 111 Verbindung. Anstatt die fiische 
Eisenyerbinduug mit Ferrocyansalzen zu behandelu, kann man 
sie mit einer solclien Liiuge oder mit solchem Schlamm ver- 
mischen, weicher bereits zur Cyanabsorption gedient hat uud 
nfolgedessen ein geeignetes Eisencyansalz (z. 13. FeCaFo 
CNj6 oler Fe (NHi)j (.CN)g) enthalt.

810. 179 335, vom 20. Novembor 1904. J.
Poh 1 iy , Akt . -Gos.  iu 03111-Zollsi,oek. Fiillriimpf 
fiir Ildngebahnwagen.

Der Fiillrumpf ist, um ein schnelleres Beladen der Wagen zu 
erzielen, mit zwei SchScbten yersehen, die das Hangewerk des 
zu ItiUonden Wagena vou beiden Seiten umfassen und bis dicht 
uber diesen hinabreichen, sodafi das Fórderffut gleichzeitig .yoii 
zwei Seiten aus iu den Hiingebahnwagen fallen kann.

Ostcrreichisehe Patente.
5 a. 24 698, vom 1. Januar 1906. T i e f b o h r -  

u n t e r 11 o h m u n g A l b e r t  Fanek & Co. i 11 W i o u. 
Nachnehmbohrcr fiir Tiefbohrcn mit Wasscrspiilung.

Dor Bohrer ist mit zwei in verschiedener Hohe liegenden, um 
90“ gcgeneinander versetzten Paaren vou Erweiterungs- bezw. 
Naclinehmschneiden yersohen, dereń Bewegung in die Arbeits- 
stellung dnrch eine zentrisch 1111 Bohrerschaft angeoronete, unter 
der Wirkung einer Schraubenfeder stelicnde Hiilse erfolgt.

51). 21687, vom 1. Januar 1906. Ostorrcichisclio 
Siemens-Schi ickort -Worke in Wien. Sicherung uon 
Forderanlagcn.

Um zu vorhindern. dafi die Fórderkórbe mit grofier Ge
schwindigkeit bezw. Wucht auf diejenigen Aiifsctzstiitzen auf- 
stofien, welche nicht rechtzeitig ans der Fahrbahn, d h. dem 
Schacht herausgezogeu' sind, wird gemafi der Erfindung die 
Bedienung der A'ufserzvorrichtungen so gesichert, dafi die Aufsetz- 
stutzeii, an denen dor Forderkorb yorbeifahren soli, wahrend dor 
ganzen Dauer dor Fahrt nicht aUsgelogt werden konnen, nnd die 
Stutzen, auf welche der Korb aufsetzen soli, dann zuruckgezogen 
werden, wenn das Signal „Seilfahrt" eegeben ist oder wenn der 
Korb die zuliissige Geschwindigkeit uberschreitet. Das Zuriick- 
ziehen der Stutzen kann z. B. voń der Yorrichtung zum Anzeigen 
der Fórdersreschwiudigkeit in der Weis.* abliiingU gemacht werden, 
dafi bei Ueberschreitung der zulassigen Geschwindigkeit ein 
Elektromagueteustromkreis geoffnet oder geschlossen wird, dessen 
Elektromagneto die Stutzen zuriickziehen. Das Schliefien und 
Oeffnen des Stromkreises kann auch von einer Steucrvorrichtung 
abhiingig gemacht werden, dereń Hebel nur uacli Mafigabe der 
yorgeschriebenen Geschwindigkeit bewegt werden kann.

51). 2-ĘB04,voin 1 .Eebiuar 1906. Poter  Mommortz 
in Marsloh (PreuCen). Spulrohr zur HerbeifuJirUng 
des Scldammuersatzes in Berg werken.

Um die Rohrleitungen, welcho beim Spulversatz zum Ein- 
fuhren des Vorsalzgutes iu die Grubenraumo dienen, gegen den 
dnrch die reiliende Wiikung der harten und scliarfkantigen 
Veivatzstoffe heryorgerufenen schnellen Verschleifi zu sehiitzen, 
werden die einzelnen Rohre der Rohrleitung gemafi der Er
findung mit einem Fntter aus einem harten Stoff (Glas, Steiu- 
gut, Porzellan, Stalil, Eisen usw) yersehen, weicher gegen 
Reibnng widerstandsfiihig ist. Zweckmafiig wird das Futter aus 
einzelnen ringformigen Stucken hergestellt, welche nacheinander 
in die Rohre der Leitung eiugeschoben werden und leicht aus- 
gewechselt werden konnen. Bei Rohren, welche in wagcrechter 
oder sch wach geneigter lago verwendet werden, genugt es don 
unteren Teil, d. h. die unten liegcmle Hiilfte der Roliro mit 
einem muldonformigen Futter zu yersehen. In diesem Fali wird 
das Futter zweckmafiig mit Rippen ausgestattet, welche sich 
auf die Rohrwandung aufsetzen. Der Zwischenraum zwischen 
dem Futter und der Rohrwandung wird mit einer Schutz- 
ausfiillung aus Siigemelil, Torf usw. yersehen, welche eiue gleich- 
mafiige Lagerung des Futters bewirkt.

Amcrikanisclie Patente.
800 818, vom 3. Oktober 1905. L e e  M. P a r r o t t  

i 11 B u 11 e , M o 11 t a it a. Staubfanger fiir Druckluft- 
Gesteinbohrinaschincn,

Um zu yerhindern, dafi der. beim ,Bohren yoii Gestein ent- 
steheiide Bohrstaub in die freie Luft gelangt und die Bergleute 
beliistigt. wird der Bohrstaub, der yoii dem im Bohiloch hin- 
und herbewegten Werkzeug. bezw. yoii dem aus dem Werkzcug 
strómenden, yon der Bohrmaschine yerbrauchten Druckmittel, 
aus dem Bolirloeh entfernt wird, aufierhalb dea Bohrloches in 
einem mit der Bohrmaschine a yerbundenen elastischen Be
halter 1 aufgefangen, weicher mit einem ringfórmigen Wulst
5 durch eine kraftige Spiralfeder 4, die sich gegen eine Schulter
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Auf den fesistehcsdea Achsra C jw w  in dra PfcilrifhUwio"' 
umlaufenden hohlen Trommeln P D ' sind oine Ar.ŝ M KwUsw 
magneta M vennitie's ihrer in Angen M> envei;e:ira ,K«ra« 
nebeneinander durch Schranben befestigt,, wobei auf den AehsfU 
rwischen den einzelnen Mngneira Ahst»uds.ring« C1 
sind. Die Keine der Magnete Jl besiuen 1'olsehnhe M \  .Iw 
dein Mantel _der Trommeln entsprechend gebogen sind, nnd sich 
annahernd iiber den halben Trommelumfang erstreekra, Die 
Achsen C der Trommeln sind in beiden Seiten der Tieinmchs

in eisernen Stąndern gelagert, dio durch EloklrbmiMniote A mit- 
einander yerbunden sind, indem dio zylindrLchon Korno dltwr 
Elektromagnete in Lageraugen dor dio Trommeln tragomkm 
Stander eingreifen. Pio Wicklungen der Iil|ktroimi)nit'!t) A 
Btehen yermittels durch die hohlon Ąohaon lnufoudor JiOituii(f»n 
einerseits mit den hintereinander geschaltoteu Wlckltingon dci 
Magnete der Trommel I), findeisoits mit den hintorolniimlor 
geschalteten Wicklungen der Magneto dor Trommel D* In Vniv 
bindung, sodaB die Magnetbatterion dor beiden Trommeln v««r- 
schiedene Polaritiit beBitzen. Oborhalb dor wugorechton Wiltol- 
ebeno der Trommeln ist eino lii ilirer Ilohonliige yorutflUlMiie 
magnetische Brucko P angeordnet, deren don Trommeln zugekolirf.o 
Flachen konzentrisch zu don Trommeln gobogon und mit Hin’!' 
Auflage G ans unmagnetischem Stoff belegt sind. Dio Auflngti 
besitzt in spitzen AYinkeln zu den Trormnolrntintoln ntsh<)nd<) 
Leisten Gdur c h  welche die magnetischon Telle don Unten u u f  
die Trommelmantel zuriickgeworfen werden. Da« Scheidegut 
wird aus oberhalb der Trommeln angeordneten SchUttrklitorn II  ID
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erOrtert nnd auch einiges aus den Bostimmungen des 
Arbeitsvertrages mitgeteilt. Ausfuhrunireii uber die Arbeiter- 
bewegungeu von 1889 und 1905 schlieOen dann dieses 
Kapitel.

Nun erst kommt die Produktiou an Steinkoblo, Koks 
und Nebenprodukton, der Absatz, dio Rentabilitat des 
Unternehmons mit ausfiihrlichen Tabellen uber den Brutto- 
gewinn der oinzelnen Zechen, den Reingewinn, die Dividenden 
und die Kursentwicklung. Eino Darstellung der Yerstaat- 
jicl.ungsaktion im Herbst 1904 macht den Schlufi dos 
Ganzen.

Das ist eino Fiillo von Dingen auf 140 Seiton! Und 
dennoch waren die nationalOkonomischen Rosultate auch 
wohl auf kOi zerem Wege zu gewinnen gewesen. Dem 
Bergmann aber ist mit oiner Darstellung, wio sio das 
Sammolwerk des bergbaulichen Yereins gibt, mehr gedient.

Wir wollen daher nur kurz ttberdio folgenden Abschnitte 
borichten.

Bei der Goschichto dor Golsonkirchonor Gesellschaft 
legt Stillich Wert darauf, Ursachon und Triobkrafte dieses 
machtigsten Untorhehmens des wostfiilischen Stoinkolilon- 
bergbauos klar zu legen. Dio finanziollen Resultato stollt 
er dann denen des Kolnor Bergworksvereins gegenttber 
und kommt zu dem SchluB, daB das Kfllner Bergwork 
durch den vorsirirkenden EinfltiB guter Geschiiftszeiten oino 
hohere Durchschnitt'sdividonde hat. Jodocli ist auch Stillich 
wohl der Meinung, daB dio Golsonkirchonor Zechen auBer- 
halb des Gesamtunternohmens sich weniger giinstig entwickelt 
haben wiirden.

Die Beschreibung von Consnlidation und Dahlbusch ist 
wieder reichlich mit bergbautechnischen ErOrterungen aus- 
geftlllt, die gewiB sehr lesenswert sind, jedoch den national
okonomischen Charakter der Forschungen etwas boein- 
trachtigen.

Die Geschichte von KOnigsborn zeigt uns einmal die 
Schwierigkeit des Salinen betriebes mit geringhaltigen Salz- 
ąuollen, alsdann, wie vorteilhaft die Yerschmelzung von 
Salinenbetrieb und Steinkohlenbergbau sein kann, wenn die 
guten Seiten dos einen in die schlechteren des anderen fallen.

Der Faclimann wird die fiOssig geschriebonen, auf 
eingoh nden Studien beruhenden Darstellungen mit Interesse 
lesen. Dem NationalOkonomen dagegen muB auffallen, 
daB eino Reiho von Problemen nur berflhrt wird. Der 
Verfasser sagt zwar in der Einloitung, daB seine Behand- 
lung sich nur an besonderen Punkten auf die HOho theo- 
retischer Betrachtung erheben solle, jedoch scheint es, 
ais ob zur ErOrterung dieser Punkte der Stoff dann nicht 
genilge.

Dio zunehmendo Mechanisierung, von der wiederholt 
die Rede ist, trifft tatsachlich seit Ende der 1880er Jahre 
nicht mehr zu, also seildem die Arbeiłsleistung fallt. Yon 
einer wachsenden Immobilisierung des Kapitals kann man 
schwerlich reden, wenn man sieht, daB 1873 auf einen 
Arbeiter 6 300 J l  Anlagokapital kommen, 1904 dagegen 
nur 4000 J l  (s. Uhdo, Produktionsbedingungen des 
deutschen und englischen Steinkohlenbergbaues, S. 196).

Sind iiberhaupt die wirtschaftlichen Probleme des Stein* 
kohlenbergbaues auf Grund des Studiums der Einzelunter- 
nehmuug zu lósen, so kann nur die Bearbeituug des Akten- 
materials zum Ziele fuliren. Satze dagegen. wie der auf 
S. 98, daB der auf persOnlicher Arbeit beruhende Lobn 
des Arbeiters zu klein, das arbeitslose DiYidendeueinkommen 
des Aktionars zu groB sei, dtirften sich auch schon bei

Vorgleichung c'er in Betracht kommenden Zahlen ais irro- 
fOhrend erweisen. Lohne mit den Preisen und Dindenden 
zu yergleichen, genugt dazu allerdings nicht. Seit 1896 
bokommt der'Arbeiter des ganzen Bezirks etwa 57*/2 pCt 
vom Bruttogewinn, der Rest verteilt sich 'mit 27 */2 
auf dio Selbstkosten und mit "15 pCt auf den Reingewinn 
(a. a. 0. S. 171).

GewiB wird eino Reihe bekannter volkswirtschaft- 
licher Anschauungen dnrch dio nationalOkonomisch orientierten 
Ausfiihrungen des' .Verfassers iiber bergbautechnische Ent- 
wicklungen yon neuem illustriert. Auch auf einigo dem 
Steinkohlenbergbau besonders oigene wirtschaftliche Pro- 
duktionsverlialtnisso fjillt einiges Licht. Doch durfte der- 
jenige, der das Wirtschaftsleben an der Hand von Zeitungen 
Yorfolgt hat,r kaum wesontlich Neues erfahren.

Deshalb Wilio es zu wtinschen, bei Fortsetzung der 
Forschungen die'Methodo dahin zu andern, daB nicht nur 
Geschiiftsberichte; und Erkundigungen bei kompetenten 
Personen ais Materiał benutzt werden.

Dr. Uhdo.
Das D eu tsch e M useum  von M eisterw erken der

N atu rw issen sch aft u n d  T eolm ik  in  M iinchen.
Historische Skizze, Yerfafit Yon Dr. Alb.  Stan go.
Mit einem Titelbild nnd 11 Textabbildungen.
Miinchen und Borlin, 1906. Druck und Vorlag Yon
R. Oldenbourg. Preis geh. 3 Jl.

Die vorliegende, gelegentlich der Grundsteinlegung fiir 
das deutsche Museum von Moistenverken der Naturwissen
schaft und Technik herausgpgebene Broschure beabsichtigt, 
die Offontlichkeit Ober den Zweck und die Ziele des 
Museums aufzuklJren; sio behandelt in knapper, ilbersicht- 
licher und gemeinverstandlicher Darstellung die GrOndung 
und seitherige Entwicklung des Museums und gibt ein 
umfassendes Bild von dem jetzigen Stande der Sanimlurgen. 
Das kloine Work, das sich durch eine wilrdige anBore 
Ausstattung auszeiohnet, wird dem Museum weitere Freunde 
erwerben und dadnrch zur gedeihlichen Foi'tentwicklung 
dieses hervorragenden nationalen Unternehmens boitragen. 
Sein Studium kann daher den weitesten Kreisen empfohlen 
werden.
Berg- u n d  H iitten-K alonder fiir das Jahr 1907.

Essen, 1907. G. D. Baedeker, Yerlagshandlung.
Preis 3,50 J l .

Bei dem vorliegenden 52. Jahrgang des Berg- nnd 
Hfltten-Kalenders fur das Jahr 1907 hat die Yerlaga- 
handlung einen vollstundigon Nousatz fur erforderlich er- 
achtet. Von der MOglichkeit, anlaJ31ich dieses Umstandos 
Andenangen im Texte des Kalenders in grORerem Umfango, 
ais es sonst von einem Jahrgang zum andern geschohen 
ist, yorzunehmen, ist ausgiebigor Gobrauch gemacht worden, 
was allo Interessenten freudig begrflBen werden. Bei diesen 
Anderungen war der Grnndsatz leitend, Angaben, die nur 
theoretischen Wert besitzen, durch solche zu ersotzen, dereń 
der praktische Berg- und Huttenmann im Betriebe in 
erater Linie bedarf. Mehrere bisher nicht berflcksichtigte 
Abschnitte (z. B. Geologie, Mineralogie, Allgemeine Be- 
stimmungen fur dio preuBischen Staatsbergbeamten, 
Personalien der bergbaulichen Vereinignngen) habon Auf- 
nahme gefunden. Die Personalien der BergbehOrden sind 
auf Hessen, Braunschweig und Anhalt ausgedehnt worden, 
sodaB jetzt die hauptsachlichsten bergbautreibenden deutschen 
Staaten, PreuBen, Bayern, Sachsen, Hessen, Braunschweig,
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Anhalt nnd ElsaB-Lothringeu vertroten sind Znr schnelleu 
Orientiorting flber dio wichligsten Bergbanbezirko ist eino 
Reihe von kloinen tJbersic.łitskarton beigefiigt wordon.

Da fast alle Toilo des Kalender.-! wesentlich vorbossert 
sind, worden die Venlnderu!igen nnd Erganzungen schon 
beim Durchblattern dem Leser der fruheron Jahrgange 
ais ein willkommener Fortschritt erschelnen. Da auBer- 
dem dio gefillligo Ansstattung und dor Preis des Kalenders 
beibehalten sind, wird sich der Kalendor zu den alten 
Frcunden noch neuo orwerben. ,W.
Saarbriickor Bergm annskalender fiir daa Jahr 1907. 

Herausgogebon vom „Bergmannsfreund"’. 35. Jahrgang. 
Saarbrucken, 1906. Preis 50 Pfg.

Im alten liobgewordenen Gewande ist wiodorum der 
Borgmannskalender erschienen, auf 112 Seiton in reicher 
Fulle Belehruug und Unterbaltung biotend. Dem Kalendarium 
und den gouealogischen Notizen iiber das deutscho Reich, 
den Bildern dos Kaiserpaares, des Priuzen Eitel Fritz und 
soinor Gomahlin folgt eine kurzo Biographio des Berg- 
hauptmanns Baur. Ein Anfsatz iiber Hausbau nnd Bau- 
stil in don bergmannischon Kolonien dos Kgl. Bergwerks- 
direktionsbozirkos Saarbriickon zeigt, unterstutzt durch
7 Abbildungen dio Portschritto, die in den letzten Jahren 
in bozug auf die Arbeiterwohnungen dort gemacht sind. 
Mehrere Aufsatze beschiiftigen sich mit den bergmiinnischen 
Vorhiiltnisson dos Saarreyiers und der Chronik des Jahres 
1907, darunter einor, der in Bild und Wort das Gruben- 
nngliick von Courrifires und die Tatigkeit dor deutschen 
Rettungsmannschaft zur Darstollung bringt. Godichto und 
Erziihlungen aus dem Bergmannslebon, alle belebt durch 
patriotiscben Geist, geben wiederum dcm alten Bergmanns- 
freund das bekannto sympathischo Geprage.
P. Stiihlons Ingen ieur - K alender fur M asehinen- 

u n d  H u tten techn iker 1907. Eino gedrilngte 
Sammlung der wichtigsten Tabellen, Formeln und 
Resultate aus dem Gebiete der gesamten Technik, nobst 
Notizbuch. Herausgegeben von C. Franzen,  Zivil- 
Ingenieur, KOln, und Prof. K. Ma tli de, Ingenieur 
und Direktor der Kgl. Maschinenbauschule, GSrlitz. 
/Jweiundvierzigster Jahrgang. Essen, 1907. Verlag 
von G. D. Baedoker.

Der bekannto Ingonieurkalender hat auch in der 
Ausgabo von 1907 wiedernm in gedrangter Kiirze allos 
technisch Notwendige und Wissenswerte in ubersicht- 
lichor Weise zusamm6ngestellt. Die Anordnung ist insofern 
etwas geandert, ais der Test des ersten Teile.-s fest in den 
Umschlag eingebunden ist. Auch die aufiere Ausstattung 
ist noch vervollkommnet worden, sodaB auch dieser 
42. Jahrgang des bekannten Werkes eine gute Aufnalime 
finden wird. K.-V.

Zur B esprechung eingegangeno Bucher;
(Die Redaktion bebaltsich eine eingehende Besprechung geeigueter 

Werke Yor.1
Denkschr i f t  zur Erinnerung an das 50jahrige Bestehen 

der Maschincnbau-Ans t a l t  Humboldt  in Kalk 
boi Kfiln a. Rh. 1856—1906.

Dio Dampf turbino System Brown, Boyeri-Parsons.
4. Ausgabe. Oktober 1906. Brown, Boveri & Cie., 
Akt.-Ges., Baden, Mannheim, Paris, Christiania, Mailand, 
London.

Manerhofer,  Josef:  Rettungswesen beim Grafl, Wilczek1-

schen Borgbanbetriebo in Poln.-Ostrau. Mahr.-Ostrau,
1906. Julius Kittl.

Simmersbach,  Oskar: Dio Eisonindustrie. Teubners 
Handbiichor fflr Handel und Geworbo. Leipzig nnd 
Berlin, 1906. B. G. Teubner. 7,20 J t .

Zeltschriftenschau.
(Eino Erkliirung der hierunter vorkommendon Abkurzungen 
von Zeitschriften-Titeln ist, nach Angabe des Erscheinungs- 
ortes, Namens des Herausgobers usw., in Nr. 1 des Ifd. Jg. 

dieser Ztschr. auf S. 30 abgedruckt.)
B ergbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.).

Aus- und Yorr ichtungsarbei ton dor Zecho 
Zollyerein Schacht  III, spoziell dor VIII. und IX. 
Tiefbausohle.  Von Scharmann. Bergb. 6 Doz. S. 9/12. 
Abb. Abteufen der Schaclite, Herstellung der FflllCrtor. 
(Forts. f.)

The Greaves coal face conveyor. Coli. G. 7. Doz. 
S. 1073. 6 Test fig. Mechanische FOrdorvorrichtung fflr
Kohlenabbaubetriebe von einfacher Konstruktion und leichter 
Yersetzbarkeit.

Tho mochanical engineering of coll ieries.  Von 
Futers. (Forts.) Coli. G. 7. Dez. S. 1072. 2 Texifig. 
Schiittelsieb von Humboldt mit auf- nnd niedergehender 
Bewegung sowohl ais auch in der Richtung der Lśings- 
achse. (Forts. f.)
M aschinen-, D am pf k esse lw esen , E lektrotechnik.

Die Warmekraftmaschinon der Jubil&ums- 
Landesausstel lung in Nurnberg 1906. Von Meuth. 
Dingl. P. J. S Dez. S. 776/8. 4 Abb. (Forts.)
Kesselspeisung und Kondensation. (Forts. f.)

The Parsons steam turbinę.  Yon Bailie. Ir. 
Coal Tr. R. 7. Dez. S. 2006/8. 5 Abb. Wieder-
gabe eines vor der Birmingham Association of mechanical 
engineers gehaltencn Yortrags. (Forts. f.)

Ober Kraftgasanlagen.  Yon SchrOtler. E. T. Z. 
29. Noy. S. 1105/11 u. 9 Dez. S. 1134/9. Mit Abb. 
Die Entstehung des Kraftgases. Beispielo der verscbiedenen 
Ófen, in denen es gewonnen wird. Die Schwierigkeiten, 
die der Yerwendung andrer Brennstoffe, ais Anthrazit 
oder Koks, entgegenstehen. Die yerschiedenen Abgase der 
Industrie, besonders das Gichtgas der Hochflfen. Yergleich 
verschiedener Gasmaschinonsysteme inbezug auf ilire Vor- 
und Nachteile.

Blast  furnace gases. Engg. 7. Dez. S. 764. 
Betrachtungen iiber die Einfuhrung der Gichtgasmasi-hinen 
in Europa und Amerika und iiber die Rcinigung des Gases.

The design of b l as t - furnaco gas-engines  in 
Bolgium. Yon Hubert. Trans. Am. Inst. Nov. S. 909/30.
4 Abb. Entwicklung des Baues Yon Gasmaschinen. Aus
nutzung der Ilochofengaso in Belgien.

Notes on large gas engines bui l t  in Great 
Bri tain and upon gas-cleaning.  Yon Westgarth. 
Trans. Am. Inst. Nov. S 971/87. Abb. Kurze Be- 
trachtung iiber englische Gasmotoren mit 500 PS Leistung 
und Rcinigung des Gases.

The appl icat ion of large gas -engines  in the 
German iron and steel  industries.  Yon Reinhardt. 
Trans. Am. Inst. Noy. S. 1037/135, Abb. TJmfang 
der Yerwendung von Gasmaschinen auf deutschen Eisen-
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hutlcn-und Borgworkon. Praktische Erfahrungon. Gegen- 
wartige AusfuhrunggrOfieror Motoren in Deutschland. 
AUgemeino Bemerkungen iiber Zylinder, Yentile, Zpndung 
usw. Botrachtung yorschiedener Systeme,

H uttenw cscn , Chem ische Technologie, Chemie, 
Phyaik.

Maschinel le Einr i chtungen fur das Eison* 
hut t enwesen.  Yon FrOlich. (Forts.). Z. 1). Ing.
8. Dc7.. S. 1973/80. 30 Abb. Mechauischo Bescliick-
Yorrichtungen fiir Martinófen: Boscliickwagen.

Der H u n t i n g t o n  - BPo b o r l ej  n - Prozo 13. Yon 
Huntington und Heborlein. Ost. Z. 8. Doz. S. 631/4. 
flbersetzung aus „Tho Engineering and Mining Journal“
1906 Yol. LXXXI, Nr. 21.

Der Moore-Hesket t -ProzoB,  Yon Otto. B. u.
H. RuihIscIl. 5. Dez. 8. 61/4. Das in Melbourno 
praktisch durchgofiihrto Verfahren. bezwockt dio Erzeugung 
von schmiedbarem Eison unmittolbar aus feinkOrnigem 
Eisenerz durch nacheinander folgendos Bohandeln dor Erze 
in einem Rost- oder Yorwarme-, einem Rodnktions- und 
oinem Schmelzraum mit roduziorondon Gason.

■Zur Kenntnis  der Einwi rkung yon Licht  und 
Luf t  auf Braunkohlontoerólo.  Yon Graofe. Brkl.
4. Doz. S. 571/7. 1 Abb. Yorf, hat durch Yersucho
feslgostellt, daB Wasser, das langęro Zeit mit Braun- 
kohlenteerolen zusammen ist, selbst im zerstrouten Lichte 
saure Reaktion annimmt. Wasserfreies 01 wird nicht 
merklicli durch Luft im zerstreuten Lichto yer&ndort; 
wasserhaltiges bildet Kórpor, die sieli in Natronlaugo 
I5sen.

V olksw irtschaft u n d  Statistisches.
Was dio Produkt ion des Qnocksi lbers auf  den 

I lauptwerkon dor Wolt  kostot,  Ost. Z. 8. Dez.
5. 635/6. Zusanimenstellung, dio iiber dio Erzforderung 
und den Gohalt der Erze der Yorziiglichsten Quecksilber- 
grubon der Weit AufschluO gibt. (Nach „Rovista minera, 
metallurgica y do ingeneria“.)

Der Bergwerksbot r ieb Ós t er re i chś  im Jahro
19 05. (SchluOJ Ost. Z. 8. Dez. S. 639/40. Ver- 
ungluckungen, Bruderladen, Bergwerksabgaben, Schlag- 
wotterstatistik.

Die Entwicklung der deutschen Bergwerks-  
indust r io in den letzten zehn Jahren.  Von 
Simmersbacli. B. u. II. Rundsch. 5. Dez. S. 58/61.
6 graphisclie Darstellungon.

G esetzgebung u n d  "Yerwaltung.
Royal  Commission on safety in mines. Ir. 

Coal, Tr. R. 7. Dez. S. 2016. (Forts.) Gutachten
dos Bergreyierbeamten yon Ost-Schottland.

V erschiedenes.
Das mascl i inen- techni scho Unter r i cht swesen 

auf der Jubi l aums-Landesauss t e l l ung  in N iirn- 
berg 19 06. Yon Drows Dingl. P. J. 8. Dez.
S. 769/72. Die Ausstellung bezweckto einen TJlrrblick 
iiber das untor der Leitung der staatlichen Unterrichts-
Yorwaltung stehende oder von ihr beaufsichtigte und unter-
stiitzto technische, roalistische, gewerbliche und kunstge- 
werbliche Unterriclitswosen zu geben.

Porsoiiallen.
Den Goheimen lSergraten Ziomann in Breslau, 

l ioot tger  in Halle a. S., Ban ni za in Clausthal, Loor- 
broks in Bonn und Starcko in Dortmund ist ais st.au- 
digen Stellvertretern der Berghauptleuto dor Rang der 
Oberregierungsrate yerliohen worden. *)

Der Berginspektor Lwowski  von dor Berginspoktion 
zu Dillenburg ist yom 1. Januar 1907 ab an die Berg- 
inspektion zu Dudwoiler bei Saarbrucken versetzt wordon.

Dor Bergassessor Than wird nach Boendigung der 
ihm auftragsweise ilbertiagonen Yortrotung des Rovier- 
beamten fiir das I5crgrovior Nord-Gleiwitz wieder dem 
Oberbergamte in Breslau ais Hilfsarboiter iiberwiesen.

Der bisher ais Lehrer an der Bergschule in Tarnowitz 
tatigo Bergassessor Piegza ist yom 1. Februar 1907 ab 
dem Iliittonamte in Friedriclislliltto zur Verwaliuug der 
Ilutteninspektorstelle iiberwiesen wordon.

Auf ein Jahr sind aus dem Staatsdiensto beurlaubt 
worden der Bergassessor Horton,  bislier boi dom Sfcein- 
kolilenbergwefko Heinitz bei Saarbriicken, zum Eintritto 
in dio Dionsto dor Firma Thyssen & Cio. in Miillieim 
(Ruhr) sowie der Bergassessor Fischer  (Bez. Claustlial) 
zur Obernahino der Gescliafto eines Hilfsbeamten der 
Ildrzogl. Braunschwcigischon Kammer, Direktiou der 
Borgwerke.

Dem Bergassessor Schmidt  (Bez. Dortmund), bisher 
beurlaubt, ist zur ondgiiltigen Ubórnahmo der technischen 
Oborleitung der bergbaulichen Untornehmungen der Familio 
Róchling dio erbeteno Entlassung duś dem Staatsdion,sto 
erteilt worden.

Der Bergassessor Dr. Wiese ist ais technischer Hilfs- 
arbeiter dem Oberbergamt zu Clausthal fiberwiesen wordon.

G e s t o r b e n :  
am 9. Dezember der Monfangeologo Konsul a. ]). Dr. 
Ca r l  O c b s o n i u s zu Marburg im fast yollondeten 
77. Lebensjahre.

M itteilung.
Der Yerein fur die bergbaulichen Interessen im 

Oberbergamtsbezirk Dortmund hat seinerzeit (vergl.
S. 1064 der Nr. 32 ds. Ztschr.) die Verhandl nngen 
der Strafkammer Dortmund vom 23. bis 26. Juli in 
dem Strafverfahren gegen den Betriebsfuhrer Luter der 
Zeche Borussia (Borussia-ProzeB) stenogi-apliisch auf
nehmen und drucken lassen. Zur Erlauterung und 
Yeryollśtandigung dieses Berichtes sind zwei Blatt 
Zeichnungen hergestellt worden, die Profil und 
GrundriS der V., YI. und VII. Sohle der Zeche, 
sowie die Situation des Fullorts und seiner Umgebung 
auf der V. Sohle wiedergeben. Soweit dor Vorrat 
reicht, konnen -yon der Drucksache sowohl ais auch 
yon den zugehorenden Zeichnungen noch Esemplare an 
die Beziehor unserer Zeitschrift kostenfrei abgegeben 
werden. Die Kedaktion.

+) Vcrgl. die Mitteilung unter Gesetzgebung u. Yerwaltung 
auf S. 1063 dsr. Nr.

Das Verzeicbnis der in dieser Nummer enthaltenen grSOeren Anzeigen befindet sich, grujipenweise geordnei, 
auf den Seiten 48 und 49 des Anzeigenteiles.


