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Bach-Register. 

Associationswesen. 
(Vereine, Gesellschaften, Bruderladen, Versammlungen, Feier

lichkeiten etc. betreffend.) 

Bruderladen, Besteuerung derselben, VIII, 61; X, 73; XX.IX, 231. 
Feierlichkeiten, bergmännlsrbe, Clansthaler Ernst-August-Stollen, 

XXXIII 263· XXXIV, 2ti8; XXXV, 2';:3; - Nagyag, Fran
zenau - Denk:Oal, XLVIII , 381; - Pfibram Procopifest, 
XXIX, 230. 

Versammlungen, berg- und hüttenmännische: in Joachimsthal, 
L 300· LI 401 · LII 40!1; - Leoben, XI, 81; XVIII, 138; 
:xXm,' lii; XXIV, l8ti; XXV, 193; -- Pilsen,. XIX, 145; 
XX, 153· XXI, 161; XXIII, liS; XXIV, ISö; - Deutscher 
Architecteu und Ingenieure, XXX, 233; XXXVI, 287; - des 
österr. Ingenieur-Vereins, IV, 29; V, 37; IX, 70; XI, Si; 
XVII, 133; XIX, 151 ; - der geolog. Reichsaustalt, I, 4; 
II, 14; VI, 46; Vlll, 61; IX, 86; XIII, 103; - Werner
Vereiu. XI, 68. 

Bergbau. 
(Allgemeines und Erzbergbau mit Ausschluss des Eisens und 

der Kohle.) 

Erzrnrkommen und Lagerstätten, Avanza, neuer Bergbau, XX.X, 
238; XXXI, 24.5; - Banat, Chromerze, Vill, 5\J; IX, 6i; -
Californien, XXXVI, 2S6; XX .• XVII, 2!JI; - Krakau, geolog. 
Verhältnisse XXXVIII, 303; - Kraubath, Chrorueisene rze, 
XXI, 1 66; _: l\lexieo, Bergbau, XIX, 148; XX, 154 ; XXV, 
Hli; - Petroleum-Quellen, neue, XLIX, 391; - Pn.ibram, 
Gangausrichtungen, XXVI, 205; - Schlaggenwald, Zinnerz
vorkommen, XV, 115. 

Gesteinsarbeit und Fördc1·ung. Bohrmeissel und Bohrturbine, XXVI, 
20 l, 202; - Gedinge, XVIII, 140; - Holztränkuug mit 
Kreosot, XXXVI, 2S8; - Pulversorten und Sprengmetho
den, II, Ui; XIV, !07; XVII, 133; XIX, 151; XXI, 165; 
XXXIX, 31 O; - Verespat11k, Durchschlag , XLIII, 342; -
Versuche beim preuss. Bergbau, XII, S!J. 

Bergrecht, Bergwirthschaft und Verwaltung. 
(Eiuschliesslich der Besteuerung und der Statistik des Bergbau es.) 

Berggesetzgebuug m1d Bergrechtslälle. Arbeiter-Orduung, XLI, 324; 
XLII, 334; - Entwurf preussischer, XXI, 166; - Frauk
reich, Reformbewegung, XLIV, 352; - ~'reischurf-Rechts
fnll, XIII, !li; - Freischurf und Tagmass, XXXI, 241; -
Reviere, XX VIII, 21 7; XXX, 235. 

Bergwcrksabgabcu. Bemessuug der, XIV, 105; XV, 1 Hl; - in 
Sachsen, XVII, l:l4; - Ertrag derselben in Preussen, III, 
23; - Uebersicht derselb~n in Oesterreich, XI, 82; XL, 318. 

Uergwlrthsrhaft. Bergbau und öffentliche~ Leben, I, 1 ; - Gang
bergbau als Privatunternehmung, VIII, 5i; IX, 65; - Me
tallhergbau und Reservatwälder, XXIII, 180; - Schutz, 
freiwilliger, des Handels, XXIX, 2:JO; - Zolltarif, über den
~elben, XIV, 105; XV, ll::l; XVI, 123; XVII, l29; XVIII, 
137; XIX, 149; XXI, 163. 

Eisenbahnwesen und Bergbau. Eisenbahnen, bergmännisch wiehtil!'e, 
III, 21; IV, 25; XIX, 151; XXVII, 2 L:i; XXX:V, 280; XXXIX, 
310; XLII, 3::JG; XLVIII, :H2; XLIV, :151; - Eisenbahn
Frachttarife, XXXVIII, 2!li; XLIII, 3:Ji; XLIX, 391. 

lllontanstatistlk. ßergwerksabgaben, XI, 82; XL, 31 S; - England, 
hergbaustatistisches, XXXII, :!55; - Falun, Kupfcrproduc
tion, XXIX, :!31; - Goldproduction der Welt, XII, 94; -
Preussen, Bergwerksbetrieb, X.11, 89; - Oesterreicb, Berg
werksbetrieb, XIV, 111. 

Verwaltung. Finanz - Ministerium, neue Gescbäftseinth eilung, 
XLVIII, 383; - l\Iurinsel, berggerichtlicher Sprengel der
selben, XXI, 165. 

Eisenwesen. 
Bessemcr-Process und dessen Produrte. Erster Stahl, II, 12; -

Einführung, III, 1 i; - Gutachten Hobeneggers über, XXXIV, 
265; XXXV, 273; XXXVI, 281; XXXVII, 289; - Kämt· 
ner'scbe Bessemerhütte Heft, XXIV, 192; XLI, 326; 
Schienen, XXXI, 248; - Verarbeiten des Stahls, XXVI, 208. 

Eisenprobe, volumetrische, IXL, 317. 
Borbofenprocess. Frischsehlacken - Anwendung in Frankreich, 

XXXIX, 306; - Gusseisen, hämmerbares, XXV, 198; - Qua
litätseisen-Erzeugung, XLIX, 388; L, 397; LI. 405; LII, 411. 

Stabeisen und Stahl. Dur<:hdringlicbkeit des Schmiedeisens, XII, 
94; - Gussstahl-Manipulation, VII, 51; - Rohmaterial dazu, 
XV, 117; XVI, 1:!6; - Schmelztiegel für, XXIV, 189; -
specielles über, XLIV, 347; XLV, 354; - Puddeln mit Dampf, 
XXVIII, 220; - mechanisches, XLIV, 346; - Stabeisen
manipulation, XXXII, ~49; XXXIII, 260; - Panzerplatten 
und Geschosse, XXXVII, 295. 

Vrnnlschtcs. Eisenausbau au Thürstöcken, XXXIV 1 270; -
Eisenindustrie-Bedrängnisse, XL VIII, 377; XLIX, 385; L, 
395; - Industrie-Krisis, VIII, 63; XLV, 35!; - Industriel
len-Verein, der, IV, 31. 

Hüttenwesen. 
(Mit Ausnahme des Eisenhüttenwesens.) 

Allgemclues. Aluminium, XLII, 331 ; - Barrcnguss, verbesser
ter IX, il · - Bleiglanz Re<luction doreh Weissblechab
fiilie, XLVI, :i67· - Gebläse, IV, 25; XI, 88; - Kohlen
siiure als Brennstoff, XLIII, 340; - Passivität der Metalle, 
XXXI, 24:3; - Verbrennungsprocess, XL VIII, 360; - Y er
zehrung des Roheisens in Feueranlagen, X, 74; - Zrnk
därupfe als Reductionsmittel, XXXIV, 2i0. 

Kupferhüttenwesen. Kupferfällen durch Eisenpulver, XLII, 336; 
- Parasiten des W1irkkupfen, XLV, 356. 

(luecksllber. Condensatiomapparat in Valalta, XLI, 322. 
Rascbette-Oleu. In Altenau, XXXI, 242; XLVI, 3ti4; LI, 403; 

- in l\Jühlbeim, XXIII, lb3; XXV, 199. 
Uraugelb. Production in Joachimsthal, X, 79. 

Kohlenbergbau. 
Kohlenrnrkommen. ßrasilianis<::he, XXVIII, 224; - böhmische 

und Zwickauer, XII, !J4; - Saargebieth, brennender Berg, 
XLIX, 390; - Untersteiermark bei Pristova, XLVI, 366. 

Kohlenll'erksbetrlcb. Erfahruugen beim, V, 35; VI, 44; - Brand
feld in Hrastnigg, VII, 54; - Pressmaschinen für Braun• 
kohle, XXV, 19!!; - Rettungsapparate, I, 4; - Respira
tionsapparat, XLII, 3:J3; - Sicherheitslampe, XXXIII, :158; -
Wolfsegg-Trnunthaler-Gesellschaft, I, 6; XVII, 135. 

Literatur. 
Bergll'erksbetrleb, österreichischer, (Statistik desselben), XIV, 111. 
Bericht über die Ostrauer Versuche, XXXI, 248. 
Berg- und Bütlenaltar, evani;elischer, LII, 415. 
Blsrholf, das Kupfer, L, 398. 
Biom, Pseudomorphosen, III, - V, 3!J. 
Roman, das Bessemern in Schweden, XXI, 168. 
Berget, Spiriferensandstein, der, V, :19. 
Jahrburb, berg- und hüttenmännisches, XXVII, 214. 
Jlclnskl, das mähr. schles. Steinkohlen-Revier, L, 3!J9. 
Junge, Sinus- und Cosinustafeln, XXXIII, 2ti3. 
Kalender, Berg- und Hütten-, L, 399. 
lierl Bruno, Handbuch der metallurgischen Hüttenkunde, I, 

- I, 6; XLI, 328. 
Klostermann, bergrechtliche Entschädigungen, XXXIII, 263. 
Kraus J. B., Montanhandbuch, XXI, 165; XXXIV, 270. 
Lipoid, Steinkohlen- und E~sensteinlag~r Böhm.ene, IX, 71. 
Marenzl, Graf, Fragmente über Geologie, XL, 320. 
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Pechar, Kohlenrevierskarte nebst Bahntarifen, XXX, 239. 
PlaU11cr (Richter), Hüttenkunde, II. Band, III, 23. 
Que11sledl, geologische Ausflüge, XIII, 104. 
Rüssler, technisches Hand- und Hilfsbuch, III, - V. 39. 
Schell, Unglücksfälle im Oberharz, XL, 320. 
Schllll11gs Grundriss der Naturgeschichte, Mineralogie, XXXIT, 

254. 
Schrauf, Bücher-Catalog des Hof-Mineralienkabiaets, XXXVIII, 

304. 
Vellh, Entschädigungspflicht zwischen Ji:isenbahnen und Berg-

hau, XXXIII, 263. 
Wenkenbach, Wörterbuch bergmännisches, XXXII, 254. 
Wl11kler, Gesteinslehre, XII, 94. 
Zellschr!Ct, preussische, für Berg- und Hüttenwesen , X , i!J ; 

XXXI, 248. 
- - für Bergrecht, XXVIII, 22:!. 

Maschinenwesen. 
(Aufbereitung und Bauwesen.) 

Dampfmasrbh1c11. Dampfkesselexplosionen, über, 1, 6; - Kes
"elstein, Verhinderung des, II, 16; - Speisung der Kessel 
mit Grubenwässern, XXV, l!l!J; - Dampfmaschineu-Stati
Htik, XXXVII, 294; - Luftmaschine von Belou, XLVII, 3i3. 

Fürdcru11gsmaschl11e11. Faugvorrichtung, neue, XXI, 166; - Scha
len-Förderung iu Schemnitz, XIV, 111. 

Nasse Aulberell1111g. Siebpochsatz in Aranyiclka, V, :14; - Sieb
scala Rittingers, XLV, 35!1; - - Stoasheril, continuirlicher, 
XXI, lli(). 

Vermls4~htes. Durchschlags-Ermittlung durch einen starken Mag
net, XLVI, 361; XLVII, 370; XLVIII, :i7S; - Mass und 
Gewicht, XXXIX, :105; XL, 313; XLI, 321; XLIV, 351. 

Personalnachrichten. 
A11szelchn1111gc11 und Ehre11gabe11 an: v. Dechen, I, (); XXI, 1()7; 

- Hingenau, LII, 4 J(); - Korzinek, XXXIV, 2i2; - Kraus 
J. B., XXX, 240; - Nöggerath, XXXIV, 276; - v. Rit
tinger, XLVI, :l6i; - v. Scheuchonstuel, XL, 316; - Swo
boda, XXXIV, 272; - v. Tunner, XXIII, 184; XXXIV, 2i2. 

Todesfälle. Ferro, P. v., III, 23; - Görgey, G. v., XX, 158; 
XXIII, 262; - Heinrich A., XVI, 128; - Hohenegger L., 
XXXV, 280; XXXVII, 292; - Huszar M., III, 22; - Hoch-
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eder, XIV, 109; - Karg!. Bergrath, VI, 47; - Kurzendorfer 
A., III, 22; - Laserer Leopold, LII, 416; - Mayer C. v., 
VI, 47; - Mischler P., XXXII, 255; - Planer, Bergrath, 
III, 22; - Rose Heinr., VI, 47; - Sperr J., III, 22; -
Spiess Pet., L, 399; - Tantscher, pr. Oberbergrath, J, 6 ; 
- Zanko, Bergrath, III, 23; - Zipser, Prof., XI, 88. 

Vermischtes. v. Scheuchenstuel, Ruhestand, XXIII, 184; - Schei
degruss und Nachruf, XXVUI, 223; XXIX, 226; - Schmidt 
Gust., Berufung nach Prng, XIX, 152. 

Salinen. 
Sall11e11bctrleb iru J. 1863, XXIX, 226; - Salinen, neue Stim

men über, XXXVIII, 301; XXXIX, 308; - Salzfrage, noch 
einmal, II, 9; - Sa!Emonopol, über das, XXXII, 252; XXXIII, 
257; - Salzpreis, mittlerer, XLIV, 346; - Salzsteuern ver
schiedener Länder, XLII, 330; - Stassfurt, Salzlager, X, 
76; - Kalisalze, XLI, :121. 

Unterrichtswesen. 
Ausbllduug, berg- und hüttenmännische, XLII, 329; XLVII, 36!J; 

- Bergakademie, l<'reiberger, Jubelfeier, XXXV, 280; -
Bergakademischer Lehrplan für berghauptmannschaftliche 
Aspiranten, V, 33; - Frequenz in Schemuitz , Bergschule 
Nagyag, V, 3!J; VI, 47; VII, 55; - preussische, XXVI, 207; 
XXVII, 211 ; - Schmöllnitzer, I, 6; - Windsehachter, 
XLIX, 3!Jl. 
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Der :Bergbau und das öffentliche Leben. 
(Statt einer Neujahrsbetrachtung.) 

• 
Eine äusserst schwierige und obendrein nicht sehr 

dankbarP Aufgabe erwuchs dieser ZPitschrift aus den Be
ziehungen des öffentlichen constitutioneJIPn Staatslebens 
zum - Bergwesen, insbesondere zu jenem Theile des
selben, welcher in die Kategorie des Staatsbergbaues und 
seines Zugehörs gerechnet werden muss. Während der Pri
vatberghau eben nur in einzelnen Fällen, z. B. in Steuerfra
gen, Zollgesetzen u. dgl. in unmittelbare, freilich oft sehr fol
genreiche Berührung mit den neuen legislativen und reprä
sentativen Staatskörperschaften geräth, muss dPr Staatsberg
bau und das (doch auch montanistische) Salzmonopol all
j!i hrl ich ein finanzielles Staatsexamen vor zwei ßudget-Com
missionen und vor zwei Häusern des Reichsrathes beste
hen, wobei der nachtheilige Einfluss des Umstandes sehr 
hervortritt, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Prü· 
fungscommissäre - von der Sache, die geprüft werden soll, 
wenig oder dorh ziemlich unklare Fachkenntniss besitzt! 
Das Gute dabei ist noch, dass bis nun die Meisten die
sen Uebelstand auch eingesehen haben und den fachkun
digen CollPgen doch etwas mehr Gewicht beilegten, als 
der Kritik von Rednern, drren Laienschaft im l\Iontanfachn 
selbst der weite Mantel einer hochwallenden Rhetorik nicht 
zu verbergen vermochre. 

Die jährlich wiederkehrenden Debatten über das Berg· 
Wesen in unserem Reichsrathe können aber von so wesent
lichem Einflusse auf die Stellung desselben im Staate, auf 
<iie innere Entwicklung, auf Rentabilität und selbst auf 
technische Fortschritte desselben werden, dass einem Cen· 
tralorgane für die Fachinteressen des Bergwesens in Oester
reich nicht gestattet wäre, über solche Verhandlungen still
schweigend hinwegzugleiten, und es lediglich den fachunkun
digen Tagesblättern zu überlassen, was davon und in wel· 
ehern Lichte es den für Bergwesen sich interessirenden 
Kreisen dPr Bevölkerung mitgetheilt werde. 

Nicht die Masse des schwer zu bewältigenden Stoffes, 
nicht diP Furcht vor Empfindlichkeiten. welche durch eine 
kritische Besprechung dieser Angelegenheiten hervorge
rufen werden können, darf une abhalten, u1:sere journali· 

stisehe Pflicht zu erfüllen. Zum Glücke sind die Götter des 
Reichsrathsolympes für den Hauch öffentlicher Besprechung 
minder empfindlich, als manche Halbgötter in Wäldern und 
Bergen, deren oreadisch-dryadische Würde 11elbst durch 
wohlgemeinte Besprechung unabsichtlich gekränkt werden 
kann. Doch Scherz bei Seite! Die Angelegenheit ist sehr 
ernsthaft, denn es handelt sich um nichts weniger, als um 
die ganze Zukunft der österreichischen Montnnindustrie, 
welche unmöglich gedeihen und fortschreiten kann, wenn 
Jahr für Jahr ein parlamentRr)sches Todtengericht über 
sie gehalten, und dabei Wahres und Irriges in schwer trenn
barer Vermengung dem Staats- sowie dem Privatbergbau 
zum Vorwurfe gemacht und die öffentliche Meinung durrh 
fortgesetzte Angriffe aus den höchsten Regionen unseres 
Sta11tswcsens immer mehr und mehr g,e gen unser Berufs 
fach eingenommen wird. Es ist diese· periodische, in un
zähligen Tagesblättern •beliebig nud oft mit W Pglassung 
der günstigeren Theile solcher Debatten verbreitete An
feindun!!' der Montanindustrie nm so schädlicher, weil bei 
aller Unbckanntschaft mit drm Fache, welche im Publikum, 
sowie unter den Angreifern vorherrschen mag, doch die An
sicht durchschlägt, dass Manches faul sein müsse in einem 
Berufszweige, der immer wieder nverurtheiltu wird, und 
weil auch ein ehrlicher Bergmann zugeben muss, dass wirklich 
nicht Alles tadellos, dass unser Bergwesen hie und da reform
bedürftig sei und ernstlich bemiiht sein müsse, <lern der Nach
barstaaten, welche uns überflügelt haben, nachzustreben. 

Das Uebertriehene, Ungerechte und Unbillige in den 
gegen unser Fach geschleuderten Angriffen abzuwehrPn 
und dabei dennoch die wirk liehen Mängel auzuerkennen 
und die Schritte zu besprechen, welche zu deren Beseitigung 
schon geschehen und noch ferner zu machen SPin werden, 
fordert viele Mühe und Selbstverleugnung, und ist ein höchst 
undankbares Geschäft - weil sowohl rlie Angreifer als 
die Angegriffenen bei einer objectiven und wahrheitsge· 
treuen BPsprechung der l\Iontanzustäude unbefriedigt blei
ben. Jede Bescbulrligung ohne Unterschied zurückzuwei
sen und den widriiren Eindruck des Tadels durch unbedingte 
Selbstberäucherung verwischrn zu wollen, wäre die unge
schickteste Taktik; denn da wirklich Manches nicht absolut 
lobenswerth in unseren Zuständen ist, würde ein blindes 



Ableugnen und 8elbstloben nur den Gegern Anlas~ geben, 
für einzelne ihrer Beschuldigungen den „ Beweis au 
tretenu, und gelingt es ihnen nur in einem Falle.' ei · 
ungeschickt lobenden Vertheidigung eine Unwahrheit na 
zuweisen, dann ist deren ganze Wirkung verloren - denn 
semel deprehensus, centies reus aestimatur .' 

Wahrheitsgetreue Aufklärungen einerseits und un
unterbrochenes ~treben nach Fortschritt andererseits sind 
die einzigen Waffen, mit denen dieser Kampf um Ehr. e 
und Existenz erfolgreich gekämpft werden kann. Nur die 
Wahrheit - nicht die Beschönigung und Bemäntelung 
- siegt zuletzt gegen den Irrthnm, und nur wer 
ununter brachen fortschreitet, kann unbeschadet seiner Ehre 
Unvollkommenheiten zugestehen, weil er, im Fortschritt 
begriffen, nicht als deren Opfer, sondern als ihr Besieger 
auftritt. 

Diese Art von Kampf hat sieb mir wenigstens in viel
fachn Erfahrung bewährt; mag Tadel und Angriff auch 
w:: uchm:.: kränken - so regt er doch zunächst an , eine 
Selbstprüfung vorzunehmen, und was an dem Tadel .. etwa 
doch Wahres sein könne, aufzusuchen und durch weiteren 
Fortschritt zu überwinden. Manche fruchtbare Lehre dankt 
me.n Gegnern und Tadlern; von Schmeichlern und unbe
dingten Lobhudlern hat man niemals Nutzen verspürt, 
wenn uuch achtungsvolle Anerkennung im Einzelnen jeden 
Strebsameu ermuntert und kräftigt. Diese Erfahrungen 
scheinen auch bei einem ganzen Berufszweige anwendbar, 
und es wurde in diesen Blättern und ausserhalb derselben 
mit Wort und Schrift der Standpunkt festgehalten, Unwah
res zu widerlegen, Wahres zuzugestehen und allenfalls ent
schuldigcn d zu erklären, weiteren Fortschritt ununterbro
chen zu verfechten, und jener Indolenz und Selbstgenüg
samkeit entscbiedeu entgegen zu treten, welche weit ärgere 
Feinde unseres Faches sind, als die parlamentarischen Kri
tiker und ihre journalistischen Nachbete!"! 

Eine nicht zu übersehende Ursache von mancheu über 
unser Fach gefällten schiefen Urtheilen ist aber die n Scheu 
vor der Oeffentlichkeit,u welche unser Fach noch immer in 
zu hohem Masse bewahrt hat, jene Scheu, wegen welcher 
es so lange verschmäht hat, aus der Teufe auf die Arena 
des Tageskampfes emporzusteigen, bis jetzt, wo Alles sich 
im Lichte öffentlicher Discussion umhertummelt, der des 
Lichtes ungewohnte Bergbau gleich dem Uhu auf de1· 
Vogelstange grosse Augen macht und die F~dern sträubt, 
wenn die andern luftigeren Vögel spottend um ihn herumflat
tern und hie und da ein kecker Geselle nach ihm zu hacken 
wugt! Was nützt es ihm, dass er der Vogel d_er 
Mine rv a ist,+.') - er ist des Lichtrs ungewohnt, das. ihn 
plötzlich umgibt, und der :1-ärm der m1b~ruf~nen Femd_e 
betäubt ihn!! Gewöhnen wu uns also ans Licht und zei
gen wir dann, dass wir wirklich Vögel der Minerva 
s i n d, für W i s s e n s c h a ft und K de g gerüstet und 
die Träger des Fortschritts und der Wehrkraft 
der Völker! 

In dieser Aufgabe bitten wir alle unsere geehrten 
Fachgenossen um kräftige Unterstützung - auch im be-
gonnnen Jahre! 0. H. 

*J Als solchen hat ihn der Künstler J. ~aesar a~ch .. auf 
der bekannten Mobs-Medaille über dem zw1scheu .Schlagei 
und Eisenu aufgeschlagenen Buche recht sinnig angebracht. 

2 

Die Zink-Extractions-Versuche auf der k. k. 
Silberhütte zu Pribram *)-

Ein 1 e i tun g. 

Die Mängel, mit welchen die auf der Silberhütte zu 
Pribram betriebene ordinäre Bleiarbeit zu Folge der Na
tur der zu verschmelzenden Geschicke behaftet ist, haben 
wiederholt zu Versuchen veranlasst, diese Sehmelzuiethode 
durch eine andere Zugutebringung der dortigen Gefälle zu 
verdrängen. 

Die Beschaffenheit der auf der Pfibramer Silberhütte 
zm· Verarbeitung gelangenden Geschicke ist aus der nach
folgenden Analyse einer Durchschnittsprobe der gesamm
ten Erzanlieferung vom Jahre 185i ersichtlich. Ea enthal
ten 100 Gewichtstheile 
Schwefelblei 
Schwefelzink . 
Schwefelantiruon 
Schwefi>lsilber . 
Kupfer . 
Eisenbisulfur„t 
Kohlensaures Eisenoxydul 
Quarz und chemisch gebundene Kieselerde 
Thonerde (mit etwas Mangan) 
Kohlensauren Kalk 

4i·oi Percent 
14"71 „ 

1 ·68 „ 
0·31 " 

Spur 
2·10 „ 

10·62 „ 
1 i·05 \1 

iViO 
1 75 n 

9~d:l9 Percent 
Die versuchsweise eingeführte Niederschlagsarbeit 

fo1·dert wo möglich zinkfreic Gefälle, wogPgen die versuchs 
weise eingeführte nordamerikanische Bleisaigerarheit nicl.1t 
nur möglichst zinkfreie, sondern auch quarz- und thonfre1e 
Geschicke erheischt. Dirsen beiden Schmelzmanipulationen 
konnten (iaher nur die bleireichsten Gefälle zur Aufarbei
tung zugewiesen werden, wogegen die bleiärmeren, zink
und quarzreicheren Geschicke, so wie früher, nur durch die 
ordinäre Bleiarbeit zu Gute gebracht werden konnten. Ue
berdiess ist durch die in den Jahren 185 i und 1858 mit 
7i088 Centner Gefällen abgeführten comparativeu Schmelz
versuche dargethan worden , dass es ökonomisch vortheil
hafter ist, statt die bleireichen Gefälle dun·h die nord
amerikanische Saigerarbcit, die bleiarmen durch die ordinäre 
Bleiarbeit aufzubringen. 

Die vorstehenden Thatsachen, sowie auch die bei VH
hüttung quarz1·eicher, jedoch blendefreier Bleierze von 
Mies gemachte Erfahrung, dass die Niederschlagsarbeit 
auch schon bei 600~ Blei haltenden blendefreicn Geschicken 
mit sehr gutem Erfilg ausführbar ist, veranlassten die Id<>e 
der Umänderung der auf der Silberhütte zu Pi·ibram 
bisher üblichen Verhüttungsmethode nach dem nachfolgend 
angeführten Programme: 

Nachdem es erwiesen ist, dass der bed· utende Blende
gehalt der Pfibramer Hauptwerksgeschicke die Hauptur
sache der beim Verschmelzer! sich ergebenden bedeuten
den Blei- und Silberabgänge ist, daher ein Unschli dlich
machen der Blende von grossem Belange wäre, so wurde zur 
E1Teichung dieses Zweckes nachstehendes Programm für 
die Aufarbeitung der Pribramer Hauptwerksgefälle ent· 
worfen. 

1. Trennung des silberhältigen Bleiglanzes von den 
silberhältigen Blenden wo möglich schon bei deren Gewin-

*) Aus den lithographirten ämtlichen Mittheiluugen ii!Jer 
die Extractionsversuchc anf den ärarischen Werken. 



nung am Berge, theils durch Handscheidung, insbesondere 
aber durch die Siebsetzarbeit, und endlich insoferne es 
ohne abnorme Verluste ausführbar wäre, auch durch die 
nasse Aufbel'eitung; und wenn alle dieee Mittel nicht zum 
Ziele führen sollten, nach der am Schlusse angegebenen 
Methode der zur Hütte gelieferten Gefälle daselbst. 

2. Verarbeitung der silberhältigen Bleiglanze je nach 
deren Beschaffenheit, entweder durch die Saigerarbeit und 
durch den Niederschlag, oder ausschliesslich durch die Nie
derschlagsarbeit. 

3. Rösten der silberhältigen, zu Mehl zerkleinerten 
Blenden in Flammöfen bei möglichst niedriger Temperatur, 
um möglichst viel schwefelsaures Zinkoxyd und nur wenig 
Zinkoxyd zn erhalten. 

4. Extraction des gebildeten schwefelsauren Zink
oxydes mitttelst \Vassel' und des Zinkoxydes, dann des ba
sisch-schwefelsauren Zinkoxydes mittelst verdünnter Schwe
felsäure (Kamwel'-:::iäure ), wobei selbstverständlich auch 
der bei der Röstung gebildete Eisenvitriol in die Lösung 
gelangt, dagegen Silber, Blei, Schwerspath und Kieselerde
ungelöst zurückbleiben, und das allenfalls als Silbervitriol 
in die Lösung gelangende Silber durch Zink gefällt und 
gesammelt wel'den kann. 

;,. Der sub 4 zurückbleibende silber- und bleihältige 
Rückstand wird der Verschmelzung sub 2 zugewiesen. 

6. Die sub 4 gewonnenen silb<·rfreien Laugen wer
den auf Vitriolstein verarbeitet. 

i. Der sub 6 gewonnene Vitriolstein wird zur Erzeu
gung von Vitriol benützt. 

S. Der Rückstand von der Vitriol-Erzeugung sub i 
dient zur Zinkgewinnung. 

\:}. Der an Eisenoxyd und Oxydul reiche Rückstand 
von der Zinkgewinnung sub S dient als basischer Zuschlag 
für die Verschwelzung sub 2; endlich 

1 O. die schweflige Säure, welche sich beim Rösten 
der silberhältigen Blenden, sowie auch beim Rösten der 
Leche von der Niederschlagarbeit entwickelt, wird zur Er
zeugung tier Schwefelsäure nach der Art und \V eise, wie 
solches in den Fabriken, welche englische Schwefelsäure 
erzeugen, üblich ist, benützt, um eine genügende Menge 
Schwefelsäure für die Extraction selbst zu erhalten. 

Durch die in den Aufbereitungsanstalten zu Pi'ibram 
abgeführten Versuche wurde die l\löglichkeit nachgewie
sen, c..lem Programmspunkte 1 bezüglich der sorgfältigen 
Trennung der Blenden von dem Bleiglanze mit einem vel'
hältnissmässig geringen Kostenaufwande zu entsprechen. 

Die Richtigkeit und Ausführbarkeit der Programms
p unkte 3 und 4 bezüglich der oxydirendeu Röstung der 
blendigen Geschicke und der Extraction des neutralen 
sc hwefelsauren Zinkoxydes und basisch schwefelsauren 
Zinkoxydes mit verdünnter Schwefelsäure wnrde durch die 
im Hüttenlaboratorium im Kleinen abgeführten Versuche 
bestätiget. 

E :s: t r a c t i o n s versuch c im K 1 einen. 

Zur V 01·nahme dieser Versuche wurde von den der 
onlinären Bleiarbeit zugewiesenen Gefällen eine Durch
schnittsprobe gewi:hlt. Laut analytischer Bestimmung be
trug der Zinkgehalt dieser rohen Gefälle 24·8 °;0 ; diesem 
entspricht eiu Blendegehalt von 36°/0 • Der Eisengehalt 
betrug 14'33% in allen seinen Verbindungen. Diese bei
den Bestandtheile konnten nach erfolgter guter Verröstung 
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zum Theil mit Wasser, vollständig aber mit verdünnter 
Schwefelsäure extrahirt werden. 

Zur Vornahme der Röstung wurden von den obigen 
Geschicken 10 Probircentner eingewogen und auf einer 
runden Röstscheibe in der Muffel 3 bis 4 Stunden gerö
stet, die Temperatur jedoch bei hinreichendem Luftzutritt 
und beständigen Umkrählen des Rostgutes möglichst nied
rig gehalten. Unvollständig geröstete Posten hatten stets 
eine graue Farbe, wegen des Vorhandenseins noch roher 
Bleiglanz- und Blendetheilchen; stark geröstete Posten 
hingegen waren dunkelgelb, während gut geröstete Posten 
leicht graugelbe ~'arbe annahmen, locker und porös waren. 

Bei stark gerösteten Posten betrug der Gewichtsab
gang bis 8 Ofo, der Silberverlust bis 6 % und der Bleiab
gang gleichfalls bis 6%; eine vollkommen ganz geröstete 
Post hatte einen Gewichtsabgang von nur 5·4 OJo, einen 
Silberverlust von 2·5 °;0 und einen Bleiverlust von 3 °/0 
erlitten. 

Die Auslaugung mit heissem Wasser ergab bei 6 ver
schiedenen Posten nachstehende Resultate: 

Post 1 

" 
11 

„ 

2 
3 
4 

fj 

Röstungsabgang 
8% 

7·70% 
i·25% 
i·--% 
6·40% 
5·40% 

Abgang 
beim Laugen mit Wasser 

1 ·93°Jo 
2·70% 
3·80% 
5·00% 
i·OO°lo 

11 ·iO°lo 
Die Post 6 hat alle Anzeichen einer guten Venöstung, 

alle übrigen Posten waren bei zu hoher Tempe1·atur verröstet 
worden. Bei der Auslaugung mit \Vasser ging schwefelsau
res Zinkoxyd und nur wenig Thonerde, ab er k e i n Si 1-
b er und B 1 e i in clie Lösung. 

Ueber die Extraction mit verdünnter Schwefelsäure wur
den mehrere Versuche mit nachstehenden Resultaten ab
geführt. 

Erster Vel'such. Die mit Wasser bereits ausgelaugte 
Post 5, welche beim Rösten 6·4% und beim Auslaugen 
mit \Vas~er 70;0 , also zusammen 13·4°/0 an Gewicht ver
loren hatte, wurde mit verdünnter Schwefelsäure, welche 
in 100 Theilen Wasser ;j Theile conceritrirtcr Schwefel
säure enthielt, exbahirt. 

Die Extraction wurde in der Kochhitze.vol'genommeu 
und so lange fortgesetzt, als noch Zink in die Lösung giq;. 
Sobald die Lösung keine Reaction vou Zink mehr gab, 
wurde die Laugung unterbrachen, obwohl sich noch Eisen
oxyd und Thonerde auflösten. 

Der Gewichtsabgang nach dieser Laugung betrug 
32·6% und der gesammte Abgang bei der Rüstung und 
der Auslaugung mit Schwefelsäure und Wtisser zusammen 
45•6%. 

Zweiter Versuch. Nachdem die Extraetion mit 5%ti
geT Schwefelsäure so gut ging, so wurde von derselben 
Röstpost Nr. 5 eine zweite Partie, jedoch ohne vorausge
gangene Auslaugung mit heissem Wasser gleich mit ver
dünnter Schwefelsäure, welche in 100 Theilen Wasser nur 
2 1/ry Theile Schwefelsäure erhielt, extrahirt, jedoch nur so 
la~ge, als sich noch Zink auflöste. Der Abgang betrug 
38·9°/

0 
und mit dem Röstungsabgange von 6·4°/0 zusam

men 45•3%; also beinahe gleich mit Resultate des ersten 
Versuches·. 

Bei diesen beiden Extractionsversuchen mit verdünn-



ter Schwefelsäure ging das Zink, dann das Eisen, die Thon
erde und etwas Cadmium, aber kein Silber noch Blei in 
die Lösung. 

Der Silber- und Bleihalt der ausgelaugten Post nahm 
im Verhältnisse ihres Gewichsabganges zu, die rohe Post 
hieltin 100Pf.an Silber(J·149Münzpf. u. an Blei 14 Pf„ 
dieselbe nach der Röstung und nach der Auslaugung 
in 93·6 Pf. an Silber 0· 142 Münzpf. und an Blei 131/4 Pf. 
n54·7 n 11 n 0·142 n n n n 13 1/ 4 n 

Bei der Röstung fand dennoch ein Abgang von 4·4% 
Silber und 5·3% Blei statt; durch die Auslaugung jedoch 
wurde der Metallinhalt in dem Rückstande ohne einen Sil
ber- oder Bleiverlust concentrirt. 

Dritter Versuch. Bei dem Versuch mit einer gleichen 
Partie von derselben Röstpost wurde die Extraction mit 
2·!'i·procf'ntiger Schwefelsäure so 111.nge fortgesetzt, al~ sich 
noch Eisenoxyd und Thonerde auflösten. Der Abgang hie
bei betrug 54 1 % und es blieben mit Berücksichtigung 
des Abganges bei der Röstuug von 6•4% im Rückstande 
39·50/0 des Gesammtgewichtes der rohen Erzpost. Es fand 
bei diesem Versuche zwar eiu geringer Silberabgang bei 
eer Auslauguug statt, welcher aber weniger der Extraction 
als andereu zufälligen Umständen zuzuschreiben sein dürfte. 

Auf Grund dieser im Kleinen erzielten Versuchsre
sultate wurde auf der Silberhütte zu Phbram eine Extrac· 
tion in ziemlicher Ausdehnung und mit bedeutenden Kosten 
eingerichtet und zur Abführung dieser Extractionsversuche 
im Grossen geschritten. 

D i e E x t r a c t i o n i m G r o s s c 11. D a s Zerkleinern 
der Erze. 

Die zur Hütte gelieferten beiläufig Erbsengrösse ha· 
benden Erzgraupen wurden behufs der vorzunehmenden 
Verröstuug mittelst der hierzu aufgestellten drei Mühlen 
verkleinert. Von diesen drei Mühlen waren immer nur je 
zwei illl Umgange, indem die als Motor dienende 6 pferde
kr!iftige Dampfmaschine nicht mehr zu leisten vermochte. 
Die Mühlsteine wurden aus grobkörniger Grauwacke unweit 
der Hütte erzeugt. 

Das Mahlgut passirte einen Röttcr aus zwei rnessin· 
gcnen Siebblättem, wovon das obere 225, das untere 1250 
Maschen auf den Quadratzoll hatte. In 24 Stunden konnten 
im Durchschnitte 10 Ctr. Mehl erzeugt werden. 
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Im Ganzen wurden auf diesen Mühlen 3285 Ctr. 86 
Pfd. bleiarmc bleurligc Erze und 221 Ctr. 86 Pfd. reine 
Blenden vcrmahlen, Die gcsalllmten Mahlkosten beziffern 
sich bei ersteren auf 3üß3 fl. 91 5/ 10 kr„ bei letzteren 
193 fl. 72 kr. ; es entfallen daher auf einen Ctr. Erze 1 ,fl. 
11 5/ 10 kr. uhd auf einen Ctr. Blenden 87 kr„ wobei 78 5/ 10 
kr., beziehuugsweisc 55''/u1 kr. allein den Betrieb der 
Dampfmaschine treffen. Der Mehlabgang durch V crstaubung 
und sonstige V crzettclung betrug 1·1 °/0 • 

Obschon der Calo bei dieser Zerkleinerung mittelst 
Mühlen nicht gross ist, so sind dagegen die Mahlkostcn 
sehr hoch im Vergleiche zu den Kosten der nassen V er· 
stampfung, bei welcher letzteren Zerkleincrungsart übri
gens noch das lästige Stauben gänzlich vermieden wird. 

Das Probnehmen. Die Anlieferung JerErzezur 
Hütte geschieht zum grössten Theile in Graupenform. 
Mehrere Erzposten wurden verrnchswcise sowohl vor als 
auch uach dem Mahlen gewogen und probirt. Diese ver
gleichenden Untersuchungen haben nachgewiesen, dass 

die Probhälte der Erze in Graupenform stets höher aus
fielen als jene der Mehle und dass daher die Hütte bei 
der Einlösung der Erzgraupen durchschnittlich um 6·343% 
des Silberhaltes uud um O. 939 des Bleihaltes verkürzt wird. 

D i e R ö s tu n g der gemahlenen bL ·ndigen Erze wurde 
in einem Doppel-Mufl:elröstofen vorgenommen, bei welchem 
die Sohle des oberen Herdes aber aus feuerfesten Ziegeln 
hergestellt war. Die anfänglich auch als Sohle des unte
ren Herdes angewendeten 1 1/ 4 Zoll starken gusseiserneu 
Platten· haben sich bereits in den ersten 4 Stunden des 
Gebrauches geworfen; später versuchsweise angeweudete 
2 Zoll starke Thonplatteu haben sich wegen des häufigen 
Spriugeus und der wiederholt nothwendig geworde11e11 Re
paraturen auch nicht bewährt. 

Der Eiusatz für eine Röstcharge betrug 6 bis 8 Ctr. 
Ermehle, welche dann eine 2" hohe Lage auf der Herd· 
sohle bildeten; die Röstdauer für eine Post. betrug () 
bis 8 Stunden.; auf jedem der beiden Herde fand das 
Trocknen und ein theilweises Abschwtfeln, auf dem uu
teren Herde das eigentliche Rösten statt. 

Die beim Rösten der blenrligen Er,..mehle in dem 
erwähnten Doppe1muffelofe11 gemachten B"obachtungcn 
lassen sieh in Nachfolgeudem zusammenfasseu. 

1. Die angeordnete Temperatur durfte schwache, Roth· 
glühhitze nidit überschreiten, weil sonst die Silberverluste 
bedeutend stiegen, 

Beim Rösten von Geschicken mit einem bedeutenden 
Gehalte n Spatheisenstein hat sich ein erheblicher Gewichtb· 
abgang ergeben, welcher durch den Verlust der Kohlensäure 
beim Rösten und dur.ch die Zerlegung des anfänglich ge
bildeten Eisenvitriols in Oxyde und bnsiRche Salze erkliirt 
wird. 

2. Bildeten sich beim Rösten bei höherer Temperatur 
wenig neutrale und viel basische schwefolsaure Zinksalze 
beim Laugen durch Hinzugabc von 8chwefelsäurc in neu· 
trale umzuwandeln ging ungemein langsam und unvollstän
dig vor sich. 

3. Die Ucberführung der in den Erzen 1·nthaltenen 
Zinkblenden in schwefelsaure Salze überhaupt gel11ng durch 
die Röstung im Grossen niemals vollständig; denn in den 
gerösteten PoHten konnte man selbst nach wiederholtem 
Mahlen und nochmaligem Rösten noch immer Blende und 
Bleiglanztheilcben wahrnehmen. 

Um die Bildung der schwcfelsn.urcu Zinksalze noch 
mehr zu begünstigen, wurden im Laboratorium Blenden mit 
Zutheilung VOil 40 bis 80°/(1 Eisenvitriol geröstet. Der Eiscu· 
vitriol wurde entweder gleich in die rohe Post eingerührt 
oder derselbe wurde bei anderen Posten erst nach 4 Stun
den Röstzeit eingetragen und dann die Post noch durch 
2 Stunilcn weiter geröstet Hierdurch wurde zwar die Lang
zeit bedeutend herabgeminrlert, jedoch konnten im Ganzen 
nur unbedeutend mehr schwefclsaure Salze durch Auslau· 
gung entfernt werd1•n, 

4. Geben die Röstöfen mit doppelter Muffel noch die 
vollständigsten Resultate; das Röstgut geht während der 
ganzen Röstzeit nicht zusammen, und es ist die Erzielung 
einr.r gleichförmigen Temperatur auf nllen Punkten des Her
des möglich, wcssh11lb sich die Ocfeu zur Verröstting blei
reicher Geschicke vorzüglich anwendbar erwiesen, zugleich 
ist das schlechteste ßrcnnmu.terial dabei verwendbar, weil 
keine lange Flamme erforderlich ist. Ein weiterer Vortheil 
ist es, dass bei den Muffelröstöfen weniger der Fleiss und 



die Geschicklichkeit des Arbeiters auf das Gelingen der 
Röstung einen Einfluss übt, als bei anderen Röstöfer., die 
Arbeit selbst bedeutend leichter ist, und mithin dabei auch 
schwächere Arbeite r verwendet werden können. 

Im Durchschnitte kostete die Röstung eines Ctr. blen
diger Erzurnhle 40 kr. uud eines Centners Blenden 98 kr. 

(Schluss folgt.) 

U eber Rettungsapparate bei schlagenden 
Wettern. 

Von Dr. A. W. Richardson. 

(Vortrag, gehalten in der Versammlung der British Association 
for the Advancemcnt of Scieoce.) 

Bei Gelegenheit vou Versuchen, welche ich über den 
narkotischen Einfluss verschiedener giftiger Dämpfe austeile, 
ging mir die Idee bei, dass es möglich sein müsse, eine 
Maske zu construiren, welche der in einer mit Kohlenwas
serstolfgas geschwängerten Atmosphäre arbeitende Berg
mann zum Schutz gegen den schädlichen Einfluss dieser 
Gase tragen könnte, eben so wie er jetzt sich der Sicher
heitslampe bedient. 

Meine Versuche ·„ urdcu nach drei verschiedenen Be
ziehungen angPstellt, nämlich zur Auffindung einer Maske, 
welche erstens dem Träger im Falle der Noth Sauerstoff 
zuführt, oder zweitens einer solchen, welche den gewöhn
licbeu Sauerstoffgehalt der Luft geeigneter macht, Vergif
tungen vorzubeugen, oder drittens einer Maske, welche das 
giftige Gas von der Luft scheidet. 

Bezüglich des ersten Punktes habe ich zu bemerken, 
dass bis jetzt keine Substanz bekannt ist, welche so reich 
an Hauerstoff ist, dass sie bei der Temperatur des Athcms 
genug davon ausgibt, um daraus eine tragbare und ihren 
Zweck erfüllende Maske anfertigen zu können. 

Die zweite Methode verspricht bessere Resultate und 
würde auf eine Maskenconstmction mit einein Doppelven
tile nach Art der Chloroform Einathmungsapparate führen, 
bei welcher die Luft vor ihrem Eintritte in die Lungen 
über organisirende Substanzen zu streichen genöthigt wäre, 
um den Sauerstoff activer zu machen und die gefährlichen 
Gase einigcrmassen zu zersetzen. 

Bis jetzt habe ich als die zweckmässigste Substanz 
zur Erzielung dieses Zweckes das Jod erkannt und di cses 
kann sehr gut zur Anfertigung einer solchen Maske mit 
Doppelventil angewendet werden. Wenn man nämlich 
unter dem Lufteinlassventil ei11 kleines Büchschen mit 
durchbohrten Pfatten befestigt und darin Jod ausbreitet, 
so erhält man eine beliebig zu öffnende Luftkammer, deren 
Inhalt auf Monate und sogar Jahre hinaus eingP.richtct 
werden kann. Ich habe eine solche Maske angefertigt und 
damit mehrere Versuche angestellt, welche mir bewiesen, 
dass das Leben kleiner Thicre um :l Minuten über die 
Zeit hinaus verlängert werden konnte, in welcher sie ohne 
diesen Jodbchältcr in dem Gase gestorben sein würden, 
Uebrigens halte ich dieses Ergebniss nicht für wichtig ge
nug, um einen besonderen Wel'th darauf zu legen, wenn 
es auch keinem Zweifel unterliegen kann, dass mancher 
Mensch sich zu retten im Stande sein würde, sclböt wenn 
er nur eine so kurze Zeit gewinnen könnte. Ich hoffe aber 
noch dahin zu gelangen, eine Maske zu construiren, welche 
für eine halbe, oder eine ganze Stunde Sicherheit verschafft, 
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und welche so rasch wie eine gewöhnliche Maske umge
bunden werden kann, also für das Leben eben so eonscr
virend wirksam wird, als die Sicherheitslampe für die Lam
penflamme, 

Ueber die dritte Art von Masken, welche die Luft ge
wissermasseu filtriren würde, um die scbädlichen Gase 
von der sauerstoffhaltigen Luft zu trennen, kann ich nur 
wenig sagen. Es eröffnet sich hier ein weites Feld der 
Forschung; man könnte die Luft durch verschiedene Arten 
von Metallgaze, über Körper wie Platinschwamm, oder 
durch poröse Thonwaaren einzuathmen versuchen, und 
wenn es gelänge, nach diesem Princip eine Maske darzu
stellen, so würde sie natürlich vor allen übrigen den Vor
zug verdienen, weil sie von constanter Wirkung und stets 
fertig und bereit sein würde, Vielleicht können die neue
ren Arbeiten vou Graham in dieser Beziehung nützli e ~ 
Fingerzeige geben, aber die Sache ist noch zu neu, um 
ausführlich discutirt werden zu können, 

Es erschien mir jedoch wichtig, diesen Gegenstand 
immer zur Kenntniss der britischen Gesellschaft zur Ver
breitung der Wissenschaften zu bringen, theils um das von 
mir erhaltene Resultat bekannt zu geben, thcils um Ande
ren den Weg zu weisen, wie der Zweck möglicherweise er
reicht werden könne. Wenn ich auch nicht weise, ob ich 
selbst so glücklich sein werde, eine Sicherheitsmaske für 
Bergleute aufzufinden, so hoffe ich doch, dass die von mir 
angedeutete Aufgabe vor der nächsten Zusammenkunft 
der Gesellschaft in Ncwcastle ihre Lösung gefunden haben 
werde. (The Mining Journ.1 durch Freib, Li. u. hiittBnm. Ztg.) 

Aus den Verhandlungen der k. k. geologischen 
Reichs-Anstalt. 

Die Wintersitzungen der k. k. geolog. Reiche-Anstalt ha
ben mit dem Monate November wieder begonnen, und die 
Betheiligung derselben ist durch die der Anstalt zugethe1l
t1~n jiingeren Montanlieamten gesteigert und deren Be
deutung für uns eben du.durch erhöht worden *). 

Die Sitzung am 3. November eröffnete Hofrath Hai -
d in g c r mit einer Ansprache, hierauf theilte Prof. P c t er s 
die Rcsultsite von Untersuchungen der durch den Herri1 
Zelcbor von der Gegend um Tultscha in der Dobrud
scha mit, welche geologisch au die siebenllürgischcn geolo
gischen Aufnahmen anknüpfen. - Der Vortrngende Llerich
tete noch über einige Fossilreste aus dem Löss von Nuss
dorf bei Wien. 

Hierauf berichtete der Vorstand des chem. Lobora.to -
riums Carl Ritter von Hauer über eine vou ihm unter l\1it
wirkuug des Herrn Hoi·inek ansgefiihrte analytische Ar· 
beit, betreffend die bei der Saline in Ebensee abfallen
den Producte und Nebenproducte. (Diese Analysen wur
den durch die k. k. Salincn-Dircction Gmundlm veranlasst. 
Das Verdienst der ersten Anregung hiezu rrcbührt d1!m 
Hrn. Bergrathe Baron von Ransonnetin Ischl. D. Red.) 

Die auf dem Werke in Ebensee zum Versicden bll
nützte Soole ist ein gemischtes Product, sie wird aus den 

*) Auch die Zahl der Besucher dieser öffentlich ahgehnl 
tenen Sitzungen ist eine sehr zahlreiche. Ausser vielen nndcrn 
Freunden der Geologie und des Bergb1111es beehren auch dil\ 
Hen·cn Professoren Dr. Reuss, Dr. v. Hochstettcr, Dr. Peters, 
Dr. Kornhuber sehr oft diese Verhaudluugen mit ihrer Anwe
senheit. 



Salzbergbauen in Iscbl und Hallstatt zugeleitet un.i zwar 
in schon gesättigtem Zustande. Dll.s specifische Gewicht 
dieser gemischten SoolE> ergab sich = 1·2027 bei 15 ° R., 
wonach ein Kubikfuss 67·832 Pfund wiegt. 

An fixem Rückstand wurden in der Soole gefunden : 
25·94 Percent, daher ein Kubikfuss Soolc l 7·595 Pfund 
Salze enthält. 

Die Löslichkeits-Capacität des Wassers für Kochsalz 
verhält sich bei gewöhnlicher Temperatur wie 100 : 36, 
oder 1 Theil Kochsalz erfordert 2·777 Theile Wasser, um 
gelöst zu werden. 100 Theile einer vollkommen gesättig
ten Kochsalzauflösung enthalten 26·4 7 Percent Chlorna· 
trium, was voia dem Gehalte verschiedener Salze der in 
Rede stehendt>n Soole nur um 0·53 Pcrcent differirt, und 
zwar mehr beträgt, daher die 8udsoolc fast als absolut 
gesättigt anzusehen ist. 

Die relativ" Mt->nge der einzelnen 8alze beträgt in 
einem Kubikfnss Soole: 

0·488 Pfund schwefelsauren Kalk, 
0·129 sehw<>folsaurea Natron und Kali, 
0·298 „ Chlormagnesium mit einer geringen Menge 

Brommagnesium, · 
16·795 ,, Chlornatrinm. 
Spuren von Kiesclsäme, Eisen, Kohlensäure. 

Im Jahre 1862 wurden bei der Salino iu Ebensee in 
runder Summe 679·000 Centner Sndsalz erzeugt. 

Bei einem Dichtigkeitsgradc von 1"2027 liefert die 
Soolc an vcrwerthbarem Kochsalz (incl. seiner Unreinig· 
kciten) und nach Abfall des Pfannsteincs nahe 17 ·5 Pfund. 
.l<'iir die Darstellung <ICI' obigen Salzmenge war also ein 
Quantum von :~,880.000 Kubikfnss Soolc erforderlich und 
es mussten 1,950.000 Centncr Wasser verdampft werden. 

Der ßrc1111stotl'verbrnuch an der Saline Ebenslle be
trägt durchachnittlil'h jii.hrlieh 20.000 Klafter gemischtes 
weiches und hartes Holz. 

Die Zusammensct..:ung dPr Hoole zeigt von ihrer hohen 
Reinheit. Sie untr.rscheidet sich von drm untersuchten Soo
lcn anderer Lli.n<ler namentlich durch die Abwesenheit von 
kohlensnurem Kalk, was schon auch daher riihrt, dass die 
zur Ausl11.ugu11g der salzhaltigen Schichten in Obcröster· 
reich verwendeten Gebirgswli.sser selbst sehr rein sind. 

Von dem gewonnenen Salze wurde das erst auskry
stallisirende, das sogenannte 11 Vorgangsalzu, dann solches, 
welches in der Mittolzeit der 8ud-Campagne ausgeschöpft 
wird, und endlich das am Ende auskrystallisirende oder 
nNachgangsalz,1 der Untersuchung unterzogen. Die Zu
sammensetzung dieser in vcrschir.dcucn Stadien der Sud
Campagnc auskrystallisircnden Salze ist nicht bedeutend 
abweichend. Es kann diese auch nicht der Fall sein, weil 
das Salz nicht durch eine fractionirtc Krystallisation aus 
einem begränzten Quantum Soole dargestellt wird, sondern 
es läuft fast continuirlich während des Eindampfens 
frische Soole zu. 

Der Dur eh schnitt der Analysen dieser einzelnen in 
verschiedenen Zeiten der Campagne ausgeschöpften Salze 
rcpräscntirt somit die Qualität des in der Praxis zur An
wendung kommenden Productes. 

Es enthält darnach ein Centncr des auf der Saline in 
Ebensee erzeugten Sudsalzes: 

1 ·24 Pfund schwefelsauren Kalk, 
()·56 11 schwefelsaures Natron, 
0·62 n Chlormagncsium, 

6 

96·44 
1·06 

n 

n 

Chlornatrium, 
Vvasser. 

Das Verhältniss des reinen Chlornatriums zu den 
fremden Beimengun11:en (mit Ausschluss des Wassers) ist 
somit im producirten Kochsalz= 100: 2·5 und in der 
Soole ist das Verhältniss des reinen Cblo·rnatriums zu den 
Nebensalzen = 100: 5·1 oder das producirte wasserfreie 
Salz enthält 2·4 Percent Nebensalze und der fixe Rück
stand der Soole 5·1 Percent. Es werden somit durch den 
Siedpr~cess 52·9 Pereent der in der Soole enthaltenen 
fremden Beimengungen abgeschieden. 

Ab:;ch•·idungen finden aber bei der Fabrieation nur 
durch die Pfannstcinbildung und die sogenannten Dörr
auswiichse bP-im Trocknen der Salzstöcke statt. Die resul
tireuden Mutterlaugen werden bei der nächstfolgendeu 
Campagne immer wieder zugesetzt. 

Bei einer Gewinnung von 679.000 Centner Salz, wie 
sie nun im Jahre 1862 stattfand, mussten sonarh an dcu 
ol.ieugenanuten Abfällen circa 1S.700 Centner gewonnen 
worden sein, ungerechnet das anhaftende Chlornatrium. 

Die Untersuchung des Pfannsteines gab folgende Re-
sultate in 1110 Theilen: 

Unlösliches (Kieselerde, Thonerdc) 
l<:isenoxyd . 
Schwefelsauren Kalk 
Hehwcfelsaurcs Natron und Kali 
Chlormagnesium 
Chlornatrium 
Wasser 

0·13 
0·16 

29"16 
19. j 1 
1 <lO 

47.87 
2.IJ9 

99·82 
Die Untersuschung der Dörrauswüchsc gab in zwei 

Proben: 

Schwefelsaurcn Kalk 
Schwefelsaures Natron (Kali) 
Chlormagnesium 
Chlornatrium 
Wasser 

1. II. 
1·19 0·82 
8•34 4·\)5 

tO•f-\8 6·ß5 
70"62 79•28 

6·49 s·oo 
----

99·32 99·70 
Ein Kubikfuss der Mutterlauge endlich, die jetzt 

nicht als Nebenproduct gilt, enthält: 
0·49!"> Pfund schwefelsauren Kalk, 
0·976 ,, schwefelsaures Natron (Kali), 
1 ·657 11 Chlor- (Brom-) Magnesium, 

15"528 " Chlornatrium. 
Das specifische Gewicht der Mutterlauge ergab sich 

gleich l ·219:1 bei 15° R., wonach ein Kubikfuss 68.774 
Pfund wiegt Die Gesammtmenge des fixen Rückstandes 
in einen Kubikfuss Mutterlauge beträgt 19·064 Pfund. 

Literatur. 

Handbuoh der metallurgischen Hüttenkunde zum Ge -
IJrauche bei Vorlefüngen und zum Selbststudium. Bearbei
tet von ß r un o K er 1, Professor der Hüttenkuude u s. w. 
an der K. Ben~schnlc zu Clausthal. Zweite, umgearbeitete 
und vervollstiindigte Auflage. Ill. Band, erste Abtheilung. 
Mit 3 lith. Tafeln. Freiberg. J. G. Engelhardt (11. Thier
bach) 18(i3. -

Die Publicatio n der zweiten Auflage dieses umfassenden 
Werkes geht im Verhältniss zu den Bereicherungen gegen
Uber der ersten Auflage ziemlich rasch vor aieh. Es liegt nun 
wieder ein Halhban d vor uns, in welchem die Metallurgie 



des Eisens be"innt uud bis zum Stabeisen fortgeführt ist 
(II. Abth.). Verg-li~hen mit der ersten Auflage, in welcher diese 
Parthie 2110 Seiten umfasst, ist die n Vermehrung• der 2. eine 
namhafte (412 S.!)- Der eklektische Charaltter des ganzen 
Werkes, welcher sich in einer reichen und gewissenhaften 
Literaturbeniitzung manifestirt, erklärt dieses An wachsen aller
dings, dcun gerade in den 8-9 .Jahren seit dem E?tsteben 
der ersten Auflage hat die Eisenhiittenkuude theoretisch so
wohl als auch praktisch (Ersteres jedoch vorwiegend) sehr 
viele Bereicherungen erfahren, welche d1•r Vt>rfas,er rnöglich.t 
in sein Werk zu verweben bemüht war. Etwas mehr Hervor· 
treten des eigenen Urtheils wiirde bei der Masse des ver
arbeiteten und keineswegs bloss zusammengestellten Stoffes 
von Nutzen 1 besonders beim .Selbstst11dimn« sein, denn so 
willkommen dem der Literaturbewegung folgenden Leser die 
zweckmässige Anordnung und Bearbeitung der Reiultate neue
rer For8chungeu und Arbeiten erscheint, macht die Menge 
der aus den verschiedensten Revieren stammenden Daten dem
jenigen einen faHt betäubenden Eindruck, welcher ausserhalb 
der stetigen Liternturquellcn stehend - die Fachbelehrung 
direct im Buche suchen will. Er wird in der Regel weit mehr 
darin !luden als er sucht - und vielleichtmitunterselbstmehr als er 
ahnt, dass zu finden sein könnte - aber zeitwei_lige geueralisirende 
oder resumireade Ruhepunkte - oder em ::ichlussresume, 
wozu es noch nicht zu spät ist, - würden den Gebrnuchs
werth dieser reichhaltigen Metallurgie nicht unwesentlich er· 
höhen. Zum Theile entspricht das III. Capitel N. 25 (S. 2~5 
ff.): nTheorie des Hochofenprocesses" diesem Wunsche; allein 
die Sonderung der Betriebsdaten und Varianten nach Ort und 
Zeit - vom streng doctrinäreu Tbeile, würde vielleicht durch 
Anordnungen im Druck und in der Vertheilnng des Stoffes 
zu bewerkstelligen sein. Derjenige, welcher das Buch zum 
Vortrage oder znm Studium beniitzen will, kann es mit eini· 
geu Withelstrichen auch jetzt schon thun, und es erleichtert 
die lleniitzung erheblich, - Die Reihenfolge der M:i.1erien 
ist im Wesentlichen die der ersten Auflage; doch ist jetzt das 
Rö s t" n, G at ti ren und B esc h ic k e n der Erze - unmittelbar 
nach dem Prob i r e u der Erze eingereiht, gewisdermassen als 
Schluss der Lehre von den Eisenerzen, während die erste 
Auflage cliese Operationen als Vorarbeiten des BetriQbes un-
1Dittelbar vor den Hochofenbetrieb stellte. Die neue Anord-
11uug ist theoretisch sehr gut rechtfertigbar - ob aber nicht 
die ältere Eintheilung praktischer gewesen - wäre vielleicht 
noch die Frage'! Darüber wagen wir jedoch nicht zu ent
scheiden, sondel'll fanden um subjectiv die erste Anordnung uns 
zusagender. - Wie aufmerksam übrigens die neuesten Arbeiten 
verfolgt wurden, zeigt der Umstand, dass dem Verf. sogar die von 
Hohenegger im September 18li3 bei der Ostrauer Versammlung 
gemachte Bemerkung, da.ss zur Erzeugung von Spiegeleisen 
die Bildung von Siugulosilicatschlacke wesentlich sei, nicht 
entgaugeu ist und noch Aufnahme gefunden hat. Wir schlies
sen die Anzeige dieses reichhaltigen und trefflicheu Handbuches 
mit dem Wunsahe, bald auch durch das Erscheinen des näch
sten Halbbandes erfreut zu werd~n, mit welchem die Eisen· 
hiittenkunde zum Abschluss kommen wird. O. H. 

Not. i z en. 
Die Wolfsegg - Traunthaler Kohlenwerks - Gesell

schaft hat die Errichtung einer Schule fiir dio Kinder der Berg
leute auf der Grubeuabtheilung Thomasroith in Ober-Oestcrr. 
beschlossen, welcher Ort von den öffentlichen Pfarrschuleu 
etwas abgelegen ist und wo durch die Hebung der Production 
auch die Zahl der Arbeiterfamilien in letzter Zeit sehr gestiegen 
war. Zugleich wird nach dem Antrage des dortigen Bergverwalters 
W. Lorenz im Wolfsegger Bergwerk der Versuch mit Errichtung 
einer, L es c s tu b e fii1· die erwachsenen Bergleute gemacht, 
worin sie in freien Stunden sich zur Lectiire niitzlicher und 
unterhaltender Biicher einfinden können. Der Verwaltuugsrath 
obiger Gesellschaft hat einen Beitrag znr Anschaffung von 
Büchern, so wie die einzelnen Mitglieder des Verwaltnngsrathes 
verschiedenti Bücher zur Bildung eiuer Bibliothek dem neuen 
Unternehmen gewidmet. Wir werden von Zeit zu Zeit iiber 
den ~'ortgang dieser Arbeiterbildungs-Austalteu berichten. 

Bergsohule in Soh.möllnitz. Ueber die ancb iu Schmöll· 
nitz bestehende Bergschule zur Ausbildung von Arbeitern und 
Aufsehern liegt uns fiir das abgelaufene Schuljahr 1863 
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ein Bericht vor. Sie zählte 23 ::lcbüler, durcliaus dem Arbei
ter- und Aufsichtspersonal angehörend, deren Vorbildung- die 
Normalsohule - bei einigen die in ihrer Militä.rdien~tzeit ge
nossene Artillerie- und Unterofficiersschule bildet. Nur Einer 
derselben hat auch zwei Gymnasialelassen hinter sieb. Der 
Erfolg scheint ein guter zu sein, denn nur zwei „ Ungeniigendct 
zeigen sich im Calcul; die nsehr guten" Fortschritte über
wiegen. - Der bisherige Lehrer an der Bergschule, Bergprakti
kant Bacher hat, - unterstützt \'On der Fassungsgabe seiner 
Schüler - den Markscheidsunterricht über die bloss mecha
nische Manipulation beim Verziehen und Zulegen hinaus aus
dehnen konnen und sowohl die trigonometrischen Berechnun
gen als Messtischarbeiten durchgeführt, gewiss eine für die 
prakti8che Bestimmung seiner Eleven nützliche Erweiterung. 
- Ein freiwilliges Wegbleiben vom Curse oder die gezwun
gene Entfernung während desselben kam nicht vor. Für den 
nächsten Jahrgang stehen wesentliche Erweit~rungen bevor, 
indem neben dem bisher allein fungirenden Herrn Bacher noch 
zwei andere Beamte als Lehrer beigezogen wurden, um physi
calische und chemiscb-hüttenmä.nnische Grundbegriffe in deu 
Plan der Anstalt aufzunehmen. 

Oberberghauptmann von Deohen in Bonn ist, wie nns 
preussische Blättc. melden, in den l{.d1estand getretP.n, 1„1d 
hat den Titel eines wirklichen geheimen Rathes mit dem Prü
dicate Excellenz erhalten. - Preussens Bergbau erleidet durch 
das Ausscheiden dieses hoch verdienten Mannes einen empfindli
chen Verlust, der nur durch die Hoffnung gemindert wird, dass 
Herr v. Decbeu in seiner nunmehrigen ehrenvollen Musse um so 
lebhafter sich durch Fortsetzung seiner wissenschaftlichen Ar· 
beiten an dem ~'ortscbritte unseres Faches betheiligen werde. 
Einen andern Verlust erlitt vor Kurzem der preuss. Staats
bergbau durch den Tod des Oberbergrathes Tantscher in 
llrnslau. Derselbe, friiher Bergamts- Vorstand in Waldenburg, 
war auch manchen unserer österreichischen Bergmänner be
kannt, denu e 1· war es, der an der Spitze einer Auzabl preussi
scher Bergrniluner des schlesischeu Berg· uud Hättemniln ner
vereins im Jahre 1860 einen Besuch iu Ostrau und Witkowitz 
machte, welcher vou guteu Erfolgen begleitet war. (Si„he 
Nr. 26 v. 1860.) 

Ueber Dampfkessel-Explosionen. Die Damp{kessel
Explosionen zeigen oft eine so furchtbar zerstörende \Virkung, 
dass man die enorme Kraftäusserung kaum auf die geringe 
Menge hochgespannten Dampfes zuriickfiihren kann, die im 
Dampfraumo des Kessels enthalten ist. Der Bruch der Kessel
wandung mag vielleicht durch die Spannung des Dau11'fes 
bewirkt werden; sobald aber dieser Bruch crfol~t ist, •ritt nicht 
allein der vor h an de u c Dampf, sondern der sich unmittelbar 
aus der il herhitzten Wassermasse e n t w i c k c l n d o alH Explosiv
kraft in Wirkung. Sobald durch dns Zerreisseu des Kes•els 
der Druck <los Dampfos auf die Wassermasse nachlässt, muss 
sieb aus derselben sofort ueuer Dampf entwickeln, und zwar 
so lange, bis die Temperatur auf 10ou C. uud der Druck 11uf 
den cl~r Luft gcfänken ist. J..:s ist eine analoge Erscheinung, 
wie die Expansion des Hochdruckdampfes im Dampfmascbincn· 
cylinder. Die zerstörende Gewalt einer Dnmpfkessel-Explo,ion 
ist daher ~ehr wesentlich von rler M,mg-e W11"'er abhilnc•ii;, 
die im lfossel im Moment des Springens vorhauduu ist. Kessd 
mit vielen engen Feuerröhren, wie die Locomotivli:essel, richr.en 
daher beim Springen lange nicht so viel Unheil an, als •lie 
grosscn Kessel stationärer Ma,chinen, •lie viel mehr Wit~ser 
enthalten. L e Ne v e l•' o r s t e 1· lmt mit Hilfe des Prof. M ü 11 <' r, 
des bekaunten Muschincnfabrilrnnt<HI H.a n so m c und andcrPr 
Hcrrou die Menge des Wassers bestimmt 

1 
dlls hei de111 frei„ 

willigen Abblasen rles Dampfes ohne weiteres Feuern verdam!'ft. 
Eiu kleiner Locomotivkcssel, der 22 Cubikfuss Wa;st!r fasste, 
uud dessen l.l:unpfäpannung auf 60 Pfrl. per Quadratzoll ( 4 
Atmosphilren) gesteigert wnr 

1 
liess, uachdcm m:m das P<•ner 

vollständig herans~ezogen hatte, und indem man den Da1upf 
möglichst trecken ab blasen liess, noch 2% Cubikfus~ oder l/~ 
des ganzen Wassers verdampfen, ehe der Druck anf den cler 
Atmodphäre hernhg<lkommen wnr. Di·• zerstÖn!ntl,• Wirkung ''"" 
1 Cuhikfuss Wasser, das bis auf liO Pfd. Dampfspannung erhitzt 
ist, kommt der von 2 Pfd. besteu Schiesspulvers, wie dass,·lbe 
in Geschützen wirkt, gleich. Wenu dus V cntil eines Kessels, 
der mit hochgespanntem Dampfo gefiillt i8t1 plötzlich gcöffuet 
wird, erfolgt oft ein Kn:i.11 wie von einem Kanononschn8sc. 
Dr. H. Schwarz. (Bn:slauer Gewerbeblutt, 1863, Nr 23.) 
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Nationalökonomisoher Unterrioht. Auch in Frankreich ' 
wird der Mangel an nationalökooomischen Lebrstiihlen beklagt. 
Es hat nur ein e öffentliche Professur der politischen Oeko
nomie - am College de France in Paris. Ausserd11m wird 
dieser Gegenstand noch gelehrt: an der Ecole des ponts et 
chaussees und am Conservatoire des arts et des metiers; wozu, 
obwohl die Vorträge nicht im eigentlichen Sinn..i öffentlich 
sind, doch Zutritt zu erlangen auch für Externe mög lieh ist. 
Der Berichterstntter J. Po n t et in dem Journal ndes Econo
mistesu (Septemberheft 1862) beneidet Deutschland um seine 
Lehrstühle der P'>litischPn Oekonomie. - Hi 1 de b ran d't1 
Jahrbiicher für Nationalökonomie und Statistik*) fügen clie sar
kastische Bemerkung hinzu: • Darf er es auch beneiden um 
die Verbreitung volkswirthschaftliclier Kenntnisse im Volke, 
bei der Geschäftswelt und vor Allem bei den Staatsverwal
tungen?? - -u Man sieht also, dass wir mit un8erer För
derung nvolkswirthschaftlicher KtJontnis~eu nicht so isolirt 
da•teheo, und das Bedürfnissein allgemein gefühlte• 
ist! Es ist iibrigeus wahr, das~ in Frankreich unter den Ge
bildeten volkswirthschaftliche Lectüre und Selbststudium v~r
breiteter ist, als bei uns selb~t in geMchäftlichen Krei11en, für 
welche diese Wissenschaft recht eigentlich die Basis de~ IIau-
delns bilden sollte. O. H. 

A d in i n i ~ r. l' a t i v e "'· 
Montan-Verwaltung. 

Aulhebuog der Bergbauptmannscbaftscassen und 
Gescbäne an die Steuerämter. 

l;ahl 28815-1046. 

llebertragung Ihrer 

Das Finanzministerium hat im Eioverstiindnisse mit dem 
Handelsministerium und mit der Ober~ten Rechnungs-Controls
behörde die Aufhebung der derm11l bestehenden Berghaupt-
01annschaftscassen veranlasst und angeordnet, dass deren Ge
schäfte mit 1. November l'l63 a11sschlies~lich an clie Steuer
ämter überzugehen haben. 

Es treten .laher mit 1. November lk6:1 die provisorischen 
Bestimmungen der Verordnung vom 12. September 1862 
(V. HI. Nr. ~U, Seite 253) ausi;er Wirksamkeit, naC"h w·•lchl'n 
es den BergbaubeUis8enen freigestellt war, die Mn~se11- und 
Freischurf-Gebühren entweder hei der ßerghauptmaonschafts
cassa oder bei dem Steueramte, zu dessen Steuerbereich die 
Grubenmassen oder die J<'reischürfe gehören, zu entrichten. 

Wien, den 7. November 186::1. 

Verkauf des ärarischen Schwefel- und Kohlenwerkes zu Radoboj. 

Vom k. k. östt:rreichischen Finanz-Ministerium wird hier
mit das ärar. Schwefel- und Kohlenwerk zu Radoboj in Kroa
tien unweit des Kurortes Rohitsch und iler Eisenbahnstation 
Pöltschacb in Steiermark neuerdings zum Kaufe aus freier 
Hand im Sinne der Kundmachung uud der Hauptbedingungen 
vom 26. Jimi d. J. ausgeboten. Kaußostige werden eingeladen, 
Exemplare der oberwähnten Kundmachung und Feilbietungs
Bedinguogen entweder bei der k. k. Berg- und Forst-Direc
tion in Graz oEl.er bei der k. k. Bergwerks-Producten-Ver
schleiss-Direction in Wien zu erheben. Die sr.hriftlichen Of
ferte auf dieses Werk sind bis zum t. Februar 1564 Mittags 
12 Uhr in das Präsidial-Bureau der k. k. Berg- und Forst
Directien zu l+raz in Steiermark abzugeben. 

Kundmachung. - Curatorsbestellung. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft zu Komotau wird der 
unbekannt wo befindlichen Franziska Kreise 1 jun. erinnert, 

'*) Diese intere~sante Zeitschrift erscheint seit 186:~ in 
Jena bei Fr. !'tlanke in l\Ionatbeften zu verhältoissmässig bil
ligem Preise (2 Thlr. :.!U Ngr. für 6 Hefte von je 5 Bogen Text). 
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sie habe die 1 gemäss Anzeige des Vorstandes des Aubach
Podersamer Bergrevier• vom t. December 1Sti3, Nr. 18 im 
unbauhaften Zustande befindlichen, in der Gemeinde DRhlau, 
Amtsbezirk Kaadeu gelegenen, ihr gehörenden Karolina- 1 Petrus
und Joh11nn-Nicol11i-Braunkohlenzechen, an well'hen die Mit
besitzer Eheleute Franz und Johanna Müller die ihnen berg
biichedich gehörigen Hälften unterm S. November 1Sti3, Z. 
4511 anheimgesagt haben, längstens binnen 90 Tagen vom 
der ersten Einschaltung dieser Erinnerung in das Amtsblatt 
der 11Prager Zeitung", nach VorRchrift des §. 174 a. B. G. 
in Betrieb zu setzen, e\oeo im ßllzirke dieser Berghaupt
maunschaft wohnhaften Bevollmächtigten uuf zustellen und 
anher anzuzeigen, und die bisherige Unterlassung des steten 
ßetrielies standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach Vorschrift 
der ~§. 243 und 244 a. ß. G. auf die Entziehung der Herg
baub„rechtignngen erkauot werden wird. 

Zugldch erliält Franziska Krnisel jun. die Verständigung, 
dass fiir sie cler Bergwerksbesitzer Herr Joseph S to 11 e in 
Komotau als Curntor ad aclum behufs Empfangnahme der ge
genwärtigen Kundmachung und der weiteren diessfälligen Er
lässe auf ihre Kosten uud Gefahr ilesLellt worden ist. 

Komotan, am l·L December 186:J. 

Kundmachung. 

Von der k. k. ßergha11ptm1111n•chaft zu Klagenfurt, :ds 
Bergbehörde für KärntP.n, wird hiemit bekannt gegeben, dass 
das im ßerghauptbuche auf Namen des Herrn Johann Abun
dius Grafen W i dm an n - Re z z o n i eo eingetragene Eisenstein
bergwerk Krettzen Il, hestehend aus den einfachen Gruben
massen: 

1. Oswaldi-Stollen in 1ler Ortschaft Unteralpen in 
der Katastral- uncl Ortsgemeinde Stockenboy, 

1. Johannes-Stollen und 
3. Abundius-Stollen im Tiebold-Grabeo, im Edel

walde des Fideicommissgutes Paternion, 
4. Johann-Stollen im Hlahauswalde der Katastral

und Ort~geu1eiode Stockeoboy, 
5. Barbara-Stollen 11m linkseitigen Gehänge, Schütt 

aw Stockenboyerbache, in der Pfarre Stockenboy, 
6. Anton - St o 1 1 e n am eo onseitigen Stocken b.-.:'er Berge, 

Kohlschachen gene.nnt, in der Pfarre Stockenboy, 
7. Anton von Padua-Stollen am Wullibichl am 

Wollanigberge in der Pfarre W eissenstein, 
8. Joseph i - Bau im Scberzerforste zu Uggowitz in der 

Katastralgemeinde Puch, Ortsgemeinde und Pfarre Weissen
steiu, und endlich 

9. Anton-Stollen sonnseits am Berge Kum, ob der 
Ortschaft und eiern Schlosse Wernberg, Pfarre Tamtschach -
im Kronlande Kärnten , nachdem diese l\lontan-Objecte laut 
Mittheilung des löblichen k. k. Landesgerichte~ Klagenfurt 
als Berggericht vom 1. December 18ti3, Z. 671 !} bei der in 
Folge des hierämtlichen auf die Entziehung der betreffenden 
Bergbauberechtigung lauten den Erkenntuisses vom 6. Februar 
1863, Z. 153, - am 27. November 1863 abgehaltenen Feilbie
tung nicht an Mann gebracht werden konnten, 1mf Grund der 
§§. 259 und 260 a. B. G. als aufgelassen erklärt und sowohl 
in den berghehördlichen Vormerkbüchern als auch im lan
desgerichtlichen Berghauptbuche gelö seht wird. 

Klagenfurt, am 13. December 1863. 

Stelle-Gesuch. 
Ein Mann· in besteu Jahren, gesunder Leibescomplexion, 

welcher mit den besten Zeugni~sen iiber vollständig absol
virte bergakademische Collegieu, dann iiber Dienstleistung bei 
grösseren Eisenwerken seit anno 1833 als manipulirender 
Beamte, und seit 1840 als selbstständig dirigirender Beamte 
versehen ist, sucht eine Stellung in dieser Eigenschaft. 

Gefällige Offerte wird gebeten unter Adresse 1. S. L. in 
Dobschau ( Gömörer Comitat) gelangen zu lassen. 

u iese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den oöthigen 11 rt i s ti s c h e n Beigaben. Der Prii.numerationspreia 
iH jährlich loco Wien 8 ß. ö. W. oder 5 Thlr. 111 ~ gr. }fü franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die J 11 h r es ab o n neo t e n 
~rhalten einen officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, Bau- und Autbereitungswesen 
aa.mmt Atlas als Gratisbeilage Inserate finden gegen 18 kr. ö. W. oder 1Y2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco auc:enomm~o werden. 

Druck von Karl Wiuternitz & Comp. in Wien. 
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Noch einmal die Salzfrage. 

Von mehreren Seiten wird den k. k. Salinen gera
then, verschieden Salz zu verschiednem Preis zu machen. 

Erlaube mir hierauf zu sagen, dass weisseres, appe
titlicheres, wohlschmeckenderes und trockeneres Kochsalz 
nirgends im Grossen gewonnen wird. Kein Kochsalz, keines 
aus Meerwasser, welches auf 80 Theile Chlornatrium 20 
Theile anderer Salze enthält, ja auch kein Steinsalz ist 
reines Chlornatrium; letzteres, gewöhnlich noch wahrhaft me
chanisch verunreinigt durch Thon, ßitumen, Organisches, ist 
schmutzig grau, löst sich nicht vollkommen klar im Wasser 
wie unseres. Spricht man also von Vervollkommnung unsers 
Salzes, so kann nur das Ideal, reines Natrium-Chlorid ge
meint sein, dann müssten die uralten Aufschriftstafeln der 
Greissler umgeschrieben werden, welche schlechtweg „Salz" 
lauten, nChlornahium, mit 'Vasser: hydrochlorsaures :Sa
tron;" doch abgesehen, dass es selbst dem gewiegten Che
miker schwer wird, reines salzsaures Salz aus seinen ste
ten natürlichen Verbindungen mit andern Salzen in Glas
kölbchen darzustellen, dass wir Salzkammergütler jährlich 
an acht Millionen Kubikfuss Salzlösung zu gewältigen ha
ben, so fragt es sieh um die Nothwendigkeit einer solchen 
Scheidung. Die Verbindung mit andern Salzen kann man 
eben keine Ver unrein i g u n g nennen, da sie Salze sind, 
welche die meisten Eigenschaften mit dem salzsauren Na
tron theilen, was sie für den Geschmack und die Anwen
dung in der Küche schwächer wirken, weuiger ausgeben, 
das wird dadurch eingebracht, dass sie die l\Iöglichkeit 
bieten, Salz-Stöcke zu formen, selbe bis zur Chlorentwei
chung zu trocknen, in hellklingenden Zustand zu versetzen, 
so dass un5Cr Kochsalz nicht nur sehr handlich, sondern 
auch, ohne Verpackungs-Ballast leicht versenrlbar, billiger 
kommt, hiedurch, wie durch den möglichst kleinen 'Yas
serhalt und geringste hygroskopische Eigenschaft deu all
fälligen Abgang bei den ~ebensalzen reichlich ersetzt, wozu 
noch kömmt, dass im l\Iittel ein Percent Gewichtsaufgabe 
kömmt. ·Mau könnte entgegnen, dass diese Vortheile gröss
tentheils nur den Kleinverschleissern zu Gute kommen; 
aber nicht richtig, denn bei grosser, freier Verkaufs-Con
currenz richtet sich der Verschleisspreis stets uach der Ge-

stehung und de m geringsten Gewinn, auch kann man ja 
wohl ganze Stü eke nach dem ursprünglich bezeichneten 
Gewicht kaufen. 

Es scheint sich sonach die Frage dahin zu beschrän
ken: ob die Verbindung mit andern Salzen dem salzsau
ren Salze gesundheitsschädliche Eigenschaften mittheilt. 
\Väre diess der Fall, so könnte man es nie rechtfertigen, 
vergiftetes Salz wohl feiler zu bieten, die Armuth ins Ver
derbeu zu locken - paupertas ubique jacet ! - Diess 
wäre eine gewissenlose, unverantwortliche, polizeiwidrige 
Handlung, für welche ein Privat-Fabrikant gestraft werden 
müsste, wie könnte sich der Staat damit beflecken, der 
eich sein Product mit 1000 Percent Gewinn bezahlen 
lässt! Sollte diese Frage ventilirt werden vor einem ge
lehrten Doctoren-Collegium, so würden sich vielleicht 
Stimmen ... rhebcn, die : Gift! Gift! schrieen. Betrachtet 
man die Sachen aber unbefangen, mit schlichtem, prak
tischem Verstande, so sieht man seit grauen Jahrtausen
den, schon a11tc Christum 11atum, unser gutes Salzkammer
guts-Salz reichlich, unverkümmert durch Sparrücksichten, 
weil uuentgcltlich - Muss salz - gegeben, genossen, 
und doch wird's Niemand einfallen zu leugnen, dass es bei 
uns gesunde Leute gab und Gott Lob noch gibt. 

Es scheint daher dieser Vorschlag der S:i.lzreiniguug 
nicht gut unterstützt zu sein. 

Immer aufs Neue wird unsere arme Mutterlauge an
gegriffen, ein wahrer Sündenbock, man kann bei ihr in 
Wahrheit anwenden, was man von einem Staate gesagt 
hat: dass sie die best verleumdete Mutterlauge der 'Yelt 
ist. - Diese Tadler und Rathler von allen Seiten haben 
entweder die Mutterlaugen ihres Laboratoriums im Auge, 
oder sie sind genährt mit 'Vissen von ausserösterreichi
schen Salinen-Mutterlaugen, von welchen mehr in die be
druckte. Oeffentlichkeit kömmt, als von unsrer armen, in 
jeder Beziehung bescheidenen Salzkammergütlerin. 

Verwechsle man doch nicht immer wieder den klei
nen Rest unserer treffiichen Soole am Schlusse des lan
gen Siedens mit der zur Salzgewinnung ganz ungeeigne
ten Mutterlauge anderer Salinen, namentlich norddeutscher, 
welche wahrhaft unreine, schmutzige, ekelhafte Geschicke 
haben, so dass sie, oft nach wenigen Stunden Siedezeit, 



die salzarme, braune, sulzige, schmierige Mutterlauge 
wegschütten müssen, trotz aller Reiniguugsarbeiten, Ab· 
schäumen, Klären, Kehren der Pfannen. Unzähligemal 
habe ich auf diese Begriffsverwirrung hingewiesen, und freue 
mich nun durch die vorliegenden, schätzenswerthen Ana
lysen von berufener Seite - Carl Ritter von Hauer -
gerechtfertigt zu sein ; Analysen, welche ich z u e r s t her
vorgerufen. 

Sei es gestattet zur vollen Klarheit über diesen 
Gegenstand, der selbst im Parlamente zur Sprache kam, 
aber leider keine Berichtigung fand - und welcher die 
11 Salinen frage u zu einer brennenden gestaltete, in aller 
Kürze unser Siedeverfahren zu überblicken. 

Wir sieden drei bis fünf Wochen ununterbrochen 
und hören nur aus Rücksicht für die Oefen und Pfannen 
auf, selbst der Pfaunstein hätte nicht immer nöthig weg
geschafft zu werden, unsere Soole lässt ununterbrochenes 
Sieden zu. Das erste Salz, welches nach Beginn fällt, 
60-70 Centner, ist wegen noch geringer Wärme gross
kömig, grosskrystallinisch, und lässt sich nicht in Formen 
bringen wegen losem Zusammenhang, sonst wäre es sehr 
schön und hält nur 0·23 Theile mehr Nebensalze il.ls un
ser Speisesalz. Noch ist keine Klage, nicht einmal ein 
Wunsch der Fabrikanten laut geworden, an welche diese 
Sal~ um deu zehnten Theil des Kochsalzpreises geliefert 
wird, obwohl gerade diese Salzsäure, Chloride und Natron 
erzeugenden Consumenten auf das Natrium-Chlorid go.nz 
speciell angewiesen sind. 

Nie, muss mit besonderer Betonung gesagt werden, 
mengt man diessVorgangsalz unter das Kochsalz. Nach
dem das grobe Salz' ausgehoben, die Wärme in der Pfanne ge
stiegen und damit das Salz aus bekannten Gründen feinkör
niger geworden, beginnt das Zusammenziehen, Ausfassen und 
Formen des Kochsalzes; bewegt wird io der Pfanne nur 
so weit diese zwei ersten Arbeiten es erheischen, ein Um
rühren findet nicht statt. Bei Beendigung der Siedezeit wird 
der früher ununterbrochene Zufluss kalter Soole gehemmt, 
das Feuern hört a~f, die Soole wird von 12 auf 8 Zoll Höhe 
abgedampft, das bis dahin noch fallende Salz fortaufKoch
salz verwendet, dem frühem gleich, der Soolen-Rest wird 30 
Stunden in Ruhe gelassen, wornach das bei abnehmender 
Wärme wieder grosskrystallinisch fallende Salz, 50-60 
Ctr., bloss als Fabriks-Salz verwendet wird, wel
ches Nachgangsalz nach der Analyse so rein ist, dass es um 
1 ·41 freier von Nebensalzen ist, als das Kochsalz. Zum 
Schlusse wird der dann 7 Zoll hohe Soolen-Rest, die soge
nannte Mutterlauge abgelassen, um beim nächsten Sieden 
wieder aufgebracht zu werden. 

Da wir nun sahen, wie das Nachgang salz so rein ausfiel, 
dass es nur 0·99 Nebensalze enthält, so darf es nicht wun
dem den Soolen-Rest um so viel reicher als frische Soole 
zu finden, er ist nach der Analyse auch wirklich 2·58mehr 
mit Nebensalzen gemischt als die gemengte frische Hall
stätter und Ischler Salzbergs-Soole. Bedenkt man, dass in 
fünf Wochen in eine Pfanne 48•140 Kubikfuss Soole fliessen, 
da.von nur 936 Kubikfuss bleiben, so geben die darin ent
haltenen Nebensalze wahrlich keinen Ausschlag auf die Be
schaffenheit des ganzen Salzes. Während 7634 Ctr. Salz 
ausgebracht werden, enthält die Mutterlauge nur 163 Ctr. 
80 Pf.1 darunter 6 Ctr. 43 Pfd. Nebensalze. Da die Mutter
lauge, als Soole betrachtet, nur einen Werth von 23 fl. 68 kr. 
hat, so verlöre man nicht viel, wenn man sie auch ~anz ab-

10 

ßieSBen liesse, wozu aber kein Grund vorhanden erscheint, 
da elnFortschleppen derselben Nebensalze, ein circulus vi
tio.nl8 oder gar ein Wachsen der Nebensalzmengen in der 
Zeit nicht stattfindet. Bezüglich auf den Rath, die Mutter
lauge entweder durch Privat-Industrielle oder doch in eigener 
Regie ratio n e ll zugutezubringen, so ergibt sich aus dem 
Vorstehenden mit der unerbittlichen Gewalt der Ziffern, 
~ass es am besten ist: daraus, wie bisher, Kochsalz zu ma
chen. Anlangend die Verwerthuog des Pfannstcins, so fällt 
diese Sorge weg, weil man jetzt nicht mehr genug geeig
neten grossstückigen für die uralten Lieferuogsverbindlich
keiten und für die Nachfrage zu gutem Preis hat, der kleine, 
dünne aber wird aller sehr zweckmässig dem Viehsalz bei
gemengt. 

Ebenso werden die stalaktitischen Eftlorescenzen von 
den getrockneten Salzstöcken, so wie das stalagmitische 
Tropfsalz der Trockenrli.umebödcu als Vieh- und Düngsalz 
gut verwcrthet, mithin sieht man, dass hier für rationelle, 
wissenschaftlich gebildete Privat.Fabrikanten, so anregend 
und belehrend auch ihre Nähe für uns k. k. Fabrikanten sein 
mag, kein Boden ist. 

Nun kömmt noch die Asche; nicht die Concurreuz des 
Natron, sondern die Nichtverwendbarkeit unsrer Asche für 
die Seifensieder bewirkt ihre geringe Absatzfähigkeit, die 
sich auf die Nachfrage als Dünger beschränkt, wo sie, na· 
mentlich auf vermoosteo Wiesen, sich schön bewährt, einen 
erwünschten Pflanzenwechsel hervorbringt, we!:!sh!!.lb ich sie 
auch bei allen Gelegenheiten den Landwirthen empfehle, 
aber für Entferntere ist der Fahrlohn zu hoch; doch verkauft 
man hier (Ischl) alle Asche. Die Seifensieder kauften sie, wie 
vor der Verbesserung der Pfannfeuernng, gern, aber versi
chern, nun, bei der Mengung mit frisch gebranntem Kalk, kein 
kaustisches Kali zu erhalten, Verbindung des Calcium-Oxyd 
mit der Kohlensäure des Alkali, wodurch letzteres die 
Fähigkeit erhält, mit Fettsäure Salz Seife zu bilden. 
Auch ich überzeugte mich beim Seifeosieden in meinem 
Hanse hievon, während ich mit gewöhnlicher Asche die 
schönste Seife erhielt. Wenn Jemand sich geäussert, die 
Hitze unsrer neuen Feuerung wäre so gross, dass selbst 
das Kali der Asche verschwinde, so meinte er damit nur 
das Gebundensein, ein Verflüchtigen fiel ihm wohl nicht ein. 
Das Kali verbindet sich mit der Kieselerde der Asche oder 
mit den dem geschwemmten Holze anhängenden Steintheil
chen zu Glas - Doppelsalz. Wohl mag diese im Wasser 
unlösliche Verbindung im Freien durch Einwirkung der At
mosphärilien und Bodenbestandtheile wieder geschieden 
werden, wesshalb diese Asche ebenso nachhaltig als Dünger 
wirkt. 

Doch es ist Zeit zum Schlusse zu kommen! Wenn uns 
von allen Seiten gerathen wird, Luxus-Salz zu machen, so 
kann, nach dem Vorausgelassenen, darunter nur verstanden 
werden, es frei von Nebensalzen darzustellen. Möge man 
mit diesem Streben nur nicht zu weit gehn, wie man bereits 
das Luxus-Brod gebackenem Amylon *) so nahe als mög
lich brachte, um es von dem schwarzen Brod der "gemeinen 
Leuteu zu unterscheiden, weisser, zarter und 1 eichte r zu 
machen. Wahrlich schön sind diese Kaisersemmel! ob aber 
Vater Homeros sie bei seinen Gastmalen ndas Mark der 
Männeru genannt hätte, steht dahin, wie er das Weizenmehl 

*) Stärke genannt, aber nur weil es die Hemdekragen 
(Vatermörder) verhärtet; der Hund verhungert bei Kaisersem
meln, während er bei Kleienbrod sich erhält. 



seiner Zeit nannte, wo man, und zwar bis vor 300 Jahren, 
noch kein gebeuteltes Mehl kannte, sondern nur geschrot
tenes; - wahrlich Mehl von echtem Schrott und Korn. 

Vor allen Völkern war schwarzes BroddenEngländern 
ein Gräuel, vielleicht, weil ihnen ihre russige Luft weisses 
Brod wie weisse Wäsche besonders schätzbar machte, *) 
sie hatten vor schwarzem Brod vielleicht einen solchen Ab
scheu als vor Bärten uud Tabak, die Bärte als Russfän
ger, der Tabak als noch Rauchmacher. Nun servirt man 
anihrencomfortablen Tafeln auf goldenen Schüsseln Kleien
brod von Cigarrenfarbe; sie lassenseitdemKrimmkriegauch 
ihre Vollbärte wachsen, und beim Eintrittin ihre fashionablen 
Kaffeehäuser erhält man mit der elfenbeine1·nen Marke a l 
Schilling, auch die obligate Havannah! 

Weil ich eben von England spreche, so erinnere mich 
auch im Kensington Museum eine echt englische Idee ausge
führt gesehen zu haben. In Gläsern sieht man da die nähern 
und entferntem Bestandtheile eines Menschen von 178Pfund 
-nicht Einkommen, oder, was dortgleicbist, Werth,-son
dern englisch Gewicht, als: Wasser, Eiweiss, Faserstoff, Leim, 
Unschlitt, Harnstoff, Knochenerde etc. etc., dann die elit
fernteren: Gase, Kohle, Metalle, Schwefel, Erden, sehr 
v i e 1 e v e r s c h i e d e n e S a 1 z e. 

Stumme Beredsamkeit über das uralte Thema: „Pul
;:is et 11mbra ! 

Ja, Salze spielen eine grosseRolle im Menschen~ Die 
Salze sind nicht zufällig in den Körper gekommene durch
laufende Posten, wie die Buchhalter sagen, auch nicht des 
Gaumenkitzels wegen nehm!'n wir sie auf, wenn gleich die 
Natur die Befriedigung eines jeden BedürfnissP.s mit Ver
gnügen verband. Wasser, der höchste Genuss für ewen 
Verdurstenden, schmeckt nicht, wenn man den Durst gelöscht, 
diese Stimme der Natur; die kalkschalige Eier legende Henne 
sucht Kalkstein-Körner und Mauermörtel, obwohl beides 
geschmacklos und ohne Nahrung, hat sie keinen Kalk be
reit, so verwandelt sie den Kalk ihrer Knochen in Ei
schalen. 

Ein Werkzeug, göttliches Werkzeug ist das Salz, das 
göttliche Salz von Homer schon genannt, Gegenstand 
der Cultushandlung bei Heiden und Christen! Habe 
Justus Liebig das Experiment machen gesehn und mit der 
ihm eignen Begeisterung lichtvoll anwenden gehört: dass, 
wenn zwei ungleich starke Salzlösungen durch eine Haut 
geschieden werden, die reichere in die ärmere überströmt 
mit einer Kraft, welche dem Druck einer Quecksilbersäule 
von 2-3 Zoll Höhe gleichkömmt. Es ist eine Pumpe ohne 
Hahn und Klappen, ohne mechanischen Druck, ja ohne ei
gentliche Canäle oder Wege für den Uebergangder Flüssig
keiten. Alle Theile der Pflanzen und Thierkörper enthalten 
Salze und Alkalien, durch den Stoffwechsel werden sie fort
während ausgeschieden, ärmer, durch die Nahrung kommen 
neue Salze, sie dringen mit der Flüssigkeit von Zelle zu 
Zelle in die salzleerer gewordenen Theile - Kreislauf 
des Lebens! - Wenn auch der Mensch unter den Salzen 
in grosser Majorität salzsaures Natron enthält, etwa ein Pfund, 
und die Nebensalze in der Minorität sind, so ist's eine sehr 
beachtenswerthe Minorität! Die Natur kennt kein Maj orisiren, 
in ihr ist Alles gldchberechtigt, ihr Vadutz und Preussen ! 

~) Mau wechselt wegen dem Bass in London öfters 
des Tags Wäsche; Bediente tragen Waschwasser an. Wir la
chen ilber die kolossalen Waschapparate der Engländer, ehe 
ll'ir ihre monumentalen Rauchfangkehrer (Erz-Statuen) 1ehen. 

11 

Wenn man in den Blutkörperchen Kalisalze, in der 
Blutflüssigkeit Natronverbindungen, im Farbstoff des Blutes 
Eisen, in den Knorpeln vorzugsweise salzsaures Natron, in 
den Muskeln Bittererde, in der Horn- und Haar-etc. Substanz 
Eisen und Kieselerde, in allen Theilen Phosphorsäure, in 
den Knochen mit dem allgegenwärtigen Kalk, in den Zäh
nen noch mit Flusssäure, wenn wir im Körper Schwefel und 
Gyps finden, in der Magensäure nichts als Salzsäure erken
nen, welche die Nahrungsstoffe gerade so zersetzt, wie wir 
im Glaskolben unsrer Laboratorien darin das kräftigste 
Zersetzungsmittel, Scheidewasser erkennen, - so werden 
wir nicht so geringschätzig von der Verunreinigung des 
Kochsalzes mit Nebensalzen sprechen, und in dem Streben: 
chemisch reines Natriumchlorid darzustellen, vielleicht eben 
so grosse Verirrung erblicken, als in dem von jeder Bei
mischung sorgfältigst gereinigten, rein ausgebeutelten Wei
zenmehl. 

In Wieliczka gibt man 15 Pfd. Kopf- oder Mus s s a 1 z 
gratis, bei uns 12 Pfd., in Preussen muss jeder Gränzbewoh
ner, wegen Schmuggel, 12 Pfd. nachweislich ankaufen, die 
nachhinkende Wissenschaft hat lange nach dieser Ausmass 
berechnet, dass der Mensch monatlich ein Pfd. Salz verbraucht, 
dass es ihn, auf einmai genommen, tödtet. Vielleicht gibt 
man von dem polnischen Steinsalz mehr, weil es ärmer, an 
den Nebensalzen rc i ne r ist?*) 

Professor Sc h r ö t t er **j ist der rechte Mann für diese 
Frage, deren Behandlung von mir mancher strenge Fach -
mann belächeln mag, ohne Hinblick, dass ich die Sache ei
nem grösseren Publikum schmackhaft zu machen strebte, 
denn wahrlich gross ist das salzconsumirende Publikum! 

Ischl, den 28. December 186:l. 
Ransonnet, 

k. k. Salinenverwalter. 

Nachwort der ledactioa. 

Wir sind dem geehrten Verfasser obigen Artikels sowohl 
für den geistreichen und beitern Ton als für den Inhalt des
selben dankbar verpflichtet. Die Aufklärungen über Salzma~ 
nipulation, welche darin enthalten sind, berichtigen einerseits 
einige Stellen des von uns in Nr. 46 auszugsweise mitgetheil
ten ~Revue-Artikels," kommen aber anderseits der allg e
me in en Kenntn iss vom Salinenwesen zu Gute, welche 
Kenntniss noch immer viel zu wenig selbst in gebildeten Krei
sen verbreitet ist. Dass solcLe n Aufklärungen" ohnt1 jene 
Mittheilung schwerlich gegeben worden wären, beweist wieder, 
wie selbst unvollständige oder ungenaue Mittheilungen -- die 
Quelle und der Anlass von Belehrung werden und die von uns 
immer und immer empfohlene Oeffentlichkeit und Discussion 
scbliesslich die Wahr h e i t am be~ten fördert! 

Nicht minder kann dem Verfasser für die freundliche 
Erläuterung gedankt werden, welche er in Bezug auf eine ohne 
dieselbe sehr leicht misszuverstehende Behauptung (in Nr. 49 
v. J.) gibl, welche den Kalimangel der Asche von den Salinen 
mit der Hitze in der Feuerung in Causalnexus brachte. Wir 
gestehen, dass dieser Commentar zwn Verständniss jener dunk
len Stelle einiger111assen nützlich war! Mit Recht erwähnt 

•) Das Meersalz ist nochmebrmitNebensalzen, ähnlich den 
unsern, gemischt, und doch wohlschmeckend, gesund und zum 
Einsalzen du beste. 

-) Eben aus ProfeBSor Sc h r ö t t e r's Feder ist auch 
der Bericht, welchen wir unter dem Titel .Rückblicke auf die 
Londoner Ausstellung, IV., in Nr. 51 und 52 von 1863 unserer 
Zeitschrift im ausführlichen Auszuge mitgetheilt haben. Dem 
Wunsche des geehrten Herrn Verfa.ssers sind wir somit theil
weise achon zuvorgekommen, und haben auch schon in Nr. 
18 von 1863 uns erlaubl von den Arbeiten desselben Chemikers 
Gebrauch zu machen. 0. H. 



der Verfasser - wenn auch nur im Voriibergehen - der 
Concurrenz des Natrons bei der Seifenfabrication - denn 
es haben wirklich in neuerer Zeit die Natron- (oder Soda-) Seifen 
vor den ältern Kali-Seifen sich in den Vord<!rgnmd gestellt; bei 
alldem bestätigt er aber clie Th a t s ach e des geringen K a 1 i
g eh a I tes der A'.sche, derebenimhe~üglichen Artikel (Nr.49v. 
J.) betont wurde. Neben seiner Erklärung dürfte aber vielleicht 
doch noch .eine Frage frei sein an das Schicksal" - oder besser 
an die Forstwirthe - nämlich: ob nicht der geringe Kali
gehalt auch von der Beschaffenheit des verwendeten Holzes 
herrühren könne. So weit unsere, allerdings sehr geringe Forst
kem1tnisse reichen, dürfte sowohl die langsamere oder raschere 
Verbrennu~g, als auch das Alter, die Saftmenge, selbst die 
Gattung des Holzes von Einfluss auf die Menge und Quali
tät der Asche sein. - Analysen werden anch darüber Auf
schluss geben, und darum freut es uns, das Verdienst, wel
ches der Verfasser obigen Artikel& sich durch Anregung zn 

•den neuesten Analysen erworben, als ein sehr wesentli
ch es anzuerkennen. Mit der nUntersuchung• nnd mit der 
.Discussionu beginnt die stets fördersame Arbeit des Fort
schrittes, und jedem der namhaften }'ortschritte, welche das 
Salinenwcsen gemacht hat, ist stets die .Uutersuchungu und die 
Discussiou vorangegangen, wenu letztere auch nicht immer öffent
lich geschah. Ebenfalls einverstanden sind wir mit dem Satze, 
dass Beziehungen auf die n o r d deutschen Salinen nicht immer 
massgebend sein können; eher - möchten wir hinzufügen -
wären Vergleiche mit manchen nsüddeutschenu zulässig! 
Vielldcht bietet sich Gelegenheit zu solchen bei fernern 
Mittheilungen. Der Antheil, den nun mehr und mehr auch die Sa
linisten an der Behandlung der Frage nehmen, ist uns sehr er
wünscht und aufmunternd, uud wir bitten recht freundlich, die 
Discussion nicht fallen zu lassen. Die Redaclion. 

Der erste Bessemer-Stahl in Oesterreich. 
Aus Nr. 1 der nAustriau *). 

Dieser wurde, nach einer l\littheilung der „ Grazer Ta
gespostu, am 21. Nov.1863 zu Turrach in Obersteiervon der 
fürstlich Schwarzen b er g'schen Gewerkschaft erzeugt. 
Die Veranlassung und die Entwicklung dieses für Gesammt
österreich, namentlich für die durch ihren Erzreichthum ge
segnete Steiermark so wichtigen W erksbetriehes, welcher 
sich in seinen grossartigen Erfolgen den merkwürdigsten 
Erfindungen der Neuzeit würdig zur Seite stellen dürfte, ist 
folgende: 

Die Erfolge des ursprünglich aus England stammen
den Bessemer-Frischprocesses (nach dem Erfinder: Bes s e
m er, so genannt), welcher in neuerer Zeit auch in Belgien, 
Westphalen und namentlich Schweden eingeführt wurde 
und dort sehr erfreuliche Resultate lieferte, veranlassten 
den sehr verdienstvollen, alle Erfindungen der Neuzeit mit 
aufmerksamem Blicke verfolgenden l\forauer \Verksdirec-

*) Dass wir diesen Artikel einem andern Journale ent
nehmen, kommt daher, weil nns bis nun directe Nachrichten 
fehlten, was wir zwar bedauern, aber durch den Umstand uns 
erklären, <lass, weil eben das Stadium der Versuche - wenn 
auch im Grassen - noch nicht ganz überwunden ist, ein
gehende Erörterungen auf später verschoben wurden- Doch ist 
es nicht 'l'l"Ünschenswerth, dass von Nichtfachmännern die Dis
cussion allein geführt werde, Da läuft unwillkürlich manches 
Unrichtige oder Zuweitgehende mit nnter, und der Sache wird 
geschadet, ohne dass es in der Ab!icht lag. Bekanntlich wird 
io Ne n b er g ein grösserer Versuch vorbereitet, zu welchem 
vom Reichsrathe ~chon die Mittel votirt sind. - Einstweilen 
stimmen aber auch wir in die Anerkennung deR Verdiemtes 
ein, welches sich vor Allen Herr Secti ons rath Tunner, 
dann Herr K o i in e k und der seinem Antrage Folgii gebende 
Gewerke - Se. Exc. Fürst Adolph Schwarzenberg um die 
Sache erworben haben. -- Nachschrift. Eben bei der Cor
rectur dieser Zeilen, erh11lten wir einen f a eh m ä n n i s c h e n 
Artikel, welchen wir in nächster Nummer bringen. 0, H. 
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tor, Herrn Joseph Michael Kor z in e k , in Erwägung des 
Umstandes, dass das Turracher Roheisen dem schwedischen 
ziemlich gleich ist, schon vor zwei Jahren den Antrag bei 
dem Werksinhaber, Herrn Johann Adolph Fürsten von 
Schwarzenberg, auf Einführung des Bessemer-Frischpro
cesses in Turrach zu stellen, welchen Antrag der alles Ge· 
meinnützige mit den grössten Opfern unterstützende, um 
die Gesammtindustrie Oesterreichs hochverdiente Fürst, 
ungeachtet der von mehrfacher Seite dagegen erhobenen 
Bedenken, annahm. Der Fürst bestimmte einen bedeuten
den Geldbetrag hiezu und ermächtigte den genannten 
Werksdirector zur Ausführung der ganzen Einrichtung. 

Dieser Bessemer-Frisehprocess besteht darin, dass un
mittelbar aus Roheisen - Gussstahl oder Schmiedeisen, 
ohne Anwendung eines Brennmaterials (ausser dem weni
gen zum Vorwärmen des BessPmer-Ofens, der Ein- und Aus
gusspfannen), erzeugt wird. Es wird nämlich ein beiläufiges 
Quantum von 25 Centnern Roheisen aus dem Hocqofen 
in eine Pfanne abgestochen und in den nahe dabei stehen
den Beasemer-Ofen eingegossen, welches in dem sehr kur
zen Zeitraume von nur 18 bis 20 Minuten, bloss durch An
wendung eines ungefähr l 0 bis 12 Mal so stark gepressten 
\Vindstromcs, wie er bei einem Holzkohlen-Hochofen vor
kommt, zu Gussstahl oder Sehmiedeisen umgewandelt wird. 

Diese Umwandlung durch eingeleitete Luft ist sehr 
überraschend; denn selbst gewiegte Montanisten waren der 
Ansicht, dass, wenn ein so starker kalter \Vindstrom in das 
flüssige Roheisen eingelassen wird, dieses erstarren miisste; 
- allein die Wirkung ist gerade die umgekehrte, weil das 
eingesetzte Roheisen durch die in solcher l\Iasse und Kraft 
eingeführte Luft einen noch höheren Hit.zgrad erreicht und 
in dünnflüssigem Zustande verbleibt. 

Der Bessemer-Ofen besteht aus einem nahezu einen 
halben Zoll starken Eisenbleche, beiläufig in der Form einer 
bauchigen Flasche, der inwendig mit einem feuerfesten 
Thonfutter versehen ist, und auf zwei in der Mitte an dem 
Bleche von aussen angebrachten Zapfen in gusseisernen 
Ständen ruht, auf denen er nach Bedarf, zum Eingiessen 
des Roheisens und dem Ausgiessen des fertigen Productes, 
durch 4 bis 5 Mann mitelst einer Kurbel geneigt und auch 
ganz umgedreht werden kann. Nebst diesem Arbeitsper
sonale ist nur noch der Dirigent des Windes und des gan
zen Betriebes dabei beschäftigt. 

Im Boden des Ofens ist ein luftdicht abgeschlossener 
kleiner Raum, in welchen der \Vind von dem sehr starken 
Gebläse geführt und durch die, mit 40 bis 42 nur 1/ 3 Zoll 
im Durchmesser grossen Oeffnungen versehenen fruerfesten 
Düsen (auch Formen genannt) in den Roheisenraum gelei
tet wird, der eine viel stärkere Pressung hat, als der Druck 
des eingesetzten Roheisens auf den Boden oder die Düsen 
beträgt, indem es sonst die Windöffnungen versetzen würde, 
Der obere Theil des Ofens, der sogenannte Hals oder die 
Ausströmöffnung, ist nach einer Seite, bei senkrechter Rich
tung des Ofens, gegen die Esse etwas geneigt, und strö
men hieraus die sich im Ofen entwickelnden, in gewissen 
BetriebsperiodeJ;J. sehr heftigen Gase, Schlacken und mit
unter selbst Eisen heraus, und zwar mit grossem Getöse. 
Nach der verschiedenartigen Erscheinung und Farbe der 
Gase wird mehr oder weniger Luftströmung eingelassen 
und das Vorsehreiten des sogenannten Frischproeesses be
urtheilt und der Betrieb nach Bedarf früher oder später ein
stellt; was mit Neigung des Ofens und mit Absperrung des 



Windes schnell erfolgt, je nachdem Stahl von einem hohen 
oder minderen Härtegrade, oder Schmiedeisen erzeugt wer
den soll. Zur Erlangung eines so starken Windstromes mit 
einer Pressung von 10 bis 11 Pfund und darüber per Quadrat
zoll ist ein Wassergefälle von 39 Fuss mit einer entsprechend 
starken Turbine und einem solchen Gebläse eingerichtet. 

Der Bessemer-Ofen selbst wurde nach den vom k. k. 
Herrn Sectionsrath Tun n er in Leoben gelieferten Zeich· 
nungen, verhältnissmässig zur Betriebskraft in Turrach, 
construirt und die weitere Ausführung sowie Abrichtung der 
einheimischen Werksarbeiter bd diesem Betriebe dem Berg· 
verweser Franz S wob o da, einem in mehrfacher Beziehung 
verdien'ten Manne, übertragen. 

Es darf hier nicht übergangen werden, dass ein gros
ser Antheil an dem Verdienste in der Einführung die"es 
höchst wichtigen 'Verksprocesses dem erwähnten Herrn 
Sectionsrath Tunner gebührt, weil er sich bemüht hatte, 
von allen Seiten Nachrichten über den Bessemer-Frisch· 
process zu bekommen, dieselben immer gleich zu veröffent
lichen und die Einführung desselben hierlands anzurathen. 

Nach mehreren vorausgegangenen kleineren Versuchen 
wurde nun am 21. November 1863 in Gegenwart des er
wähnten Herrn Sectiousrathes der erste österreichische 
Bessemer-Stahl zu Turrach erzeugt, und lieferte der Pr.icess 
ein so vorzügliches Stahlproduct, dass verschiedene gleich 
davon erzeugte wichtige 'Werkzeuge, als: Stemm-, Dreh
uud Hobeleisen, Bohrer. Tranchirmesser, sich ausgezeich
net bewährten. Beispielsweise sei nur erwähnt, dass an 
einem aus diesem Stahle erzeugten Messer nicht die min
deste Scharte bemerkt wurde, nachdem man mit demselben 
einen doppelt so starken Draht, als eine gewöhnliche Strick
nadel, 5- bis 6mal ganz entzweigehauen hatte. 

Diese höchst wichtige Erfindung wird jedenfalls eine 
völlige Umstaltung unserer Eisen- und Stahlindustrie her
beiführen; denn wenn in Betracht gezogen wird, dass bei 
der in den bisherigen Stahlhammerwerken. üblichen soge
nannten Kärntner Stahlmanipulation vom Roheisen bei 
einem Stahlfeuer durch 3 bis 4 Mann wochentlich nur 32 
bis 40 Centner Rohstahl erzeugt und zu jedem Centner 
34 bis 40 Kubikfuss Holzkohle verwendet wird; dann dass 
der auf diese Weise erzeugte Stahl doch nicht zu allen 
Zwecken gleich verwendbar, noch zu hart oder von unglei
chem Härtegrad ist und darum sehr Qft wieder in einem 
Holzkohlenfeuer gegä.rbt oder zu Gussstahl in den sehr 
kostspieliegen Graphittiegeln bei einem bedeutenden Brenn
material-Verbrauche umgeschmolzen werden muss - er
scheint der Vortheil der neuen Frischmethode in so grösse
rem Masse, nachdem bei derselben ein so grosses Quantum 
Roheisen, 25 Centner, in der so kurzen Zeit von 20 Minu~ 
ten und beinahe ohne Anwendung von Brennmaterial in 
vollkommenen Gµssstahl von so vorzüglicher Qualität um
gewandelt wird, dass daraus die feinsten 'Verkzeuge ge· 
macht werden können. 

Diese Erfindung ist für Steiermark und Kärnten (des
sen Gewerkschaft Heft ebenfalls iu der Errichtung eines 
Bessemer- Oft>ns begriffen ist) von höchster Wichtigkeit, 
nachdem durch dieselbe die grossen Erzreichthümer besser 
benützt, dar~us grössere Quantitäten von Stahl und Schmied
eisen erzeugt, sonach auch billiger verkauft und in das Aus
land vortheilhafter abgesetzt werden können, als bisher. 
Diese Vortheile veranlassten den bei dem gelungenen Ver
suche am 21. November d. J. anwesenden 'Verksdirector 
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auch dem k. k. Sectionsrath Tunner öffentlich den allgemei
nen Dank dahin auszudrücken, dass er der Erste in Oester
reich war, der diesen höchst wichtigen Gegenstand ange
regt, richtig erkannt, zur Einführung angerathen und die
selbe ermöglicht hat, worauf der Herr Sectionsrath in seiner 
Gegenrede dem Herrn Werksdirector Korzinek die Aner
kennung zollte, dass derselbe den Muth gehabt, die Aus
führung dieser Erfindung zuerst zu beantragen und unge
achtet aller a:indernisse auch mit dem schönsten Erfolge 
durchzusetzen. 'Vir rufen dieser herrlichen Erfindung ein 
entschiedenes : n Glück auf! u zu. 

Die Zink-Extractions-Versuche auf der k. k. 
Silberhütte zu Pribram. 

(Schluss.) 

Die Auslaugung, Die bei der Röstung derHaupt
sache nach in neutrale und theilweise selbst in basische 
scbwefelsaure Zinksalze übergeführte Blende der Erzmehle 
wurde mit möglichst heissem 'Vasser, welchem einige Pro· 
cente Schwefelsäure zugesetzt wurden, ausgelaugt. 

Die Auslaugung selbst ~rde, um die Löslichkeit der 
Salze möglichst zu beschleunige•, in verschieden eingerich· 
teten Gefässeu im Grossen versucht. 

1. Zuerst wurden 24 kleinere Auslaugkästen mit je 
einem Fassungsraume für 5 bis 6 Ctr. Erzmehle und dann 
ein grosser Kasten für 100 Ctr. Erzmehle angewendet. Je
der Kasten bildete für sich einen besonderen Auslaugappa· 
rat und hatte eine Filtervorrichtung, bestehend aus einem 
durchlöcherten hölzernen Boden, welcher auf 2" hoben, an 
dem eigentlichen Gefiissbo,ien befestigten Leisten aufruhte, 
wodurch zwischen den beiden Böden ein hohler Raum ge
bildet wurde. Auf diesen durchlöcherten Boden kam nun 
das eigentliche Filter zu liegen, welches bei einigen Kästen 
aus einer groben Sackleinwand und einer Lage Tannen
teisig, bei andern unmittelbar bloss aus 4 Lagen Reisig, ~bei 
noch anderen aber aus einer Lage Reisig und einer Lage 
Hobelspäne hergestellt wurde. Auf dieses Filter wurden 
die Erzmehle gleichmä.ssig ausgebreitet und mit so viel Lauge 
übergossen, bis dieselbe 4 bis 6 Zol I über den Erzen stand. 

Nachdem die Lauge die Erzschicht durchdrungen 
hatte, sammelte sich die Reichlauge in dem leeren Raume 
unter dem durchlöcherten Boden an und wurde von da 
durch eine seitwärts angebrachte Oeffuung zeitweise abge
lassen und die Erzmehle seiht in den Kästen alle 4 Stunden 
mit einer eisernen Schaufel umgeriihrt. Um aber dieses Um
rühren beseitigen zu können, wurde später durch ein klei
neres Rohr Dampf unter den durchlöcherten Boden einge
leitet und auf diese Art eine zeitweise Auflockerung der 
Erzlage versucht. 

2. Wurde in einem Bottich mit gleichfalls doppel
tem Boden und einer Filtervorr!cbtung aus Reisig und 
Stroh eine continuirliche Laugung von unten nach oben 
mittelst hydrostatischen Drucks versucht. Dieselbe hat sich 
jedoch auch nicht bewährt, indem das Durchdringen der 
Lauge durch die Erzlage nicht gleichförmig erfolgte, und 
das Erzmehl an mehreren Punkten und hauptsächlich in der 
Mitte ganz fest lag. 

3. Um mechanischen Verlusten zu begegnen und die 
Laugen behufs ihrer grösstmöglichsten Sättigung einen lan
gen Weg durchfliessen zu lassen, wurde ein System meh-



rerer treppenförmig neben einander stehenden Kästen in 
Anwendung gebracht, und die einzelnen Kästen unter ein
ander durch gläserne Zu- und Abflussröhren verbunden. 
Zur Sicherung gegen mechanische Verluste wurden die Laug
kästen mit Bleiblech ausgefüttert und zur Schonung diesel' 
Fütterung beim Umrühren an die Bleibleche dünne Bretter 
angelegt. Iu den obersten Kasten wurde heisses, mit weni
gen Procenten Schwefelsäure angesäuertes Wasser gebracht 
und durch einströmenden Dampf noch mehr erhitzt; nach 
24 Stunden aber die gesammte Lauge gänzlich abgezogen. 

4. Da bei allen vorerwähnten Laugapparaten und Vor
gängen beim Laugen die Schwierigkeit nicht ganz überwun
den werden konnte, dass das auszulaugende Erzmehl in den 
Laugapparaten mehr oder weniger fest wurde, zusammen
backte und unter dem durchlöcherten Boden sich sogar eine 
feste Schicht aus Erz und ausgelaugten Salzen bildete, so 
wurde endlich auch noch ein Quirlapparat in Anwendung 
gebracht, welcher den Zweck hatte, den einzelnen Erztheil
chen durch das Quirln möglichst viele Berührungspunkte 
mit der Lauge zu bieten, und so die Auslaugung der schwe
felsaurcn Salze zu beschleunigen. 

Diese in den vorbeschricbenen Apparaten mit den ver
schiedenen Modificationen abgeführten Versuche mit klei
neren blendigen Erzen und reinen Blenden führten zu der 
U eberzcugung, dass die zum Laugen erforderliche Zeit, 
welche bei einem der abgeführten Versuche bis auf 466 Tage 
ausgedehnt wurde, für eine Manipulation im Gras
sen viel zu lang und die erreichte procentualc Auslaugung 
der löslichen Salze viel zu gering ist, die erzielten Re
sultate im Grassen daher nur höchst unvollkommen er
scheinen und durchaus keine ökonomischen Vortheile in 
Aussicht stellen. Da nun bei den gegenwärtigen Fortschrit
ten der Aufbereitung die ehemaligen armen Bleierze sehr 
gut und weniger kostspielig auf einen höheren Halt in Blei 
und Silber concentrirt werden können und dann in den 
dermaligen neuen hohenüefen zu Pfibram eine Verschmel
zung mit günstigeren Ausfällen zulassen, so wurde bereits 
diese versuchte Zinkextraction gänzlich beseitiget. 

Die durchschnittlichen Gestehungskosten, d, i. Löhne 
und Materialien der vorbeschriebenen Zinkextraction be
ziffern sich: 

bei einem Centner blendiger Erze: 
an Mahlkosten 1 fl. 11 kr. 
n Röstkosten n 40 n 
n Laugungskosten 2 n 15 n 

Zusammen 3 fl, 66 kr. 
bei 1 Centner reiner Blenden: 

an Mahl.kosten fl. 87 kr. 
n Röstkosten 11 98 o 
n Laugungskosten 3 n 69 n 

-
Zusammen 5 fl. 54 kr. 

Aus den Verhandlungen der k. k. geologischen 
Reichs-Anstalt. 

In der Sitzung am 17. November 1863 legte Herr 
Director W. Haidinger ein frisches festes Exemplar des 
Magnesits von St. Katharein im Tragässthal in Steiermark 
zur Ansicht vor. Eben so auch ein Exemplar, das einer star
ken Rotbglühhitze ausgesetzt gewesen - gebrannt wor-

14 

den - war. Dieses letztere lässt sich leicht zwischen den 
Fingern zerreiben, wie es der Augenschein zeigte. 

Er reiht an die Vorlage nachstehende Betrachtungen 
an, über die Frage: 

Ist Magnesit eiu feuerfester Stein? 
Unter den mancherlei Anfragen, welche an die k. k. 

geologische Reichsanstalt, gelangen, war auch diese, ob 
Magnesit als ein feuerfester Stein betrachtet werden könne? 
Die Frage hatte allerdings eine national-ökonomische Be
deutung, wie sich aus der nachstehenden Darstellung zeigt, 
abel' um so mehr ist es geboten, die rein wissenschaftliche 
Frage nicht aus dem Auge zu verlieren. 

Folgendes ist die Lage. Der Grundbesitzer Carl Rust 
vulgo Wieser in der Gemeinde Oberthal im Bezirk Unter
Kapfenberg verpachtet an Jacob und Christian Harrer 
einen Theil seines eigenthümlichen Grundes zu einem Ein
bruch auf feue rf cste Stci n e, u. s. w. Diess war am 23. 
Mai 1841. Es findet sich nämlich auf diesem Grunde Talk
schiefer, der in der dol'tigen Umgegend auch von anderen 
Fundorten als Gestellstein für Hochöfen verwendet wird. 

In dem Berichte der Aufnahmsarbeiten der Section I 
unter dem Herrn k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer 
und Franz F o et t e rl e ist von k r y s t a II in i s c h e m K a 1 k
s t ein die Rede, der sich im Gebiete der Schiefer in einem 
langen Zuge von Trofayacb übe~ St. Katharein bis Thörl 
u. s. w„er8treckt (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichs
anstalt 1852, 4. S. 56). Diess war die erste Uebersicht, noch 
von Magnesit nicht die Redf', Erst die genauere Untersu
chung der Gebirgsarten gab nähere Einsicht in die wahre 
Natur derselben. Namentlich ein grosskörniges Gestein, bis 
dahin als Dolomit oder Bitterspath bezeichnet, erwies sich 
nach der Analyse von Herrn Carl Ritter v. Hauer (Jahr
buch 1854, S. 871) als ein sehr reiner Magnesit, mit fol
genden Bestandtheilen, in zwei Proben: 

Unlöslich 
Kohlensaures Eisenoxydul 
Kohlensaurer Kalk 
Kohlensaure Magnesia • 

I 
2·83 
1•54 
0•86 

94·77 

II 
0·09 
o·69 
Spur 

99·22 

1 oo·ou 1 uo·oo 
Das' war die eigentliche Entdeckung des Körpel's, 

welcher nun der Gegenstand verschiedener Ansichten ist. 
Der Wichtigkeit des F_undes entsprechend, gab Herr k. k. 
Bergrath F o et t e rl e eine ausführlichere Nachricht in dem 
darauffolgenden Bande unseres Jahrbuches. n Ueber ein 
neues Vorkommen von Megnesit in Steiermark". Hel'r 
Ritter v. Zepharovich hatte den Winkel von 107° 16' 
gemessen, und das specifische Gewicht von 3·033, sowie 
di'e Härte von 4·5 bestimmt. 

Dieser wahre Schatz für mancherlei Gegenstände in
dustrieller Thätigkeit wurde damals und in der Folge viel
fach von uns besprochen, und vielen Personen zur Kennt
niss gebracht. Herrn Bergrath F o ett er l c's Abhandlung hob 
die Anwendbarkeit für Erzeugung von Bittersalz hervor, wo
für man in Frankreich und England sogar Serpentin und 
Dolomit verarbeitet. nlch habe diese Darstellungsarten des 
Bittersalzes im Vorhel'gehenden desshalb so ausführlich 
erwähnt, um darzuthun, dass wenn es sich bei dem Preise 
von 11 fl. CM. für den Centner Bittersalz noch rentirt, 
dasselbe fabriksmässig aus Serpentin und sogar aus Dolo
mit darzustellen, es sich um so vortheilhafter rentiren müsste, 
beinahe ganz reine kohlensaure Magnesia,'wie sie der Mag-



nesit enthält, zu dieser Darstellung anzuwenden; und das 
Vorkommen von ziemlich bedeutenden Massen von Magne
sit bei Gloggnitz und in Steiermark bietet eine sehr günstige 
Gelegenheit zur Hervorrufung eines Iudustriezweiges, der 
bisher in Oesterreich gar nicht oder sehr wenig vertreten 
ist. Das war im Jahre 1855. 

Mit hohem Interesse wurden die Schaustufen von den 
in der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte 
gegenwärtigen mineralogischen und geologischen Freunden 
bebichtigt. Als etwas Neues, vielfach Anregendes erhielt 
jedes Mitglied unserer mineralogisch-geologisch-paläonto
logischen Section ein Handstück davon, uns als Geschenk 
von Herrn Joseph Brunne r, Bergbaudirector in Trofayach 
zugekommen, nebst anderen Stücken , zum Andenken an 
die Versammlung. Das war im September 1856 (Jahrbuch 
1856, Seite 819). 

Am 10. Mai 1858 ertheilt der Grundbesitzer Carl Rust 
an Polykarp Gel dner "das Recht zur Auff!uchung und zu 
seiner Verwendungu des auf dem nämlichen Grunde nvor
kommenden Magnesit oder Bitterspathu u. s. w. 
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Eine der Arten der Anwendbarkeit des Magnesit!! be· 
ruht auf seinem Gehalte an der für sich nicht schmelzbaren 
oder feuerbeständigen Magnesia, von welcher 100 Theile 
reinen Magnesits 4 7 ·6 Percent enthalten, währena rlie übri
gen 52'4 Percent Kohlensäure sind. Diese letztere als nicht 
feuerbeständig, wird in der Glühhitze ausgeschieden. Man 
brannte den Magnesit, gab dem Pulver durch Thon etwas 
Halt, und erzeugte Ziegel, welche neuerdings gebrannt, 
feuerfestes Baumaterial darstellen. 

Am 9. März 1859 wurde als Auskunft auf eine An
frage des Herrn Geldner von der k. k. geologischen Reichs
anstalt der Unterschied hervorgehoben, welcher zwischen 
Talkschiefer und Magnesit in ihrer Anwendbarkeit als feuer~ 
beständige Materialien besteht. Ersterer ist qnmittelbar ein 
„feuerfester Steinu, er wird in höherer Temperatur hart, 
aber schmilzt nicht, letzterer wird durch Feuer seiner Koh
lensäure beraubt , und wird geborsten und mürbe, verliert 
also die Eigenschaft der Festigkeit, welche dem „Steinu 
eigenthümlich ist. Was übrig bleibt ist nicht schmelzbar, 
kann aber seiner Beschaffenheit nach eben so wenig ein 
feuerfester Stein genannt werden, als sich diese Bezeich
nung auf Porzellanerde, oder irgend einen feuerfest~n Thon 
anwenden lässt. 

Mit der grössten Ueberraschung lese ich in einer Ur
kunde über eine am 20. Juni 1863 an dem k. k. Bezirks
amte als Gericht Bruck an der Mur gepflogene gerichtliche 
Verhandlung folgendes 

Gutachten: 
„Nachdem unter feuerfesten Stoffen ganz allgemein 

jene verstanden werden, welche in sehr hohem Hitzgrade 
nicht schmelzen, nachdem Magnesit und Bitterspath bis 
jetzt keine irgendwie durch chemische und elektrische Mit
tel erzeugte hohe Temperatur je znm Sintern und die bei
den Materialien zweifellos als Stein bezeichnet werden müs
sen, so beantworten wir die gerichtlicherseits an uns ge· 
stellte Frage „ ob Magnesit und Bitterspat.h feuerfeste Steine 
seien u unbedingt bejahend u. 

„ Um den klägerischen Bemerkungen Rechnung zu 
tragen , fügen wir übrigens bei, dass Magnesit und Bitter
spath bis jetzt unmittelbar als feuerfestes Material nicht in 
Verwendung kam, sondern vor seiner Benützung gepulvert 
mit etwas Thon gemengt, zu Ziegeln geformt und nach dem 

Brennen verwendet; welche Mittheilung uns aber in der 
unbedingten Aufrechthaltung unseres gutä.chtlichen Urthei
les nicht im geringsten zu beirren vermag. In eine Ausle
gung der eingesehenen Vorträge und Erklärungen können 
wir selbstverständlich nicht eingehen. u 

„Dr. J. Gottlieb m. p., 
st. st. Professor der Chemie. 

Johann Schwara m. p., 
k. k. Bergverwalter.• 

Meiner Ansicht nach sind die genannten Herren durch 
die Verwechselung der Begriffe eines feuerfesten Stoffes 
und eines feuerfesten Steines zu einem dem allgemein 
angenommenen Sprachgebrauche geradezu entgegengesetz -
ten Ausspruche gelangt. 

Der Magnesit ist kein feuerfester Stein. Betrachtet 
man nur den Aggregationszustand , so wird ein Körper, 
welchen man der Einwirkung einer höheren Temperatur 
aussetzt, vollständig oder theilweise, entweder gasartig -
er wird verflüchtigt - oder tropfbar flüssig - er schmilzt, 
oder er bleibt in mehr oder weniger festem Zustande 
zurück. Aber in dem letzteren Falle kann er den Zusam
menhang seiner Theile verloren haben, mehr oder weniger 
mürbe und pulverig geworden sein, oder er kann seine Fe
stigkeit beibehalten, oder selbst eine grössere erlangt haben. 

Das letztere ist der Fall mit dem Steine Ta 1 k s c h i e
f e r, welcher Veranlassung zu dem ersten V ertrage Ru s t
H a r r er war, als man den Magnesit noch nicht kannte. 
Er ist seiner Weichheit wegen leicht zu bearbeiten, und 
erhärtet allmälig im Feuer, 

Der Talks chi efer ist ein feuerfester Stein. 

Von dem Stein Magnesit wird aber mehr als die 
Hälfte (52•4 Perc. Kohlens!i.ure) verflüchtigt, der Reet bleibt 
in mürbe m Zustande zurück, die Masse hat aufgehört 
dem Begriffe eines Steines zu entsprechen. 

Der Magnesit ist kein feuerfester Stein. 
Allerdings ist der Rückstand nach dem Brennen f e u e r

b es tä n d i g e e Material, aber erst eine weitere Bear
beitung kann da.raue Ziegel 1 künstlichen feuerfesten Stein 
darstellen. 

Die einzige, dem allgemeinen Sprachgebrauche ent
sprechende Antwort auf die Frage: Ist Magnesit ein 
feuerfester Stein? kann also, dem obigen Gutachten 
entgegengesetzt, nur dahin lauten, dass man sage: nN ein." 

Hierauf theilte der k. k. Bergrath Franz Ritter v. 
Hauer den Inhalt einer Abhandlung von Herrn Prof. Pich
le r: „Zur Geognosie Tirols" mit und legte eine reiche 
Suite der von demselben eingesendeten, seiner Ansicht nach 
vulcanischen Schlacken und Bimssteine von Köfels bei Um
hausen in Tirol vor. 

Herr k. k. Schichtmeister Gottfried Freiherr v. Ster n
b ach bringt im Namen des Herrn Bergrathes 1\1. V. Li
p o 1 d ein an den Letzteren gerichtetes Schreiben des Herrn 
Apothekers Alois Storch von Rokycan in Böhmen zur 
Kenntniss, in welchem Herr Storch eine Mittheilung über 
das Vorkommen fossiler Baumstämme in dem Baron Riese'
schen Steinkohlenbau bei Wranowic und über einen neuen 
Fundort von silurischen Petrefacten aus den „Rokycaner 
Schichten" macht. 

Herr k. k. Bergrath F. F o et t e rl e legte Muster von 
Werksteinen aus den dem Domcapitel zu Stuhlweissenburg 
gehörenden Steinbrüchen bei Sciskut vor, welche der k. k. 
geologischen Reichsanstalt für ihre Sammlung von Baustein-



mustern der österreichischen Mouarcliie von dem Haupt
agenten dieRer Steinbrüche in Wien, Herrn L. Stein in
g er, zugesendet wurden, und berichtete über deren geo
logisches Vorkommen und technische Verwendbarkeit. 

Herr k. k. l\loutau-Ingenieur Franz Pose p uy machte 
folgende Mittheilung: 

Bekanntlich hatte J ok e 1 y zuerst eine Gliederung des 
Rothliegenden Böhmens und zwar in der westlichen Hälfte 
des grossen Complexes, welcher sich am Südrande des Rie
sengebirges ausbreitet, in umfassender Weise durchgeführt. 
Er stützte seine Eintheilnng in drei Etagen, häuptsächlich 
auf petrographische Charaktere und auf die U eberlageruug 
der betreffenden Gesteinsgruppen einer über die andere. 
Es fehlen somit noch die paläontologischen Charaktere, um 
seine Etagen näher zu bezeichnen. 

Ich habe in denselben Gegenden noch vor Jokcly ei
nigeArbeiten unternommen, wobei ich hauptsächlich die Fest
stellung des geologischen Niveaus der Kupfererz 1 a g er
s t ä t t e n und der Ko h Jen vork o m mui sse im Auge hatte, 
und veröffentlichte scl be in der naturwissenschaftlichen Zeit
schrift Ziva, VII. Jahrgang, pag. 211 und IX. Jahrgang, 
pag. 32. Hiebei hatte ich die beiden Brandschieferzüge, 
deren unterer in die untere Etage Jokcly's fällt, und sich 
über 1 O Meilen ununtererochen verfolgen lässt, und deren 
oberer der obersten Etage angehörig, und in 7 Meilen Längs
erstreckung ebenso zerschnitten und in Lappen getheilt, 
wie diese Etage selbst ist, zum Anhaltspunkte genommen und 
bestimmte die geologische Höhe besagter Punkte durch den 
auf die Mächtigkeit reducirten Horizontalabstand von einem 
dieser ßrandschieferzüge. 

Das allgemeine Resultat war, dass ich auf diesem 
Wege zu dem bereits bekannten Resultate kam, dass die 
Kupfercrzlagerstätten kein eigenes Niveau haben, sondern 
in allen drei Etagen vorkommen. Der Bergbau am Kozinec 
bei Starkenbacb gehört demnach ebenso wie jener von Her
mannseifen der untnen Etage au. Letzterer im bituminö. 
sen Mergelschiefer, resp. Brandschiefer, erfüllt die letzte 
Anforderung, die man an ihn gestellt, um die Identität mit 
dem deutschen Kupferschiefer zu zeigen. 

Die Bergbaue bei der Chraster Mühle bei ßöhmisch
Brod liegen in der Arkose der mittleren Etage und jene von 
Peklov bei Schwarzkostelee, Huttendorf, Kostulov bei Star
kenbach in der obersten Etage. 

Herr Director Haidiuger meldete sodann noch Worte 
freundlichster Erinnerung au die Mitglieder der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt und andere Freunde von Herrn Dr. 
Ferdinand Z i r k e 1, gegenwärtig k, k. Professor der Mine
ralogie an der Lembcrger Universität, welcher durch ganze 
zwei Jahre ein willkommener, anregender Theiluehmer au 
den 'Arbeiten der Anstalt gewesen war. 

Seit unserer letzten Sitzung am 3. November, fährt 
Director Haidinger zum Schlusse fort, waren mehrere mit 
unseren gegenwärtigen Aufgaben in Verbindung stehende 
Reihen von Vorträgen eröffnet worden. Eingeleitet wurden 
dieselben durch den von Herrn k. k. Prof. S u es s an der 
k. k. Universität abgehaltenen ailgemein geologischen Curs, 
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Vormittags um 9 Uhr. GP.stern am 16. November begann, 
Abends 5 Uhr, Herr k. k. Prof. Oberbergrath Freiherr v. 
Hingen au seine national- ökonomisch - bergmännischen 
Vorträge, heute Vormittags um 11 Uhr Herr k. k. Bergrath 
Franz Ifüter v. II au er seine Uebcrsicht der natürlichen 
V crhältnisse der österreichischen Schichtgesteine. Au diese 
reihen sich die gegenseitigen Berichterstattungssitzungen 
unserer hochgeehrten jüngeren Herren k. k. .l\Ioutan-In
geuieure an, welche allwöchentlich im engeren Kreise der 
geologischen Reichs-Anstalt stattfinden und dazu dienen, 
die Arbeiten der Woche in Evidenz zu halten und deren 
Resultate lebendig zu erhalten. 

Notizen. 
Neue Composition für Sobiess- und Sprengpulver. 

Von G. Hall und Wells 1111s Worce•ter. Die ßestaudtheile 
sind: 47 Hunrlerttheile chlorigsaures Kali, 38 Theile eisenblau
saures Kalium (ferrocyanit d" of potassiurn) und 5 Theile 
Schwefel otler ein anderer entsprechender Stoff, wie z. B. 
raffinirter Zucker. Der Patentträger gibt dem letzteren aus 
zwei Griinden tlen Vorzug; einmal ist die Composition nicht 
so leicht durch blosse Reibung entziindlieh und dann ist die 
Verbrennung vollständiger, wie sich aus dem unbedeutenden 
Rlickstand ergibt. Die Bcstandrheile werden besonders zube
reitet und dann zum Zwecke der Mischung mit Wasser oder 
mit einer Wnsserlö~trng von Salpetersäuro angemacht. Durch 
letzteres wird die Kraft des Pulvers erhöht und der Masse 
eine grünliche Farbe ertbeilt. Das Wasser wird dauu verdampft, 
bis die l\lasse dick wird, und hierauf noch 10 Proc. Kautschuk, 
dem etwas doppeltschwefclsaure Kohle einverleibt ist, zugege
ben. Die Bestandtheile werden dann innig gemengt, und dann 
wie eine andere Pulvermasse weiter behandelt. N. Erf. 

Vorrichtung, um den Kesselstein zu verhindern. 
Von 0. Spencer aus Peckham. Das Wesentliche der Vor
riehtimg best.,ht in Diaphragmen oder durchlässigen Scheiben, 
welche eine über der andern so angebracht sind, dass alles \Vas
ser, welches durch die Speisepumpe in den Kessel tritt, dieselben 
passiren miisseµ und hier ihre Salzbestandtheile und andere 
Unreinigkeiten absetzen. N. Erf. 

A d rn i n i 8 t r a t i v e s; 
Personal-Nachricht. 

Das Präsidium der k. k. Obersten Reebnungscontrolsbe
hörde hat den Revidenten erster Classe Joseph Rossiwall 

, zum Rechuungsrathe bei der Direction für administrative Sta
tistik ernannt. 

Concurs -Ausschreibug. 
Die Probirerstelle bei der k. k. Silberhütte zu N~usohl 

im nied. nng. l\Iontandistricte in der X. Diätenclasse, mit dem 
Jahresgehalte von 630 ß. ö. W., dem Naturaldeputate von 10 
'Vien. Klaftern dreischuhigen Brennholzes und dem Genusse 
einer Naturnlwohnung ist zu beRetzen. 

Die Gesuche, unter Nachweisung der zurückgelegten mon
tanistischen Studien, der theoretischen und praktischen Aus
bildung im Probirwesen und der Kenntniss der deutschen und 
slaviscben Sprache, sind binnen vier Wochen bei der k. k. 
Berg-, Forst- und Güter- llirection in Schemniti1 einzubringen. 

Schemnitz, 30. December l 8ü3. 

Kundmachung. 
Die k. k. Bergwerks·Producten-Verschleiss-Direction gibt 

hiermit bekannt, dass sie die Preise sämmtlicher Kupfergat
tungen auf ihren Lagern zu Wi•m, Pest uncl Triest um drei 
Gulden pr. Ctr. erhöht hat. "'ien, am 4. Jänner 186~. 

Diese Zeitschrift er8cheiut wöchentlich einen ßogeu stark mit den nöthigen artistisch eu Beigaben. Der Pränumeraticnspreie 
i.it jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 111 l\ :;r. Mit franco Poctversendung S ß. 80 kr. ö. \V. Die Jahres ab on n en te n 
erhalten einen ofiicielleu Hericht iiber ciie Erfahrungeu im berg- und hiittenmännisehen l\Iaschinen-. Ban- und Aufbereitungswesen 
u.mmt Atlas als Gratis beilag e. Inserate tlncien gegen 8 kr. ö. W. oder 1 V2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufuahwe •. 

Zuschriften jeder Art liünnen nur in.::co augeuuwmen werden. 

Druck von Karl Winternitz & Comp. in 'Vien. 
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Ueber die Einführung des Bessemer-Processes. 
Von Franz Ku p e l ,,. i c s er, k. k. Oberhüttenmeister und 

Doceutcn der Hiittenkundc in Leoben. 

Am 11. Februar dieses Jahres werden es bereits acht 
Jahre, dass Herr Heinrich B esse m er mit einer neuen, 
für das Eisenhüttenwesen äusserst wichtigen Erfindung vor 
die Oeffentlichkeit trat, indem er sich in London ein Patent 
auf Entkohlung des aus dem Hochofen abgestochenen 
flüssigen Roheisens, oder des vorher eingeschmolzenen Roh
eisens mittelst kalten Gebläsewindes geben liess, wobei er 
sich auch die Anwendung von erhitzter atmosphärischer 
Luft, sowie von Wasserdampf vorbehielt. 

So grosses Aufsehen dieses neue Verfahren gleich in 
der ersten Zeit verursachte, indem dasselbe nicht bloss in 
allen technischen und wissenschaftlichen Journalen bespro
chen, sondern auch in den meisten Tages blättern und illu· 
strirten Zeitungen von beinahe der ganzen \Veit in einer 
oft in's Abenteuerliche gehenden Weise gebracht wurde, 
so war doch nicht zu leugnen 1 dass noch ein gewaltiger 
Schritt vorwärts zu machen sei, um von den ersten Versu
chen bis zur fabriksmässigen Einführung im Grossen zu 
gelangen. Bessemer hat auch hierin das Möglichste gelei
stet, indem er in keiner Beziehung Opfer scheuend mit Fleiss 
und Ausdauer an seinem begonnenen \Verke rüstig fort
arbeitete. 

Wenn auch der Enthusiasmus in dem ersten Momente 
für dieses neue Verfahren, das Bessemern, ein grosser war, 
eo wurde doch derselbe sehr bald dadurch bedeutend ab
gekühlt, dass sich bei der Ausführung im Grossen, d. h. 
der fabriksmässigen Darstellung, nicht unerhebliche Schwie
rigkeiten in den Weg stellten, dass das erhaltene Product 
den gemachten Anforderungen nicht immer vollkommen 
entsprach. Theils durch diese Schwierigkeiten, die Jeder
mann erkennen musste, theils dadurch, dass so lange ver
lässliche und erschöpfende Nachrichten über die späteren 
Erfolge gänzlich fehlten, wurde Mancher, der anfänglich 
für das neue Verfahren sehr eingenommen war, abgeschreckt, 
und Jene, welche gleich bei Beginn ungläubig waren, in 
ihrer Ansicht bestärkt. Daher kam es 

1 
dass vor noch gar 

nicht langer Zeit selbst unter Fachleuten Manche zu finden 

waren, welche an den güustigen Resultaten, die an anderen 
Orten erzielt wurden, und an der Ausführbarkeit des Besse 
merns im Grossen zweifelten. 

Nun ist es wohl als abgemachte Sache anerkannt, dass 
die Einführung des Bessemer-Processes, wenn auch noch 
nicht alle Schwierigkeiten überwunden sind, die Durch
führung des Proce~ses noch nicht immer mit vollkommen 
sicherer Hand möglich ist 1 ein so wichtiger , epoche· 
machender Fortschritt im Eisenhüttenwesen ist, dass der
selbe von nun an rasch an allen Orten, wo diess die Ver
hältnisse möglich machen, eiugeführt werden wird, so dass 
derselbe eine bedeutende Reform im Eisenhüttenwesen im 
Gefolge mit sich bringen muss, indem in sehr vielen Fäl
len der Hochofenbesitzer nicht mehr Roheisen, sondern In
güsse von Stabeisen oder Stahl verkaufen und in den ge
genwärtigen Raffinirwerkstätten die ganze oder unter Um
ständen die grösste Anzahl von Puddlingsöfen verschwin
den wird; indess dieselben nur Werkstätten für die Formge
bung des Eisens oder Stahles bleiben werden. 

Wenn auch solche Reformen erst in einer Reihe von 
Jahren vollständig durchgeführt werden können (wir brau
chen uns nur an die l:inge Reihe von Jahren zu erinnern, 
die nothwendig war, um dem Puddlingsprocess allgemein 
Eingang zu verschaffen), so sind doch in den meisten Ei
sen producirenden Ländern bereits eine grosse Anzahl von 
Hütten vorhanden, in denen das Bessemern thells schon 
im Betrieb steht, theils die Einrichtungen dafür hergestellt 
werden. 

Wenn wir die Verbreitung des Bessemer-Processes' 
in Europa und vorzüglich in Oesterreich näher in's Auge 
fassen wollen, so finden wir, dass derselbe beinahe in 
allen Ländern, die zu den Eisen producirenden zu zählen 
sind, rascher Anklang fand, als bei uns. Es ist beinahe un
begreiflich, dass sich gerade in Oesterreich, wo die Local
verhältnisse so sehr für die Einführung des Bessemer-Pro
cesses sprechen, so wenige Hüttenbesitzer fanden, die die 
Wichtigkeit dieser Neuerung so weit erkannten, dass sie 
über den Kostenpunkt hinwegsahen, und mit der Einfüh
rung rasch begannen, um noch zu günstigen Zeiten mit Pro
ducten ausgezeichneter Qualität auf dem Markte zu erschei
nen. Oesterreich gehört bekanntlich zu den Ländern, welche 



die Natur mit ausgezeichnet reinen Eisenerzen in verschwen
derischem Masse beschenkt hat, aus welchen Roheisen von 
solcher Qualität, von solcher Reinheit erzeugt wird, wie 
es sich vorzüglich für die Du~chführung des Bessemer
Processes eignet. Durch das Bessemern kann Oesterreichs 
Eisenindustrie wieder auf die Stufe gebracht werden, die 
ihr in Folge der vorzüglichen Qualität des Eisens gebüh
ren würde; durch Einführung dieses Processes wird die 
Concurrenz mit dem Auslande leichter zu bestehen sein, 
weil bei den meisten unserer Roheisensorten weder ein Um
schmelzen noch ein Zusatz von kostspieligem Roheisen er
forderlich wird, wodurch an Fabricationskosten gespart 
werden kann. 

Was die Verbreitung des Bessemerprocesses in den 
verschiedenen Ländern anbelangt, so dürfte dieselbe, nach 
den in den Journalen veröffentlichten Notizen und verschie
denen Privatnachrichten zusammengestellt, beiläufig fol
gende sein: 

In England, dem Geburtslande des Bessemer-Pro
cesses, sind ausser der eigentlichen Hütte von Herm Besse
mer selbst, wo 2 Oefen stehen, noch in Sheffield die John 
B ro w n und Comp. gehörigen Atlas-Eisen- und Stahlwerke, 
in welchen ebenfalls 2 Oefen sich befinden, ferners eben
daselbst Cyclops Stahlwerke, deren Haupttheilhaber und 
Leiter Herr E. Cammel ist, welche in der Reihenfolge, 
in der sie angeführt sind, diesen Process einführten. Unter 
den W erkoo, welche in neuerer Zeit das ßessemern theils 
bereits eingeführt haben, theils mit der Einrichtung dafür 
beschäftigt sind, wäre vorzüglich D o w l a i s zu erwähnen. 

In Schweden, dem Lande, in welchem das Besse
mern nach England nicht nur zuerst Eingang gefunden 
hatte, indem bereits im Jahre 1856 zu Garpenberg die er
sten Versuche abgeführt wurden, sondern auch zeitweise 
in der Fabrication demselben voraus war, und in welchem 
gegenwärtig dasselbe vielleicht am verbreitetsten ist, sind 
vorzüglich folgende Werke zu nennen: Edsken 1 Kloster
Eisenwerke in Darlekarlien, Carlsdahl-Eisenwerke in Noricia, 
Siijansforss - Eisenwerke in Darlekarlien, ferner Säfvenäs 
W estanforss, Svabenswerk, Schisshyttan, Gehanswind und 
in neuerer Zeit vielleicht noch einige andere. 

In Frankreich wären von den 4 Etablissements, 
welche das Bessemern bereits eingeführt haben, zu erwäh
nen die Gebrüder v. Dittrich in Niederbronn bei Strass· 
burg, Schneider in Creusot, die Gebrüder Jakson, 
Petin Gaudet und Comp. bei St. Etienne, und James 
Jaks o n, S o n und Comp. in Rive de Gier in St. Seurin 
sur d'Isle & Assailly. Bei Petin Gaudet in St. Etienne sollen 
bereits besonders grosse Güsse aus Bessemer- Metall 
erzeugt werden. Der russische Ingenieur Herr Wold. 
A l e x e i e w erzählte nämlich bei seinem Aufenthalte in 
Leoben, dass er daselbst dem Gusse eines Vordertheiles 
für ein gepanzertes Schiff beiwohnte, welches Stück im fer
tigen Zustande bei 120 Centner hatte. Auch soll daselbst 
der Kohlenstoffgehalt des Stahles mit Hilfe der Spectral
analyse bestimmt werden. 

In Belgien wird das Bessemern auch schon längere 
Zeit in Seraing mit sehr guten Erfolgen betrieben. 

lp, Deutschland sind es vorzüglich jene Werke 
W estphalens , die sich bereits früher mit der Fabrication 
von Stahl beschäftigten, welche auch jetzt die Ersten bei 
der Einführung dieser Neuerung sind. Krupp in Essen, 
B oh um & Hörde besitzen bereits theils die Einrichtun-
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gen, theils ist das ßessemern schon im Betrieb. Nach 
Mittheilungeu des Berggei8tes Nr. 91 vom Jahre 1863 
sind von einem dieser Werke bereits englische Bestellun
gen für Panzerplatten aus Bessemer-Metall übernommen 
worden. Ausserdem soll an den Vorarbeiten in Königshütte 
in Oberschlesien und zu Oberhausen begonnen sein. 

In Russland soll nach Angabe des obangeführten 
russischen Ingenieurs das Bessemern in Votkinsk im Gou
vernement Orenburg im Betrieb sein. 

Nun wollen wir aber auch sehen, was bis jetzt in 0 es t er
reich geschah, um dem Bessemern Eingang zu verschaffen, 
indem die Einführung dieses Processes für uns von beson
derer \Vichtigkeit1 ja man kann sagen unter d.en gegen wär-. 
tigen Verhältnissen für Oesterreichs Eisenindustrie fast zur 
Lebensfrage geworden ist. 

Unbestritten gebührt in Oesterreich das Verdienst 
Herrn Sectionsrath Tun n er, zuerst die Wichtigkeit die
ses neuen Processes anerkannt, und sich nicht bloss lebhaft 
dafür interessirt, sondern auch denselben mit \Vort und 
That fördern geholfen zu haben. 

Er hat bereits im Jahre 1856 im (3. Baude der Berg
und hüttenmännischen Jahrbücher der k. k. l\Iontan-Lehran
stalten Seite 258 geschrieben: n Es kann nicht befremden, 
wenn Bessemer's Process in der Praxis noch auf allerlei 
Sch wicrigkciten stösst, denn nach 1-2 Versuchsjahren kann 
ein Gegenstand der Art nicht wohl zur völligen Reife gebracht 
werden. Dass hierdurch aber früher oder später eine grosse 
Reform in der Praxis des Eisenfrischens eingeführt werde, 
bezweifle ich nicht. u 

\Venn auch wissenschaftliche Journale hie und da 
kleine Notizen über den Gegenstand brachten, wie diese 
beispielsweise in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg
und Hüttenwesen vom Jahre 1858 in den Nummern 9, 
44 und 4 7 der Fall war, von denen vorzüglich der letzte, 
der aus Mittheilungen des k. k. General-Consuls in Hamburg 
Herrn Ernst l\I er k entnommen, erwähnenswerth ist, so 
verdanken nichtnurwir, sondern auch ganz Deutschland die 
ersten verlässlichen, den Gegenstand ausführlich und ein
gehend besprechenden Nachrichten über die Fortschritte des 
Bessemer-Processes in Schweden, dem Sectionsrath Tun
n er, indem er die Berichte des Directors G r i 11 auszugsweise 
in der Oesterreiehischen Zeitschrift für Berg- und Hütten
wesen 1859, in den Nummern 13, 30 und 31 veröffent
lichte. Auf diese Weise gelangten vollständige Berichte 
über die Versuche in Schweden viel früher zu uns, als diess 
bei den in England durchgeführten Versuchen der Fall war. 

Im 9. Bande des Berg- und hütteumännis chen Jahr
buches von Leoben, zu einer Zeit, wo noch viele Fachmän
ner den Bessemer-Proeess höchstens als ein interessantes 
Experiment betrachteten, die praktische Ausführbarkeit des
selben im Grossen aber als etwas sehr Problematisches hin
stellten, oder dieselbe noch ganz bezweifelten, eröffnete 
Tun n er den Reigen der grösseren Abhandlungen mit einem 
Aufsatze unter dem Titel: „ Beseemer's Process bietet den 
einfachsten, billigsten und zugleich hinreichend sicheren 
\V eg zur Gussstahlerzeugung im Grossen. u 

Diesem Aufsatze folgte bald ein neuer: n Ueber die 
Stahlerzeugung nach Bessemer's Methode zu Edskenu im 
10. Bande desselben Jahrbuches. 

So sehr auch alle diese Aufsätze bei einem grossen 
Theile des Leserkreises das lebhafteste Interesse für die 
Sache erweckten, so konnte doch die beredte Ansprache 
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Tunner'e, gehalten iu der zweiten allgemeinen Versammlung 
von Berg- und Hütteumäuuern iu 'Vien, am 24. September 
1861, noch kein gemeinsames Zusammenwirken der ver
ecbiedeueu Hüttenbesitzer iu's Leben rufen , um diesen 
äuseerst wichtigen Gegenstand möglichst rasch zu einem 
Gemeingute zu machen, und selbst das aufopfernde Aner
bieten des Redners, sieb bei der Subscriptiou für die Aus
führung der ersten V ersuche mit einer für seine V erhält
nisse gewiss bedeutenden Summe Geldes zu betheiligeu, 
liess die Besitzer oder die Vertreter des ßesitzes uuthätig, 
uud so sollte für den Augenblick wieder alles beim Alten 
bleiben, 

Aber der so mühsam ausgestreute Same war doch 
nicht so ganz auf unfruchtbaren Boden gefallen, indem be
reits vor Beginn d11r obaugcführteu Ansprache Herr Direc
tor K o fin e k Herrn Sectionsrath Tun u er erklärte, dass Se. 
Durchlaucht der Herr Fürst von S c h war z e n b e r g den 
Entschluss gefasst habe, in Turrach das Bessemern zu ver
suchen. 

Nichi bloss bei dem Entschlusse sollte es aber blei
ben, es sollte derselbe auch zur That werden, und bereits 
am 21. November 1863 wurden daselbst die ersten Char
gen unter der persönlichen Leitung Tunner's aus
geführt. 

Fürst v. Schwarzenberg ist somit der hochher
zige und entschlossene Gewerke, dem die österreichische 
Eisenindustrie die Ausführung der ersten Versuche ver
dankt, er ist der Erste, der den Kostenpunkt nicht scheuend, 
mit gutem Beispiele voranging. 

Tun u er' s Bemühungen durch 'Vort und That waren 
es, welche die so rasche Einführung dieses für die österreichi
sche Eisenindustrie so wichtigen Processe~ hervorriefen, er 
ist es, der den thätigsten Autheil au dem Gelingen der er-

. steu V ersuche nahm. 
Nicht übergehen dürfen wir die Verdienste des Direc

tors K o fi u e k, indem er als Director zunächst die Verant
wortung für das Gelingen der Versuche gegenüber seinem 
Dienstherrn übernahm, indem er bei der Ausführung mit der 
grössten Ausdauer all' dasjenige herbeischaffte, was zum 
Gelingen der Versuche erforderlich war. 

Ebensowenig dürfen wir der Localbeamteu vergessen, 
welche zunächst mit Ausführung der Bauten, Aufstellung 
der Maschinen u. s. w. betraut waren, und dabei die ihnen 
übertragenen Arbeiten mit Energie und Ausdauer ausführten. 

Turrach war durch den Zufall ausersehen, der Lieb
lingsidee Tunner's zuerst Eingang zu verschaffen, dasselbe 
Turrach, welches unter der umsichtigen Leitung von Tuu
ner's Vater zu jener Zeit von einem der letzten zu einem 
der ersten Eisenwerke Steiermarks emporgebracht wurde. 

Was die Einrichtung und die Durchführung der V ersuche 
aubelli.ngt, so will ich mit einigen Worten das, was ich theils 
durch mündliche Mittheiluugeu des Herrn Sectiousrathes 
Tunuer erfahren, theils an den von ihm aus Turrach mit
gebrachten Proben ersehen konnte, hier wiedergeben. 

Die Einrichtung des Ofens stimmt vollständig mit den 
in England gebräuchlichen Oefen überein, wie dieselben 
iu Tunuer's Bericht über das Bessemeru iu England im Berg
und hütteumli.uuischen Jahrbuche, Band XII, Seite 126-146 
beschrieben sind. 

Das Gebläse, ein Schubergebläse von Scholz in Wien, 
erwies sich wenigstens bis jetzt als ganz gut brauchbar, 
indem mit demselben eine Pressung des Windes von 10-1 1 

Pfund, ja iu einzelnen Momenten sogar von 18 Pfund per 
Quadratzoll erreicht wurde. Der Motor für dasselbe besteht 
aus einer J on valturbine , die bei 40' Gefä.11 beinahe 140 
effective Pferdekräfte gibt. Als Betriebskraft steht das Was
ser so zu sagen des ganzen Turracher-See's zur Ver
fügung. 

Der Roheiseneinsatz in den Ofen betrug per Charge 
25 Ctr. Das Roheisen wurde für die ersten Chargen in ei
nem Holzkohlen-Cupolofen (an anderen Orten geschieht 
diess immer im Flammofen) umgeschmolzen, für die beiden 
letzteu aber, die vollkommen gelangen, wurde das Roheisen 
direct aus dem Hochofen entnommen, so dass factisch kein 
Brennstoff mit Ausnahme de13jenigeu, der zum Anwärmen 
des Ofens erforderlich war, verwendet wurde. - Die Dauer 
der Chargen scbwankte zwischen 12 und 18 Minuten. 

Was den Eisenabbrand anbelangt, so kann vorläufig 
darüber nichts Bestimmtes angegeben werden, indem der 
Ungewandtheit der Arbeiter halber der Verzettelungscalo 
sehr bedeutend war und die mechanische Ausführung der 
Arbeiten beim Ausgiessen sehr langsam vor sich ging. 

Es dürfte sich derselbe jedoch bei currentem Betriebe, 
bei gewandten Arbeitern, kaum über 12-15 °/0 stellen, was 
mit um so grösserer Sicherheit zu erwarten steht, als die 
dabei abfallenden Schlacken durchaus nicht den eisenrei
cheu Hochofeuschlackeu, wie sie bei Eiseuversetzuugen vor
kommen, oder den eisenreichen Frisch- oder Schweiss
schlackeu ähnlich sahen, sondern eiseuarme, steinige, 
grüne Schlacken mit beinahe krystallinischem Gefüge sind. 
Ich konnte dieses Aussehen, diese Structur der Schlacken 
sehr aulfällig au einem Handstücke beobachten, welches 
bei der in Turrach ausgeführten Eisencharge abfiel. 

Erzeugt wurde bei einer Charge absichtlich ziemlich 
harter Stahl, bei der andern aber Eisen. Das Eisen zeigte 
sich noch dünnflüssiger als der Stahl, erstarrte jedoch da
für auch schneller. 

Was die Qualität des Stahles anbelangt, so ist dieselbe 
nach den damit bis jetzt ausgeführten Proben eine ausge
zeichnete zu nennen, indem derselbe zu allen möglichen 
Schneidewerkzeugen verarbeitet, ganz vorzüglich aushielt. 
Er ist warm sowie kalt gut bearbeitbar und gehärtet glas
hart. Für Sensen erwies er sich jedoch als etwas zu hart, 
da dieselben beim Härten sprangen. 

Was die Qualität des Stabeisens anbelangt, so liess 
sie allerdings Einiges zu wünschen übrig, indem das
selbe bei den Proben Rothbruch erkennen liess, da das 
Stabeisen bekannutermassen für einen Schwefelgehalt viel 
empfindlicher als der Stahl ist, und nach den bisheri
gen Erfahrungen gerade der Schwefelgehalt beim Besse
mern am wenigsten beseitigt werden kann. Es muss jedoch 
noch bemerkt werden, dass das Turracher Roheisen nicht 
zu den reinsten Roheisensorten 8teiermark's zu zählen ist, 
und ausserdem zur Zeit der Versuche Ller Gang des Hoch
ofens gerade ein derartiger war, dass beinahe weisses Ei
sen fiel, welches sich für den Bessemer-Process nicht be
sonders eignet. 

Leider können die Versuche erst im nächsten Früh
jahre wieder fortgesetzt werden, da die Betriebskraft, der 
hohen Lage Turrach's im Gebirge wegen, den Winter über 
einfriert. 

Die zweite Gewerkschaft, welche an die Ein· 
führung des Bessemer-Processes dachte, und ebenfalls die 
Ausführung der erforderlichen Einrichtungen rasch in An-



griff nahm, ist die C ompagnie Rausch er in der Heft 
in Kärnten, indem vor beiläufig etwas mehr als einem hal
ben Jahre bereits mit den Baulichkeiten begonnen, und die 
nöthigen Maschinen in Arbeit gegeben wurden. Nach Pri
vatmittheilungen werden daselbst zweierlei Oefen, einer 
nach englischem und der zweite nach schwedischem Prin
cipe erbaut, um gleichzeitig Versuche über die Brauchbar
keit und Dauer derselben abführen zu können. Das Ge
bläse ist bereits vor einiger Zeit in Wien probirt und ist 
nach dem den Herren Leys er & Stieler für Oester
reich patentirten Systeme, weiches bei Brown in Sheffield 
bereits erprobt ist, erbaut. Die Turbine, ebenfalls eine 
Jonvalturbine von 140 Pferden, wiirde im k. k. Gusswerke 
bei Maria-Zell verfertigt. Voraussichtlich werden es die 
Vorbereitungen, die bereits ziemlich weit vorgeschritten 
sind, möglich machen, dass die ersten Chargen schon in 
den ersten Monaten des Jahres 1864 zur Ausführung kom
men werden. 

Diesem Unternehmen lässt sich jedenfalls das beste 
Prognosticum stellen, da sich zu dem guten Willen und der 
Ausdauer der Gewerkschaft, zu dem Fleisse und der Fähig
keit der Beamten auch noch die ausgezeichnete Qualität 
des Roheisens gesellt, wodurch es auch dort möglich wird, 
das Roheisen unmittelbar vom Hochofen weg zu verwenden. 

Von der Wichtigkeit dieser Angelegeuheit überzeugt, 
hat auch der hohe Reichsrath über Antrag des hohen 
k. k. Finanzministeriums vor mehreren Wochen 
einen Separat-Credit von 150.000 fl. österr. Währ. bewil
ligt, eine Summe, die bei dem Stadium, in welchem sich 
das Bessemern gegenwärtig befindet, bei der Leichtigkeit, 
daflir entsprechende Gebläse-Maschinen um billige Preise 
zu bekommen, gewiss zureichend ist, um die dazu erfor
derlichen Einrichtungen zweckentsprechend herstellen zu 
können. 

Dem Vernehmen nach soll Neuberg unter den ära· 
riechen Werken das erste sein, in welchem das Bessemern 
eingeführt werden soll; gewiss eine gute Wahl, weil aus
ser der guten Qualität des Roheisens zu gleicher Zeit auch 
die nöthigen Vorrichtungen zur Weiterverarbeitung des Bes
semer·Metalles vorhanden sind. 

Wir wollen uns nun der angenehmen Hoffnung hinge· 
ben, dass so mancher Hochofenbesitzer, angespornt durch 
die bereits erzielten Resultate, angespornt von dem Rufe, 
dessen sich das Bessemer-Metall bereits allgemein erfreut, 
angespornt endlich durch die pecuniären Vortheile, die ihm 
die Fabrication desselben zu bieten verspricht, rasch an das 
Werk gehen wird, das an so vielen Orten der österreichi
schen Monarchie mit Holzkohlen erzeugte Roheisen ausge
zeichneter Qualität auf diese Weise besser zu verwerthen, 
als es bis jetzt geschah. All' unsere reineren Roheisensorten, 
Steiermarks, Kärntens, Krains, Ungarns und das Holzkoh
lenroheisen Banats dürften sich ganz vorzüglich für das 
Bessemern eignen. 

Zu Leschot's Bohrmethode mit Diamant· 
armirung. 

Wir haben in Nr. 34 vorigenJahres über eine, durch 
Hrn. v. Morlot in einer Sitzung der geologischen Reichs
Anstalt erwähnte neue Methode von Gesteinsbohrung mittelst 
hohler, mit schwarzem Diamant armirter Meissel berichtet. 
Genaueres darüber theiltdie nRevueuniverselle des l~linesu von 
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Cuyper in der 3. Lieferung des 7. Jahrgangs S. 582 u. ff. 
nach dem Journale: nLa science pour tous" mit. Da der 
,,Berggeisttt (Nr. ;96 von 1863) eine recht gute Ueberset
zung dieses Al'<tikels enthält, so erlauben wir uns dieselbe 
nachvorangegangenerVergleichung mit dem vor unsliegen
den Original zu benützen. Jene Mittheilung lautet: 

Hr. L es eh o t hat seiner Vorrichtung den Hohlbohrer 
des Zimmermanns zu Grunde gelegt, welcher durch eine 
drehende und fortschreitende Bewegung in das feste Holz 
eindringt und davon schwache Spähne ablöst, Dabei hat es 
aber Hr. L. vermieden, die ganze Höhlung des Bohrloches 
durch dieses Gezäh auf einmal herstellen zu wollen, er hat 
vielmehr einen röhrenförmigen Bohrer angegeben, 
welcher eine ringförmige Höhlung um den in der Axe des 
Bohrloches stehen bleibenden festen Kern herstellt. Bei 
dieser Einrichtung wird die zu leistende Arbeit bedeutend 
vermindert, also auch sehr viel an Zeit und Arbeitslohn ge
spart; wahrend der cylindrische Kern dann leicht von seinl!r 
Basis abgestossen und herausgebrochen werden kann. Der 
Haupttheil dieses Gezähes ist ein Rohr, desse1J äusserer 
Durch-messer der \Veite des Bohrloches, und d1>ssen innerer 
Durchmesser der Stärke des stehen zu lassenden Kernes 
entspricht. Am Ende desselben ist mittelst Bayonetteschloss 
das eigentliche bohrende Werkzeug, nämlich ein Rohr von 
gleichem Durchmesser aber blass einigen Centirnetern Länge 
befestigt, welches auf seiner Stirnfläche eine Menge Grüb
chen zur Aufnahme von schwarzen Dia.man t e n enthält. 
Die letzteren greifen bei der drehenden und fortschreitenden 
Bewegung, welche der Bohrer durch irgend einen passenden 
Mechanismus mitgetheilt erhält, das Gestein sehr kriiftig an 
und stellen das gewünschte ringförmige Loch her, welches 
durch eineu continuirlich und mit einem passenden Drucke 
dagegen gespritzten Wasserstrahl stets rein gehalten wird. 
Bei Versuchen, welche mit diesem Bohri:ezäh angestellt 
wurden, erzeugte ein Mann, der an einer Kurbel drehte, in 
der Minute in Granit ein 10 bis 12 Millimeter tiefes Loch 
von 46 Millimeter Durchmesser und 30 Millimeter starkem 
Kern. Andere Versuche mit Granit von Cherbourg, Pro: 
togyn voml\Iont-Blanc '!lnd Jaspis aus Savoyen gaben das 
Resultat, dass ein Mann an der Kurbel stündlich 0·6, ein 
Mann an einem Riemenvorgelege 1 •5 Meter Loch von 5 
Centim. Durchmesser bohren konnte. Nachdem mehr als 25 
Met. Loch in den härtesten Gesteinen gebohrt waren; zeig
ten sich die Spitzen der Diamanten nicht merklich abge
nützt. Der Werth dieser Diamanten beträgt 135 fr. 1 und 
wenn sie bis auf die Fassung abgerieben sind, so kann der 
Rest noch für ca. lOO•fr. als Material zum Schleifen der 
Juwelen verwendet werden. Es ist freilich fraglich, ob die 
Diamanten bei den Stössen, welchen ein solcher Bohrapparat 
immer ausgesetzt sein wird, nicht abbrechen könnten, und 
muss hierüber erst die Erfahrung abgewartet werden; in
dessen lässt sich so viel behaupten, dass der L es c h o t'sche 
Röhrenbohrer seines geringen Umfanges halber und wegen 
der Leichtigkeit seiner Aufstellung für den Grube n b e
tri e b sehr geeignet sein muss. Man kann ihn naoh jeder 
Richtung arbeiten lassen, was eine hauptsächliche Bedin
gung für derartige Apparate ist. - Wir bedauern, dass die 
Notiz, welcher wir Vorstehendes entlehnen, keine weiteren 
Angaben über die Mechanismen zur Bewegung bietet, da 
diese Mechanismen sehr viel Aufmerksamkeit verdienen 
und sogleich unpraktisch werden, sobald sie einigermassen 
complicirt sind, wie bei vieifm ähnlichen in America er- · 
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fundenen Apparaten. Zu Saint Chamond (Arrondissemet 
St.· Etienne) sollen zwei derartige Bobrappe.rate versucht 
werden, und wir hoffen seinerzeit darüber Mehreres mitthei
Ien zu können. 

Die projectirten Eisenbahnen in Böhmen und 
· die technischen Vorarbeiten*). 

Von Carl Baron Ca 11 o t, Ingenieur in Prag. 

I. 
Seit kurzer Zeit sind Eisenbabnprojecte für Böhmen 

in grosser Anzahl in den verschiedensten Richtungen vorge
schlagen worden. Da die öffentlichen Blätter dieselben be
reits genannt haben, so wird es hier genügen, im Verlaufe 
dieses Aufsatzes auf einige in technischer Beziehung wich
tige Punkte dieser Bahnen die Aufmerksamkeit des Lesers 
zu lenken. 

Für den grössten Theil dieser Eisenbahnen soll eine 
Subvention, oder Garantie des Erträgnisses entweder von 
Seite des Reiches, oder des Landes, was üb;·igens für den 
Steuerzahlenden ganz gleichgiltig ist, in Anspruch genom
men werden. 

In der letzten Reichsrathssession hat man sich im Prin
cipe gegen fernere Eisenbahnsubventionen von Seite des 
Staates ausgesprochen; was in dieser Beziehung der Land
tag beschliessen dürfte, darüber wollen wir keine Conjecturen 
machen; es lässt sich unbezweifelt Manches zu Gunsten 
einer Subvention bei einer w i r k 1 i c h dem Lande a 11 g e
m ein nütz 1 ich e n Bahn anführen; es können aber auch 
sehr gewichtige Gründe dagegen ins Feld gestellt werden 
wor~mte~ gewi_sse naheliegende unangenehme Erfahrunge~ 
gewiss mcht die schwächsten sein dürften 

Es ist nicht zu bezweifeln, dass ein ge~enwärtiges oder 
künftiges Comite, zur Vorberathung über den Antrag zur 
Herstellung und Subventionirung neuer Eisenbahnen in 
B_öhmen zusammengestellt, sich seiner Mission bewusst, 
die vorgeschlagenen Eisenbahnen nach ihren Richtungen, 
dem Nutzen, welchen sie dem ganzen Lande, oder wenig
~tens einzel~en Kreisen und grösseren Bezirken zu bringen 
im Stande s1~d, die Anlagen und Betriebskosten, so wie 
den wahrscheinlichen Ertrag derselb~n mit gewissenhafter 
Genauigkeit zu prüfen Willens ist, bevor es auf irgend eine 
~ub~ent~on, _durch welche dem Lande auf lange Jahre, 
Ja vielleicht 111 manchen Fällen auf immer, eine schwere 
Last aufgebürdet werden könnte, dem hohen Landtage ei
nen Antrag stellt. 

. Auf welche Elaborate oder Vorlagen hin kann nuu 
eme solche Prüfung genau und gewissenhaft 'Vorgenommen 
werden? 

Die Erhebungen, welche in dieser Rücksicht mass
gebend werden, sind zweierlei Art: 

1. commercielle und nationalökonomische welche 
den Verkehr, und daher die Einnahme betreffen· ' 

2. technische, welche die Bau-und Betriebskosten da-
her die Ausgabe bestimmen. ' 

Wir abstiahiren hier gänzlich von den ersten, und 
setzen als selbstverständlich voraus dass für jede der anrre
.gebenen Richtungen sowohl der g~genwärtige Fracht=n-

Jabr =~ :t· uns~re Artikel in Nr. 48 und 51 des vorigen 
vom gAu~ · -lb Dieser Aufsatz wurde uns als Separatabdruck 

or se st freundlichst zugesimdet. D. Red. 

und Personenverkehr genau, so wie die wahrscheinlich zu 
erwartende Potenzirung desselben beiläufig ermittelt und 
die wichtigsten Zwischenpunkte, welche jede dieser B~hnen 
in commercieller Beziehung berühren sollte, bereits be
stimmt und festgestellt sind. Aus der Combination dieser 
grösstentheils statistischen Erhebungen ergibt sich die wahr: 
scheinliche Brutto-Einnahme einer projectirten Eisenbahn, 
und obwohl Voranschläge dieser Art immer nur in den 
Gränz~n der Wahrscheinlichkeitsrechnung bleiben, so lehrt 
doch die Erfahrung von mehreren Decennien, dass bei, in 
commercieller Beziehung gut c o m bin irt e n Eisenbahn
linien das reele Quantum des Frachtenverkehres den Vor
anschlag immer übertroffen, jenes des Personenverkehres 
meistens erreicht habe; wo diess nicht der Fall war ist 
die Ursache davon nur in unrichtiger Beurtheilung 'der 
Verkehrsverhältnisse, oder in Erzwingung einer Linie zu 
&uchen, welche statt dem allgemeinen Verkehre zu 
dienen, nur den Specialinteressen einiger Weni
ger von Nutzens ein konnte, 

Die technischen Erhebungen hingegen über die noth
wendigen Anlage- und Betriebskosten lassen sich im ge
genwärtigen Stadium der technischen Wissenschaften nahezu 
genau ermittelu, und es müsste daher um so mehr befremden, 
dass bis in die neuesten Zeiten so bedeutende Fehler dabei 
unterlaufen sind, wenn nicht eben die Berücksichtigung 
der Special-Interessen den Schlüssel zu diesem Räthsel lie
ferte, und die Erklänmg des geheimnissvollen Nimbus gäbe, 
in welchen die Vorarbeiten der Eisenbahnen bisher gehüllt 
wurden. 

In einer Zeit aber, in der ,'lie Oeflentlichkeit in allen 
Angelegenheiten, welche das allgemeine 'Vohl zum Ziole 
haben, zum unabweislichen Bedürfniss geworden ist, kann 
man unmöglich mehr Eisenbahnprojecte, die das Interesse 
des ganzen Landes in Anspruch nehmen, mit dem Schleier 
des Geheimnisses bedecken wollen, und es wird sich nur 
um die Form handeln, in welcher dieselben dem Urtheile 
des Publikums zugängig gemacht werden können. Die ein
zige mögliche Form, unter welcher man aber den relativen 
'Verth einer Eisenbahn oder Strassen-Trace in technischer 
Rücksicht nicht allein dem Ingenieur, sondern auch dem 
~ebildeten Laien anschaulich und begreiflich machen kann, 
ist die Darstellung derselben in einer o r o g r a p h is c h e n 
oder Schichtenkarte. Im Hügellande, auf flachen, 
gedehnten und hügeligen Wasserscheiden gibt es kein 
anderes Mittel, um von der technischen Richtigkeit einer 
Bahntrace sich se 1 bst und Andere zu überzeugen, 
als die Eintragung derselben in eine orographische Karte; 
der geübteste, erfahrenste Ingenieur wird , will er g e -
wissen h a ft sein, seinem Scharfblick nicht vertrauen 
können*), um so weniger, als es nie möglich ist, aut 
dem Terrain selbst alle Nuancirungen desselben übersehen 
zu können, während dieselben sich in der Schichtenkarte 
mit einem Blicke auffassen lassen. 

In Nachbarländern hat man diese Praxis schon lange 
geübt, und es ist betrübend für den Patrioten zuge
stehen zu müssen, dass wir, wenige vereinzelte Fälle 
ausgenommen, noch nicht dahin gelangen konnten, un
sere Eisenbahn-Projecte in orographi.Schen Karten, in wel
chen die Höhenunterschiede durch isohypsometrische Li-

*) Man sehe, was hierüher Heide r, System. Anl. z, 
Traciren, pag. 69, sagt. 



nien bezeichnet sind, darzustellen, und sie so Jedem, 
der überhaupt Karten zu lesen im Stande ist, zu ver
deutlichen. 

Herr Professor Kori s tka hat im Jahre 1858 orogra
phische Karten von Prag und der Umgegend bis Schlan 
und Beraun in seinem Werke 11 Studien ü8er hypsome
trische Arbeitenu herausgegeben; - ist es nicht beschä
mend für vaterländische Intelligenz, dass dieses Werk, 
von einem böhmischen Professor an der technischen 
Hochschule Böhmens verfasst, dessen Gediegenheit im 
Aus 1 an de durch reichlichen Absatz anerkannt wurde, 
in Böhmen so wenig Theilnahme fand, dass in Prag 
nur wenige Ingenieure sind, die es kennen, vielweniger 
besitzen, obwohl es speciell die Hauptstadt Prag und 
deren Umgebungen betrifft, und es doch gewiss für jeden 
Ingenieur, Baumeister u. dgl. wichtig ist, die orographischen 
Verhältnisse der Gegend, über welche sich sein techni
sches Wirken erstreckt, genau zu kennen. 

l\Ian hat seit mehr als zwanzig Jahren in Böhmen 
grosse Summen für Eiscnbahnvorarbeiten verausgabt; un
verhältnissmässig gross für die in Böhmen wirklich ausge
bauten Eisenbahnstrecken, welche nicht viel über 100 Mei
len Länge betragen, und der grösstc Theil dieser Voraus
lagen wurde in Vergleich mit den erzielten Resultaten ganz 
nutzlos gemacht, theils weil überhaupt mehrere der be
treffenden Eisenbahnen nicht zur Ausführung gci'angten, 
theils aber und vor z ü g 1 i c h desshalb, weil die technischen 
Voruntersuchungen nicht s y s t e m a t i s c h gemacht wur
den·-wcil sie zum Theilenur unsichere Versuche waren, die 
man in mehreren (begreiflich nicht in allen möglichen) Rich
tungen anstellte, von welchen dann ein Versuch auf die Au
torität eines einzelnen Individuums, welches schon vermöge 
seiner höhern Stellung, oder seiner fremdländischen Her
kunft halber mit der erforderlichen Intelligenz und dem 
wahren Scharfblick begabt sein musste, allein als die 
wahre und technisch richtige Trace angenommen wurde. 
Dass hinter dem l\Iachtspruch einer solchen unfehlbaren 
Autorität sich auch bisweilen specielle, dem allgemei
nen Nutzen oft diametral entgegengesetzte Personal-Inter
essen verborgen hielten, schien man nicht zu wissen und 
oft lange, nachdem die Bahn im Betriebe war, erkannte 
man die gemachten Fehler. Ext•mpla sunt odiosa ! 

Allein, wenn es auch da und dort einen Ingenieur min
derer Kategorie gab, der sich erlauben wollte, auf Grund
lage seiner an vaterländischen Lehranstalten und in mehr
jähriger Praxis wohlerworbenen Kenntnisse, einer andern 
Ansieht zu sein, als die entscheidende Autorität, so konnte 
er diese Ansicht nicht zur Geltung bringen; einerseits weil 
der Untergeordnete der Natur der Dinge nach, doch nicht 
klüger sein kann oder darf, als der Chef, und andererseits 
weil, wenn ihm in einzelnen Fällen ausnahmsweise gestat
tet wurde, eine selbstständige Meinung zu haben, und diese 
sogar äussern zu dürfen, er nicht im Stande war, seinen 
Plan allgemein fasslich darzustellen, wenn er nicht auf 
eigene Kosten ein Flächennivellement der Gegend, durch 
welche die zweifelhafte Eisenbahnstrecke führen sollte, 
vornehmen, und wieder dadurch sich seinem Chef gegen
über unmöglich machen wollte. Dass solche Fälle vorgekom· 
men sind, wird sich wahrscheinlich mancher der geehrten 
Leser dieses Aufsatzes zu erinnern wissen, 

Es entsteht nun die Frage, ob man bei Ausführung 
der Vorarbeiten für die Vollendung des beabsichtigten 
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grossen Eisenbahnnetzes für Böhmen wieder nach der alten 
beliebten Methode verfahren wird - oder ob man es end
lich in Rücksicht der grossen Verantwortlichkeit, welche 
man durch Bewilligung von Subventionen, in Bezug auf die 
vermehrte Steuerlast des Landes sich aufbürdet, und in 
Rücksicht des nothwendigcn öffentlichen Vertrauens, zweck
mässiger finden wird, die Mittel zu ergreifen, die Tracen 
der projectirten Eisenbahnen dem bloss s u bj e c t i v en Ur
t h e i 1 e der Ingenieure, und den speciell persönlichen In
teressen der Unternehmer zu entziehen, die allgemeinen 
Vorarbeiten auf systematische Grundsätze zu basiren, und 
deren Ergebnisse der Beurtheilung des Publikums zugängig 
zu machen *). 

Wir wünschen, glauben und hoffen das letztere, und 
da die Wichtigkeit des Gegenstandes nicht bestritten wer
den kann, so wollen wir auch keine weiteren Gründe dafür 
anführen, sondern uns darauf beschränken, in kurzen Um
rissen anzudeuten, auf welche \Veise der genannte Zweck 
mit geringen Kosten zu erreichen ist. 

Nekrologe. 
Herr Martin Huszar, Ritter von Neuwall'scher SchichL

meister, geboren in Böhmen am 11. November 1819, starb zu 
Tscheitsch in Mähren am-!. Mai !'i63 zur Trauer seiner 
l!'amilie und aller jener, die ihn näher gekannt haben. Als 
Fachmann überall geachtet, war er auch seiner persönlichen 
Eigenschaften wegen eine im geselligen Verkehre allgemein 
beliebte Persönlichkeit. Davon gab sein Lcichenbegiingniss, 
an dem sich eine sehr grosse Menschenzahl aus allen Schichten 
theilnahmsvoll betheiligte, das untriiglichste ZeugniPs. Das 
Haus Ne n w a 11 war beim Leichenzuge durch den Chef des
selben, dann durch den Procureführer und viele Beamten ver
treten, und bedachte dasselbe auch edel die :r.urückgebliebene 
Familie des V erstorbenen. - Er ruhe in Frieden! K. 

Herr Joseph Sperr, zuletzt Kreisgerichtsrath in Ried 
in Oberösterreich, starb daselbst am 2~. December \S63, eine 
Witwe mit sechs unmündigen Kindern hinterlassend. Ein ge
borner Oberösterreicher und wenn wir nicht irren Zögling des 
Gymnasiums und Convictes von Kremsmünster, widmete er sich 
nach absolvirten juridischen Collegien den montanistischen 
Studien an der Schemnitzer Bergakademie, die er 1843 ab
solvirte. Als Bergpraktikant dem Berggerichte Steyer zugetheilt, 
später zur Bergwesens- Hofkammer ( 18-Hi) einberufen, kam er 
wieder nach Steyer, wo er bei der neuen Gerichtsorgani~ation 
als Bergbuchführer und supplirender Referent des berggericht
lichen Senates fun girte. Seine Beförderung zum Kreisgerichts
rathe in Ried ent riickte ihn der berggerichtlichen Sphäre, und 
in dieser Stellung erreichte ihn im schönsten Mannesalter der 
frühe Tod. Ich erfülle einen Act collegialer Pietät, indem ich 
dem Gefährten meiner akademischen Studien und meiner prak
tischen Dienste~- Lehrjahre diese wenigen Worte des Nachrufes 
widme, in welche gewiss da s Mitgefühl derer einstimmen wird, 
die diesen ehrenwerthen Mann näher gekannt haben. Sit illi 
terra levis ! 0. H, 

Herr Anton Kurzendorfer, k. k. Major in der Armee 
und Administrator der gräflich Chrystallniggischen Güter, Berg
und Hüttenwerke, ist am 30. December v. J. zu Klagenfurt 
gestorben. Die Wiener Zeitung widmet demselben einen kurzen 
Nachruf und hebt mit Recht dessen umsichtiges Wirken bei 
der Leitung obiger Montan werkt!, seine gemeinnützige Thätig
keit als Mitglied der Rande lskammer, des Gemeinderathes und 
der Bankfiliale hervor, und wir stimmen darin vollkommen 
zu, dass das bergmännische Kärnthe n in dem Dahingeschie-

*)Für B ergb auuntern e hmungen, die zu eigenem Ge
brauche Schienenbahnen anlegen, welche keine so grOBsen Bau
kosten 'haben dürfen, wie Eisenbahn-Actiengesellschaften mit
unter aufwenden - sind viele der hier gegebenen Winke be-
sonders wichtig. 0. H. 



denen einen in vielfacher Beziehung hervorragenden Mann 
verloren habe, der um die praktischen Fortschritte unseres 
Faches wesentliche Verdienste sich erworben. 0. H. 

\Vir mussten wegen Mangel au Raum obige bereits ge
setzten Nekrologe für die heutige Nummer zurücklegen; 
leider haben sie indessen wieder neuen Zuwachs erhalten. 
\Vir erfuhren, dass schon im Herbste der bei der Berg-, 
Salinen· und Forst-Directiou zu Szigeth als Justiz· und Do
mänen Referent wirkende k. k. Bergrath Hr. Eduard Zan}to 
auf einer Dienstr~ise in Borsa gestorben sei, und fast gleich
zeitig lief die Nachricht von dem Tode des k. k. Salinen
Sudhüttenmeisters in Ebensee Hrn. Paskal Ritter v. Ferro 
ein welcher am 5. Jänner d. J. in Folge einer längeren 
Kr~nkheit im Alter von 42 Jahren unserem Fache entrissen 
wurde; er hat sich insbesondere um die im Jahre 1 S55 und 
1856 in Ebensee durchgeführten Versuche mit Braunkohlen· 
feucrung verdient gemacht. 

Am 6. Jänner 1. J. verschied plötzlich am Schlagßusse 
der k. k. Bergrath Hr. Moriz Planer, Justizreferent in Ei· 
senerz (früher bei der Klagenfurter, dann Grnzer Bergdirec
tion), ein montanistisch sowohl als juridisch ausgebil
deter Beamte, was wir desshnlb hervorheben, weil in friihe
ren Zeiten sehr häufig der Justizreferent in Eisenerz lediglich 
aus den juristischen Krei;;en entnommen wurde. 

Notizen. 
Ertrag der Bergwerkssteuern in Preussen. Wie 

Preussen seine Bergwerke durch Steuerverminderungen auf eine 
Concurrenz mit dem Auslande nach Eintritt seiner abgeschlos
senen Handelsverträge vor!rnreitet, geht aus nachstehendem, 
auch für uns lehrreichen Artikel des nBerggeistes• hervor: 
In Folge der neuern Bergwerk s - ll es teuer u n g er
scheinen die desfallsigen Abgaben und Stenern in dem Etat 
pro 1864 um fast die Hälfte niedriger als iu dem Etat 
pro 1861. Die Reduclion entfällt natiirlich in bei Weitem grö11-
serem Betrage auf die allgemeinen Bergwerksabgaben fiir die 
r e c h t e Rhcinseite, die in Folge der Gesetze vom 22. Mai 
1861 und 20. October l 'i62 auf ein bescheideneres ~fass herab
geführt sind. Während der Etat pro 1861 noch 790.975 Thlr. Berg
werks-Abgaben auswarf und in den Etats pro 1862 uud pro 
1863 noch 596.1 i6. resp. 445.708 Thlr. fignrirten, erscheinen 
in dem Etat pro 1864 uur noch 329.590 Thlr., also gegen 1 Sßl 
überhaupt 461.385 Thlr. oder fast 59 Procent weniger. Die 
linksrheinischen Steuern, die ebenfalls das Gesetz vom 20. Oc
tober 1862 herabgesetzt, sind pro l!i64 mit S2.352 Thlr. gegen 
99.379 Thlr. in 1861, Ci6.327 Thlr. in IS62 und 97.020 Thlr. 
in 1863 angesetzt, also gegen 1861 um l i.027 Thlr. oder fast 
18% geringer. Ermässigungen zeigen sich endlich auch noch 
bei den Abgaben aus besonderen Verträgen, denen das Ge• 
setz vom 17. Juni 1 S63 zu Gute kommt. Gegen 70.862 Thlr. 
pro 1861, il.li2 Thlr. pro 1&62 und 71.555 Thlr. pro 1&63 
sind in dem Etat pro 1564 nur 13.194 Thlr., also gegen 1861 
überhaupt57.6GS Thlr. oder Sl % wenigerausgen·orfen. Das Re
cessgeld ist von 10.115 Thlr. in 1861und10.255 Thlr. in 1562 
auf 7027 Thlr. in 1863 und resp. 7219 Thlr. in 1 Sri4 gefallen ; 
die Aufsichtssteuer dagegen von 162.645 Thlr. in 1861, 163.578 
1.'hlr. in 1862 und 162.205 Thlr. in 1863 auf 179.849 Thlr. pro 
1864 gestiegen, also gegen 1861 nm 17.204 Thlr. oder um über 
lOo/o. Aus dem rechtsrheinischen Gebiete sollen pro 1564 iiber
haupt 529.852 Thlr. an Steuern und Abgaben aufkommen, gegen 
1,034.597 Thlr. in 1861, 841.181 Thlr in 1562 und 686.495 Thlr. 
in 1863, d. h. also 504.745 Thlr. oder fast 49% weniger, als 
1861. Die Steuern aus dem linksrheinischen !Gebiete hinzu
ger-echnet, stellt sich die Hauptsumme auf 612.206 Thlr. gegen 
1;133.976 Thlr. in 1861, 937.508 Thlr. in 1862 und 783.515 Thlr. 
in 1863. Die etatsmässigen Ansätz~ an Bergwerks-Abgaben 
und Steuern sind demnach in ihrer Gesammtheit gegen 1861 
pro 1862 auf 82.67%, pro 1863 auf 69.04Dfo und pro 186-1 auf 
53.99% gefallen. 

Ein bergmännischer Unfall ist sogar in des heil. römisch
deutachen Reiches Streusandbüchse - unweit Berlin - möglich 
un~ hat sich vor wenigen Wochen in der Gegend um Berli~ 
ereignet; do_ch erlaubt glücklichtirweise der gute Ausgang 
des Falles, die Mittheilung in obiger heiterer Weise elnzu-
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leiten. Die Essener Zeitung enthielt nämlich unter dem Datum 
7. December folgende Notiz: ~Beim Dorfe Red 1 i tz, unweit 
Potsdam wurde am Frtiitag Abend in einer seit Kurzem dort 
an"ele"ten Braunkohlengrube der mit der Leitung der 
Arbeit:n beschäftigte Bergmar.n von einem Erdeinsturz in 
einer Tiefo von 50 Fuss verschüttet. Durch schnell herbei
geholte Hilfe und fortgesetzte Thätigkeit hatte man mittels 
Bohrung zunächst zu dem Verunglückten ein Rohr geleitet, 
durch welches er Luft und Nahrung erhielt und man sich auch 
mit ihm verständigen konnte. Wegen des immer noch nach
rollenden Sandes musste aber zur gänzlichen Befreiung des 
Verschütteten ein ganz neuer Schacht angelegt werden, ver
mittelst dessen man heute ~Iorgens um 5 Uhr endlich bis zu 
ihm gelangte und ihn lebend an's Tageslicht gebracht hat. Ein 
Commando Mineure vou der Garde-Pion ier-Abtheilung, beste
hend aus 2 Officieren, 2 Unterofficieren und 12 Mann, das 
gestern Nachmittag zur Hilfe nach Potsdam beordert wurde, 
kehrte am Abend wieder ziiriick, da wegen des beschränkten 
Raumes in rlem einen Schacht nur 3 Arbeiter thätig sein konn
ten und diese bei Ankunft des Commandos bereits bio auf 
.1 Fuss zu dem Verunglückten vorgedrungen waren. Ein zahl
reiches Publikum war am Sonnabe nrl und gtistern auf dem Platze 
versammelt." (Wir machen bei diesem Anlasse aufmerksam, 
dass überhaupt bei Verschüttu ngsfällen die Herstellung ei
ner wenn auch noch so engen Communication vor allem 
Audern angestrebt werden soll. Sie soll auch in Fällen, bei 
welchen man auf baldige Erlösuug der Verschütteten hoifon 
kann, nie versäumt werden, weil sie die Zuversicht der Ver
unglückten hebt, deren eigene Arbeit in Einklang mit der ihrer 
Befreier bringt und im denkbaren Falle einer in bereits ge
machten Gewältigungsarbeiten sich ereignenden widerho lten 
Rutschung oder sonstigen Verzögerung die Erhaltung der 
Verunglückten für längere Zeit erleichtert!) 

Literatur. 
VorlesU11gen über all"'emeine Hüttenkunde von Carl Friedr. 

Plattner, K. S. Ber~rath, Professor etc. Nach d~m _hinter
lassenen Man nscript herausgegeben und vervollstand1gt von 
Theodor Richter K. S. Oberhüttenamts-Assessor, Hütten
chemiker und Lehr~r an der K. S. Bergakademie in Frei
berg. II. Band, 2. Lieferung mit 22 Holzschnitten. Freiberg. 
Buchhandlung J. G. Engelhardt, 1863. 

Mit dieser Lieferung ist die im Jahre 1859 begonnene 
Herausgabe der Plattner'schen Vorlesungen beendet u~d, aller
dings langsamer, als der Leser wiinschen musste, em post
humes Lehrbuch des verewi"'ten ::\Ieisters zu Stande gebracht. 
Das Schlussheft enthält die° Fortsetzung der im 3. Heft ab
gebrochenen Kupferhüttenkunde, das Silber, Gold, Pla
tin, Quecksilber, Arsen, Zink, Nickel und Kobalt. -
Das Eisen la"' bekanntlich ausser dem Plane 1 der Heraus· 
gabe; ebenso wie Al um in i um, Uran, \Vo lfr am,_ denen .~is 
nun, wie es scheint, noch nicht das ~metallurgische Bur-
gerrechtct zugestanden werden will. . . . 

Das vorliegende Werk soll ein Lehrbuch im eigent
lichen Sinne sein - daher auch der allgemeine (präparative) 
Theil den ganzen ersten Band (2 Lieferungen) ausfül_It. Der 
zweite, etwas stärkere Band ist dagegen dem spe c i e 11 e n 
Th eil o gewidmet. Die Vervollständigung des von Pla~tner 
hinterl>1ssenen Manuscriptes konnte bei dem langsamen Er
scheinen des Werkes weder ganz gleichförmig noch vollkom
men sein· indess scheint uns diess bei dem Charakter des Wer
kes nicht 
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so 1vesentlich. Es ist eben ein Lei t fade n, der im 
Vortrage und beim Studium naturgemäss l!.:usätze und Ergän
zungen erhalten muss; der Vortheil, ein c o m p end i ö s e s 
und doch wissenschaftlich abgeschlossenes und 
sy s t e m a t i s c h es \Verk zu erhalten, überwiegt ?ier den b~i ei
nem Handbuch geforderten Reichthum an Specialdaten, wie er 
sich z. B. in Bruno Kerl's Werke findet. So führt z. B. da& 
vorliegende Werk nicht alle verschiedene~ :M_eth~den bei -~in
·zelnen .Metallgewinnung eo, sondern nur die wichtigeren _naher 
aus. Verweisun"en auf minder wichtige und locale Vananten 
werden soweit ~s ohne \Veitläufigkeit thunlich schien, theils 
nebenh~r im Text, theils in den Noten gemacht. Letztere sind 
mässig vertheilt und genügen grösstentheils zu weiterer ~uf
suchung. Von vorzüglicher Schönheit sind die Holzschmtte, 
auch die Correctheit des Textes lässt wenig zu wünschen 
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übrig. - Wir haben somit eine Bereicherung der hüttenmän
nischen Literatur vor uns , für welche dem Herausgeber ein 
um so wärmerer Dank gebiihrt, als eine solche Druckvorbe
reitung eines Nachlasses meist ein schwierigeres und stets 
undankbareres Stück Arbeit ist, als ein eigenes Werk es wäre, 
Bei einer zweiten Auflage wünschen wir nur, dass sie ent
weder auf e i n m a 1 oder doch in r a s c h er fl r Aufeinander
folge erscheinen möge, was in heutiger Zeit bei technischen 
Werken immer nothwendiger wird. 0. H. 

A d m i n i :;; t r· a t i v e ~. 
Erledigung. 

Bergcommissärsstelle bei der k. k. Berghaupt
mannschaft zu :St. Pölten mit einer Jahres-Besoldung von 
945 fl., eventuell von 840 fl. öst. W. und der IX. Diäten
classe. Die Bewerber haben unter Nachweisung der allge
meinen Erfordernisse, der rechts- und staatswissenschaftlicheu, 
sowie der bergakademischen Studien, ihrer bisherigen Dienst
leistung und der dadurch erlangten erprobten Gesooäfts
kenutniss und Erfahrungen im bergbehördlichen Dienste die 
gehörig instrnirten Gesuche hinnen vier Wochen vom Tage 
der ersten EinRchaltung in die Wiener Zeitung gerechnet, 
bei der k. k. Berghauptmannschaft in St. Pölten zu über
reichen. - St. Pölten, den 28. December 1863. 

Edict. 

Von der k. k. Berghauptmannsl'haft zu Kuttenberg werden 
die hieramts unbekannten Erben nach dem in Leipzig ver
storbenen kg!. sächs. Jäger-·Lieutenant Hermann Thieme als Be
sitzer der in der Gemeinde \Vustung im Friedländer Bezirke, 
Bun~lauer Kreise gelegenen, aus einem Doppelmasse bestehen
den und zu Folge einer durch das k. k. Bezirksamt Friedland 
gepflogenen Erhebung seit mehreren Jahren •rnsser allem Be
triebe befindlichen und gänzlich verlassenen Glückauf-Braun
kohlenzeche aufgefordert, diesen Bergbau längstenR binnen 
60 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung 
in das Amtsblatt der Prager Zeitung nach Vorschrift des

0 
§. 

174 a. B. G. in Betrieb zu setzen, die büeherliche Besitzaü'1c 
schreibung beim Kuttenberger k. k. Kreisgerichte als Bergsenate 
zu erwirken, einen im Bezirke dieser Berghauptmannschaft 
wohnhaften Bevollmächtigten aufzustellen und 11nher anzuzeigen, 
und die von diesem Bergbau im Rückstande aushaftenden 
Bergwerksabgaben, u. z. Massengebühren im Betrage von 44 B. 
10 kr. öst. W. und Bergfrohne pr. 18 fl. 67 kr. öst. W. zu 
berichtigen, widrigens nach Vorschrift der §§. 243 und 244 
a. B. G. auf die Entziehung der Bergbauberechtigung erkannt 
werden wird. Kuttenberg, am 23. December 1863. 

Kundmachung. 

In Gemässheit des §. 168 a. B. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens eines Mitbesitzers der im Zipser Comitate gelegenen 
Igloer Glänzner Richard Magdalena, Glänzner Michaeli, Knoller 
Maria Franz, Hufnagler Peter Paul, und Zavadkaer Bindt Leo
poldi Grubenwerke ddo. 10. November 1863 eine Gewerkenver
sammluog unter bergbehördlicher Intervention 1. für Richard Mag
dalena und Michael auf den 9. Februar 1864 Vormittag 9 lThr, 
2. für Maria Franz auf den 9. Februar 1864 Nachmittag 3 Uhr, 
3. für Peter Paul auf den 10. Februar 1864 Vormittag 9 Uhr 
und 4. für Leopold auf den 10. Februar 1864 Nachmittag 3 Uhr 
zu Leutschau im Hause C. Nr. 584 angeordnet, und hiezu die 
bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber, und zwar: ad 1. 
Ilerr Andreas Probstner, Joseph Benigny, Franz 'Vindt1 Daniel 
Koch, Johann Werthmüller 1 Anton Grasselli, Johann G los, 
Franz Szmetana, Maria Dulovics, Ludwig Mahr, Johann Nowak, 
Andreas Kolbay,Hngo Stenczl, AndreasMadacs, Franz Simenszky, 
Juditha Panlik, Alois J acz, Joseph Scholcz, Ale..xander Stenczl, 
Joseph Tulacz, Berthold Winter und Eduard Szontagh; ad 2: 

• 

Herr Pranz Windt, Andreas Probstner, Emerich Windt, Johann 
Samuel Klein, Johann Matyasovszky, Maria Windt, Richard 
Palczmanu, Amalia Eisdorfer, Apollonia Scholcz, und Constant 
Palczman••; ad 3: Josepha Lanyi, Ladislau1 Matyasovsky, 
Andreas Prohstner, Agnes M11tyasovszky, Anna Töke, Antonia 
Marfy, Johann Werthmüller, Johann Rothary, Franz Mariassy, 
Carl Cornides, Josepha Hamperl, Stephan, Carl und Ludwig 
Zsitkovszky, Emilie Kulic2y, Katharina Ponner, Cornides und 
Compagnie, Samuel und Michael Hauszer, Michael Baranyi1 
Joseph Bausznern, Michael Mihok, Carl Bausznern, Ludwig 
Bausznern, Clotilde Gloss, Therese Fiizy, Johanna RAcz, Maria 
Görgey, Natalie lmre, Clementine Llmyi, Franz Windt, Franz 
Zlocha, Auguste Malvienx, Susanna Topseher, AmRlia Scherfl1 
und Georg Topseher; ad 4: Herr Franz \Vindt, Samuel Schert!, 
Andreas Probstner, Coruelie Schert!, Vincenz Schert!, Albert 
Ksensigh, Carl Thern, Mathias Madarasz, Joseph Benigny, 
Carolinc G:rnstuck, Joseph Oravecz, Johann Michael Fuchs, 
Ludwig Knott, Gustav Reitermacher, Ferdinand Ochs, Carl 
Miske, Emanuel Schertl, :Martin Fleischer, Susanna Thern, 

' Johann Gärtner, Ludwig 'Vindt, Susauna 'Vindt, Susanna 
Topseher, Amalia Schert! und Georg Topseher-in Person oder 
durch legal Bevollmächtigte zu erscheinen mit dem Beisatze 
vorgeladen, dass die Abwesenden den gesetzlich gefassten Be
schlüssen der .lllehrhcit der Anwesendeu beitretend angesehen 
werden müssten, und dass die .Erben und sonstigen Rechts
nachfolger der hücherlichen Besitzer nur nach vorhergegan
gener Nachweisung ihrer Eigenthumsrechte würden zur Schluss
fassung zugelassen werden können. Die Berathungsgegenstände 
sind: 1. Entscheidung der Prage, ob diese Bergwerke fortbe
trieben oder aufgelassen werden sollen, im ersteren Falle 2. 
Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft im 
Sinne des allgcmeineu Bergge~etzes constituiren wollen; 3. 
Wabl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienstvertrages; 
4. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschafts-Sta
tuten; 5. Bestimmungen hinsichtlich des Hetriebplaues und 
sonstige Anordnungen im currenten Haushalte. 

Kaschau, am 14. December lb63. 
Von der Zips-Igl6er k. Berghauptmannschaft. 

Berichtigung. 

Wir werden um Berichtignng nachstehenden wesentlichen 
Druckfehlers ersucht, der sich in Nr. 1 dieses Jahres, S. 2, 
zweite Spalte, Z. 3i eiogesehlichen hat, welcher aber, wie wir 
znr Ehrenrettung des Setzers hier bemerken müijsen, kein 
Druckfähler,sonderuein8ehreibfehlerist,den unser A h· 
sehre i b er begangeu. Da die ämtliche Mittheil u ng in Hoch
f o 1 i o lithographirt ist, so haben wir zur Erleichterung der 
Druckerei, für welche das Folioheft unzersrhnitten sehr un
bequem gewesen wäre, den Artikel abschreiben lassen 
und auch die Correctur naeh der Abschrift besorgt, bei wel
cher leider eine Zeile übersprungen wurde! -Es soll nämlich 
obige Stelle statt: 11dass es ökonomisch vortheilhafter ist, statt 
die bleireicheu Gefälle durch die uordamerikanische Saiger
arbeit, die bleiarmen durch die ordinäre Bleiarbeit aufzubrin
genu, richtig so heissen: 

"dass es ökonomisch vortheilhafter ist, statt die bleire1chen 
nGefälle durch die nordamerikanische Saigerarbeit und*) die 
nbleiarmen durch die ordinäre Bleiarbeit zu Gute 
nzu bringen, - sämmtliche Gefälle durch die ordi
„näre Bleiarbeit aufzubringen.u 

") Das hier zum Verständni•s sehr nützliche Wörtchen „u n d 11 ftn
del 1ich aber auch im Originale, nämlich in der ämtlicilen Lithograph!• 
nicht, und ist 1elbst vom Autor, der uns diese Berichtigung brieflich zu
oandte, in seinem Briefe erst nachträglich zwischen die Worte „Saiger
arbeit" und „blelarmeu" eingeflickt; jedenfalls ein mildernder Umstand 
filr den Copisteu und den Corrector, welche beide in dem Satze die feh
lenden, „beinahe gleichlautenden Worte" minder leicht übersehen hätten, 
wann jenes „u u d" in dem ämtlichen Exemplar stün<je. - Wir bitten 
daher die Herren Autoren um billige Nachsicht fllr u u s er e Schreib- und 
Druckfehler, au welchen nicht immer wir a 11 e i u Schuld tragen! D.Red • 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationsprei1 
ist jährlich loco Wien 8 fi. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. llit tranco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonn~nten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, llau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis beilag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 Yi Ngr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck von K&rl Winternitz & Comp. in Wien. 
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Die projectirten Eisenbahnen in Böhmen und 
die technischen Vorarbeiten. 

Von Carl Baron Callot, Ingenieur in Prag. 

II. 

Schon früher wurde auf die ~ützlicbkeit und Noth
wendigkeit der Herstellung von orographischen oder Schich
tenkarten, welche die Erhebung jeuer Puukte, die in glei
cher Höhe über der ]\[eeresfüiche liegen, durch coutinuir
liche (isohypsomctrischc) Linien graphisch darstellen, hin
gewiesen. 

Auf welche 'Vcisc solche Karten durch trigonometri
sche Höhenmessungen schnell, leicht und mit hinreichen
der Genauigkeit hergestellt werden, ist vom Herrn Prof. 
Koi"istka im oben augcfülirtcn '" erke, so wie die Höhen
messungen selbst auch in meinem ersten Hefte der 
Beitriige zur Höhenkunde ß öhmens, ausführlich 
beschrieben. Fiir den gegenwärtigen Zweck wird es genügen 
zu bemerken, dass man auf die dort näher erläutetc Art 

1. nach l\Iassgabe der Coupirung des Terrains 1 bis 4 
Qnadratmeilen Fläche und 2 bis 3 llleilen Länge von 
einem einzigen Standpunkte mit einer Fehlergränze 
von O· l bis 0·2 Kft. in Höhenunterschiede trigono
metrisch nivelliren kann. Es wird wo!;! füemand 
diese Fehlergriinze als zu g r o s s für ein Eisenbahn
V o r n i v c 11 e m e n t ansehen wollen, zumal, wenn 
berücksichtigt ·wird, dass Fehler von ganzen K 1 a f
t e rn in den nicht controlirbaren gewöhnlichen geo
metrischen Längen. Nivellements bekannte Thatsa
chen sind; 

2. man bei dieser Vermessungsweise keine bebauten Grund
stücke zu betreten nöthig hat, daher alle Fruchtent
schädigungs-Ansprüche entfallen; 

3. alle Kettenmessungen, daher auch die für diese sonst 
nöthigen Handlanger entfallen; 

4. kein weiteres Voruil-ellement, oder Varianten auf dem 
Felde nothwendig sind, weil die definitive Trace un
beirrt von allen "Witterungseinflüssen im Bureau aus
gemittelt werden kann · 

5. anf Grnndlage dieser i~ Bnreau ansgemittelten Trace 
sogleich die definitive Tracirung auf dem Felde 

vorgenommen werden kann, ohne etwas mehr an der 
Hauptrichtung der Trace ändern zu dürfen, und 

6.daher an den Vornivellementskosten, beEon
ders in jenen Fällen, wo die Trace über flache Was
serscheiden, an sanften Thalabhängen, im Hügellande, 
durch bebaute Gründe entwickelt werden soll, und 
überhaupt dort, wo es nach der bisherigen Methode 
nöthig wurde, mehrere Varianten geometrisch zu ni
velliren, nat:h Massgabe des Terrains 50 bis i0 11111 

in manchen Fällen noch mehr, erspart werden kann. 

Dort, wo die Bahn in engeren Flussthälern führen 
soll, z. B. im Egerthale, im Kamnitzbache, im 'Votawathale 
u. s. w., wird ein trigonometrisches Nivellement sich daranf 
beschränken können, das natürliche Gefälle des Thales und 
die allgemeinen Neigungsverhältnisse der Thallehnen zu 
ermitteln, ferner die Seehöhen jener Ortschaften, welche 
zur Vermeidung kostspieliger Bauparzellen-Ablösung um
gangen werden müssen, so wie der vortheilhaftesten Ueber
gangspunkte über die Seitenthäler zu bestimmen. 

Ausgedehntere Flächen-Xivellements und orographische 
Darstellungen ües Terrains werden dagegen überall erfor
derlich sein, wo die mehr oder minder wellenförmige ßil
dnng des Terrains, flache Abdachungen, ausgedehnte, sanft 
gewölbte 'Vasserscheiden den Ingenieur bemüssigen, beim 
gewöhnlichen geometrischen Längen-Nivellement mehrere, 
bisweilen viele Varianten zu untersuchen, nm gewissenhaft 
nnd nnbeirrt von der Befangenheit seines snbjectiven Ur
theils dnrch Combination der möglichen Gefälls- und 
Richtungsverhältnisse die wahre, technisch richtige Trace 
nicht allein aufzufinden, sondern auch Andern durch all
gemein fassliche graphische Darstellung klar und dentlich 
anschaulich zu machen, und dnrch rückhaltlose, offene 
Erklärnng der Terrain ver hältnisse dem bezüglichen Ei
senbahnunternehmen das öffentliche Vertrauen zu gewin
nen, welches letztere durch manche, bis zur Ausführung 
im Dunkel gehaltene und .dann gänzlich vernnglückte 
Eisenbahnanlage in neuerer Zeit gewaltig erschüttert wurde. 

In Bezug auf Personal-, Zeit- und daraus hervorge
henden Kostenaufwand redncirt sich derselbe in Anbe
tracht der Resultate nnd im Gegensatze zn den geome
trischen Nivellements anf ein ~linimum. 



Das Personale, welches die Vorarbeiten für eine 
projectirte Eisenbahn von 25 bis 30 Meilen Länge durch 
trigonometrisches Nivellement ausführen soll, beschränkt 
sich auf einen Ingenieur, welchem die Recognoscirung 
und die Höhenmessungen der Punkte obliegen, zwei 
technische Gehilfen, deren einem die Abtragung der Di
stanzen und die Berechnung der gemessenen Höhen, dem 
andern die graphischen Arbeiten zugewiesen sind, ferner 
aus einem Figuranten und zwei, in coupirten Gegenden 
auch drei gewöhnlichen Handlangern oder Arbeitern. 

Die Zeit, in welcher dieses Personale seine Aufgabe 
vollendet haben kann, ist nicht wohl, auch nur annä
hernd in vorhinein zu bestimmen, da sie das Product 
zweier Factoren ist, von welchen der erste von localen 
Verhältnissen abhängt, der andere aber durch die Jahres
zeit, und den jeweiligen Zustand der Atmosphäre bedingt 
ist; die beiden Factoren sind die Gestaltung des Terrains, 
durch wl'lches die projectirte Eisenbahn führen soll, die 
mehr oder minder freie Uebersieht desselben von erhabenen 
Punkten, das kleinere oder grössere Waldareal, welches 
durchschnitten werden soll, u. s. w.; - der zweite Factor 
ist die Vlitterung. Da indessen, wenigstens in der Mitte 
unseres Landes, keine viele Meilen langeli, ununterbro
chenen l.Jrwaldungen ohne irgend eine Blösse mehr be
stehen, und da die Witterung auch selten durch mehrere 
\Vochen hindureh anhaltend ungünstig ist, und der In
genieur auch die minder günstigen Tage zu benützen 
verstehen muss, so kann man nach bisherigen Erfah
rungen*) immerhin annehmen, dass die trigonometrische 
Nivellirung einer 25 bis 30 Meilen langen Eisenbahnstrecke, 
in einer entsprechenden Breite von 1/ 2 bis 2 Meilen, auch 
unter nicht günstigen Umständen nicht mehr als zwei bis 
höchstens vier Monate in Anspruch nehmen wird. 

Es ist übrigens, als im allerungünstigsten Falle es auch 
länger dauern sollte, darum an Zeit für die Ausfertigung 
des definitiven Projectes nichts verloren, da mittlerweile 
immer in den früheren Bahnabtheilungen die trigonome
trische Verbesserung vollendet sein wird, und auf Grundlage 
derselben die definitive Tra~irung und Projectsverfassung, 
welche verhältnissmässig weit länger dauert, begonnen wer
den kann. 

Es lassen sich nun die Kosten für das oben genannte 
Personale annähernd bestimmen, wobei zu bemerken ist, 
dass in Anbetracht der anstrengenden Arbeit, und des jeden 
Tag wechselnden Aufenthaltes, die h ö c h s t e n Einheits
sätze angenommen werden. Wir berechnen sonach für die 
Besoldung des obigen Personales durch 4 l\fonate (den un
günstigsten Fall) 3000 B., für Fahrgelegenheiten, Kanzlei
und Nebenauslagen 1200 fl., für ausserordentliche unvor
hergesehene Ausgaben 600 B., daher zusammen im Maximum 
4800 fl., mithin bei einer Bahn von 30 Meilen Länge pr. 
Meile 160 fl. 

Heidera. a. 0. rechnet nach einem Durchschnitte 
aus 13 deutschen Eisenbahnen für die Gesammtvorarbei
ten per Meile 1930 fl. C. M. oder 2026 fi. öst. Währ. Es 
sind in diesen, dem bekannten Reden'schen Werke entnom
menen Angaben nirgends die speciellen Kosten für das Vor. 
n i v e l l e m e n t aufgeführt. Man kann abe1· für die definitive 

*) Diese .Erfahrungen wurden bei der hypsometrischen 
Ve"rmessung eines Areales von circa 40 Quadrat-Meilen im 
mittleren Böhmen gemacht, deren Resultate in tlen Beiträgen 
fiir die Höhenkunde Böhmens mitgetheilt sind. 
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Tracirung nebst Projeet- und Kostenüberschlagverfassung 
w e nn ein m a l d i e R i c h t u n g d e r 'f ra c e d u r c h V o r -
n i v e 11 e m e n t bestimmt ist, so dass keine weitern 
Varianten mehr nothwendig sind, ohne bedeutenden Fehler 
800 fl. pr. Meile an Kosten annehmen; rechnet man noch 
200 fl. für die Beischaffung der nöthigcn Mappen u. dgl , 
so gibt diess, mit Einschluss der Kosten für die trigono
metrische Vora1·beit, eine Totale von 1160 B., daher eine Er. 
sparung von 800 bis 85 0 fl. per Meile, oder von 24 000 bis 
25.000 fl. für ein Eisenbahnproject von 30 Meilen Länge, 
an den Vorarbeiten. 

Es dürfte hier der Ort sein, einige Bemerkungen über 
die in neuerer Zeit häufig vorkommende Tracirung und 
Projects-Ausarbeituug der Eisenbahnen im Accord wege ein
zuschalten. 

Ein, beiden Theilen, dem Accordgeber und Accordneh
mer gleich billiges und vortbeilhafces Uebei·dnkommen kann 
nur bei einer Arbeitsausführung Statt finden, bei welcher 
vorhinein alle Bedingungen bis in das kleinste Dcta;t fest
gestellt sind, unter welchen die Arbeit ausgeführt werden 
muss. 

Vom Abschluss des Vertrages an bis zur Vollendung 
der Arbeit stehen sich Geber und Nehmer in entgegenge
setzten Interessen einander gegenüber; denn der Accord
geber strebt um den bedungencn Lohn die höchste Leistung 
an, der Aecordnehmcr will möglichst viel gewinnen, daher 
seine Leistung in ·den Gränzen, welche ihm durch den ein
gegangenen Vertrag gezogen sind, auf ein Minimum redu
ciren - beides liegt in der Natur der Sache, und kann nm 
Ende nicht missbilligt werden, so lange nur ehrenhafte 
l\Iittcl zur Realisirung des Zweckes von beiden Seiten er
griffen werden. Ist die auszuführende Arbeit, wie oben be
merkt, ein in scharfe Gräuzen abgeschlossenes Ganzes, kann 
das Resultat derselben, von jedem andern Individuum ausge
führt, immer nur dasselbe sein, so wird der Vortheil, den der 
Unternehmererlangen kann, nurdurch seine Erfahrung, Ue
bung, Intelligenz und grösseren Fleiss herbeigeführt werden. 
So wird z.B. ein Geometer, wenn er geübt und erfahren ist, eine 
Parcellen-Aufnahme im Accorde per Joch in kürzerer Zeit 
vollenden, als ein ungeübter; darin ist der Vortheil des er
sten begründet; allein beide werden am Ende ganz genau 
dieselbe Arbeit liefern müssen, wofern dem Vertrage ent
sprochen werden soll. 

Die Vorarbeiten (Vorni vellemcnts) für eine Eisenbahn
trace lassen sich aber in den seltensten Fällen in so enge, 
scharfe Gränzen cinschliessen; der U ebergang über eil1e 
Wasserscheide, die Tracirung in einem Hüggellande kann 
bei Anwendung des geometrischen Nivellements vielleicht 
in 10 verschiedenen Linien versucht werden, und dennoch 
kann die technisch richtige Linie nicht gefunden worden sein. 

Ist anzunehmen, dass der Ingenieur, der allenfalls die 
Vorarbeiten im Accorde übernommen hat, alle möglichen 
Linien untersuchen und uivelliren werde? 

W enu er wirklich gewissenhaft ist, wenn er das be
sitzt, was Beys e „ la consciencc de l' ingt!nieur" nennt, wenu 
ihm seine Ehre höher steht, als der Gewinn, den er aus sei
nem Accorde ziehen könnte - j a ! - dann aber wird er in 
den meisten Fällen seine Ehre nur sieh selbst gegenüber 
bewahrt, dabei in pecuniä.rer Beziehung verloren haben, 
und unter zehn Menschen werden nPun sich finden, die seiu 
höchst ehrenhaftes Benehmen als Thorheit erklären. 

_.\.llein in 99 Fällen unter 100 werden wir in Beant-



wortung obiger Frage sagen müssen: nein! - der Inge
nieur wird sich eine Linie wählen (wir setzen im besten 
Falle voraus, gewissenhaft nach seinem subjectiven Ur
theile, und wollen Fälle, in welche.n dasselbe durch fremde 
persönliche Interessen alterirt werden könnte, gar nicht 
berühren) - er wird diese Linie als die beste erklären, 
und man wird nicht im Stande sein, ihm das Gegentheil zu 
beweisen, weil man keine orographische Karte bat, in wel
cher diess ei·sichtlich gemacht werden könnte. 

In Accord kann daher mit V ortheil nur die de fi n i t i v e 
Traci ru ng, nachdem bereits auf Grundlage eines trigo
nometrischen Nivellements und der orographischen Karten
skizzen die specielle Richtung der Babutr'ace festgestellt 
worden ist, die Auspflöckung der Trace auf dem Terrain, 
die Detailnivellirung, Aufnahme der Querprofile und die 
bezüglichen Zeichnungsarbeiten, Berechnung der Erdbewe
gungen und Kostenüberschläge gegeben werden. 

III. 

'Vir wollen nun einige Gegenden des für Böhmen pro
jectirten Eiseu'bahnnetzes in Kiirze bezeichnen, in welchen 
ein trigonometrisches Vornivellement unerlässlich scheint, 
wenn anders die technisch richtige Bahntrace ausgemittelt 
werden soll, wobei wir den Angaben der öffentlichen Blät
ter (Prager Zeitung, Bohemia, Tagesboten u. s. w.) folgen, 
ohne weiter auf die national-ökonomische oder commer
cielle Wicbtigkei( der Bahnrichtung Rücksicht zu nehmen, 
und indem wir uns an die Ortschaften halten, welche in 
den bezüglichen Projecten als Berührungspunkte bezeich
net werden. 

Böhmische Nordwestbahn. Für die Entwickiung 
der Bahn zwischen Gratzcn (eigentlich dem Granitzer Jä
gerbau3e) und Budweis, in so fern man die gewundenen 
Thäler des Strobnitz , Schweinitz- und Maisehbaches ver
meiden will, die orographische Aufnahme der Gegend zwi
schen Böhmdorf, Gillowitz, Forbes, Ledenitz, Zborow und 
Gutwasser. 

Die Trace von Budweis über W odnian bis Protiwin, 
welche bereits in den Jahren 1840 und 41 nivellirt und 
tracirt wurde, bietet keine Schwierigkeiten. Die Gegend 
über Misehenetz, Neuhof, Smrkowitz gegen Pisek dürfteje
doch, einer kürzern Linie mit Gegengefälle halber, etwas 
näher untersucht werden. 

Als weitere Berührungspunkte sind Rozmital, Strasic 
und Rokycan genannt. Zwischen Rozmital and Strasic 
muss sonach die Moldau - Beraun - Wasserscheide an dem 
niedrigsten Punkte in der Einsattlung zwischen den Bergen 
na Sk1llticlt (390) und u sv. Jana (43i) ungefähr 1200 
Klft. östlich von Teslin überschritten werden. Wenn die 
Nivellette bri Rozmital hoch gehalten wird, so kann man 
durch Entwicklung an den nicht steilen .Abhängen des Stjer
b~na-, Ti'emsiu- und Skalaberges die Steigung bis auf 1/n;, 
bis 1/;o bringen, denn der Höhenunterschied beträgt 85 
Klft.; von der Wasserscheide bisPadert kann man im gün
stigen Terrain mit 1/ 100 bis 1/110 kommen; im engen Thale 
des Paderterbachcs bis Strasic aber nur mit 1/,

0 1U • 

Die schwierigste Entwicklung wird jedoch jene in dem 
stark coupirten Hügellande zwischen Pisek und Rozmital 
sein, und daher das ganze Terrain zwischen Rozmital, \Vgl
tus~h, Bubowic und Bi'esnic, Drahenic, ~wucic, Pohor, Ci
mehc, ::Uirotic, Drhowl Pisek Cifowa Cerhonic Mirowic 
H ' , ' , ' 

radek, Tochowic, .Neswacil und Neuhof, so wie die Berg-
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lehnen des Stjerbina, Tfemsin und Skala trigonometrisch 
nivellirt werden müssen. Uebrigens sind in diesem Terrain 
die Seehöhen von mehr als 800 Punkten bereits gemessen, 
und werden solche in den Bei trägen zur Höhen k und e 
Böhmens veröflentlicht. 

Ferner derartige Vorarbeiten werden erforderlich sein 
zwischen der Mies, der Strela und dem Ti'emosna-Ba~he 
über Theusing gege:1 die Tbäler des Tepl- und Egerfl.usses. 

Die böhmische Süd-No r d bahn. Diese bietet im 
Leinsitz· und Lufoicthal über Sobjeslau ):>is Tabor keine 
sonderlichen Schwierigkeiten für die Ausmittlung der Trace 
dar; dagegen wird das Hoch-Plateau nördlich von Tabor, 
zwischen Borotin, Gistcbnitz, Prcic, Milcin, Neu-Stupno, 
\Votitz, Bistritz und Beneschau einer ausgedehnten oro
graphischen Behandlung zu unterziehen sein, sowie die Ge
gend bei Pisely, Mnichowitz, Rican bis zum Nusler Thale 
bei Prag. Aus Hrn. Prof. Koi'istka's Niveaukarte der Um
gebungen yon Prag ergibt sich übrigens bereits von Rican 
bis in das Nusler Thal bei Wysehrad ein durchschnittli
ches Gefälle von 1/ 1; 5 , wenn die Bahn ohne weitere Ent
wicklung von Riean über Aufinowes, Micholup und Za
bjehlic nach Nusle geführt wird. 

Ferner wird die Gegend zwischen der Staatsbahn und 
Brandeis, daun bei Hirschberg, Habstein, Böhm. Leipa, 
Hayda über Blottendorf und Georgenthal einer trigonome
trischen Vermessung bedürfen. In Böhm. Leipa soll die bP.
reits concessionirte von Aussig über Wernstadt kommende 
Bahn einmünden; bei dem Umstande, dass die Höbe bei 
Wernstadt, welche 195 Klft. über Aussig liegt, nur durch 
sehr gut combinirte Entwicklung der Bahntrace in den Thä
lern von Grass-Priesen und Saubernitz mit 1/;.; Steigung 
erreicht werden kann, wird es auch hier notbwendig wer
den, -:lie Thalgehänge bei Schwaden, Waldschnitz, Wital, 
Binowe, Grass- und Klein-Priesen, Leschtine und Sauber
nitz, so wie das Plateau zwischen Naschowitz, Munker, 
Tschiaschel und \Vernstadt derorographischen Bearbeitung 
zu unterziehen, um zu einem sichern Resultate zu gelangen. 

Für die Seitenbahn von Protiwin wäre die Gegend bei 
Kollinetz, Bjeschin, Chlistau, Drosau und Janowitz zu un
tersuchen. 

'Vas die bemerkten Abzweigungen von der böhmi
schen W estbahu betrifft, so belehrt uns ein Blick auf die 
Niveaukarten des Hrn. Prof. Koi·istka, dass Hostiwic durch 
das Koschii'er Thal mit '/;o• Rzeporyje durch das Hluboce
per Thal mit 1./50 b:s 1/i;o• Nucic durch da& Radotiner Thal 
mit 1/;o und Katschitz, westlich von Kladno, durch das Thal 
von Set. Ivan und Lodenitz mit 1/ 1 so erreichbar wiire, wo
bei freilich bei Pod Kosy einige Tunnelarbeiten nöthig 
würden. 

Dicss führt uns zu der Prag-Carlsbader Bahn, zu wel
cher die Concession für die Vorarbeiten bereits ertbeilt ist. 

Da sich die Gesellschaft der Buschtiehrader Bahn für 
die Umwandlung der Pferdebahn in eine Locomotivbahn von 
Prag bis Weyhybka bereits entschieden hat, so diirfte wohl 
nur von der Fortsetzun; derselben über Rakonitz die Rede 
sein. Eine technisch.richtige Ermittlung der Trace Wey
hybka-Rakonitz:-Carls bad kann in dieser äusserst coupirtcn 
un,d sehr schwierigen Gegend eben nur auf Grundlage einer 
ausgedehnten orographischen Darstellungdes Terrains ge
lingen, wobei besonders die Gegenden zwischen Kladno, 
Neu-Str aschitz, Kruschowitz und Rakonitz, dann zwischen 
Jechnitz, Lubenz und Buchau zu berücksichtigen wiiren. 



Von Buchau aber, welches circa 150 Klft. höher liegt, 
als Carlsbad, lässt sich im Lammitzerbaehe nur mit 'j50 
hinabkommen; man wird daher eine längere Entwicklung 
der Bahn suchen, und eohin auch die Gegend zwischen 
Buchau, Theusing, Pet.;;chau und Carlsbad trigonometrisch 
nivelliren müssen. Derselbe Fall wird eintreten, wenn man, 
wie auch vorgeschlagen wurde, von Jechnitz über Flöhau 
gehen, und an den nördlichen Abhängen des von Oedschlose 
über "\Valtsch sich hinziehenden Gebirgsrückens gegen 
Duppau in das Egerthal sich entwickeln wollte, in welchem 
Falle ganz sicher günstigere Gefällsverhältnisse, dagegen 
desto grössere Bauschwierigkeiten dm·ch die Uebersetzung 
der Seitenthäler sich ergeben würden. 

Jedenfalls ist die Trace Rakonitz-Carlsbad eine der 
schwierigsten in Böhmen zu entwickelnde, bietet dem den
kenden Ingenieur die Gelegenheit zu umfas3enden und be
lehrenden Terrainstudien, und scheint daher die gewohn
heirsgemiis5 zugemessene Zeitfrist von einem Jahre zur 
Vollendung des Bahnprojcctes in jeder Beziehung zu kurz 
zu sein. 

IV. 
Es mangelt hier der Raum, diesen Beispielen meh

rere beizufügen, oder dieselben ausführlicher zu bearbei
ten, obwohl di1·ss auf Grundlage unserer seit einigen Jahren 
gesammelten hypsometrischen Dat~n bei mehreren sehr 
leicht ausführbar gewesen wäre. 

Wir wollen nun schliesslieh darauf hinweisen, dass 
ohne eine systematische Begründung, nämlich ohne ·eine 
orographische Darstellung des Terrains, oder wenigstens 
der Bestimmung einer grossen Anzahl von relativen Höhen, 
welche zweckmässig über die bezügliche Gegend vertheilt 
sind, über keine in einem Hügellande, oder im wellen· 
förmigen Terrain durch einfaches geometrisches Nivelle
ment ausgemittelte Eisenbahnlinie ein g e 11 ü gen der Be
w e i s ihrer Richtigkeit und Zweckmässigkeit 
vorliegt; dass mehrere ausgemittelte Varianten zwar eine 
Vergleichung der Linien unter sich zulassen, aber uu
ungeachtet ihrer grösseren Kostspieligkeit doch die Wahr
scheinlichkeit nicht ausschliessen, dass noch eine bes· 
sere, zweekgemässere Linie ausgemittelt werden 
könne. 

Der Beweis lässt sich evident, n ur durch eine oro· 
graphische Kartenskizze, in welcher die verschierlenen 
Varianten eingetragen sind, herstellen, und es sollte daher 
im allgemeinen Interesse jeder Eisenbahnunternehmung, 
besonders aberjenen,welche eine wie immer geartete 
Sub v e n t i o n o d er Garant i e ansprechen, zur P fl i c h t 
gemacht werden, die Resultate ihrer technischen Vorar
beiten in einer Schichtenkarte dem Urtheile der Behörden, 
der Landesvertretung und der Actionäre fasslich darzu· 
stellen. Da die Kosten bedeutend geringer sind, als bei dem 
bisher gewöhnlichen Verfahren, der Zeitaufwand ein kür
zerer und die Genauigkeit der Controle wegen eine grös
sere, so könnte sich keine Unternehmung über eine solche 
Anordnung beklagen; um so weniger, als ihr eigenes In
teresse dadurch wesentlich gefördert wird. 

Ferner dürfte im Interesse der Wissenschaft und des 
alfgemeinen Nutzens darauf angetragen werden, dass die 
Cöten aller Nivellements im Laude, sie mögen 
zu was immer für einem Zweck, und auf was immer 
für eine Art unternommen und ausgeführt wt;1·den, auf 
einen gemein s eh aftl i eh en Verglei chungshori-
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z o n t gebracht werden müssen, wozu die vom Hrn. Prof. 
Kofistka ermittelte Seehöhe der Schienen des Prager Bahn
hofes der k. k. Staatseisenbahn mit 101. 21, welche auch 
mit denen vom k. k. Generalquartiermeisterstabe im Kömg
rciche Böhmen bestimmten Fix- und Standpunkten überein
stimmt, am geeignetsten erscheint: da durch die Anknü
pfung an diese, im ganzen Lande vertheilten Fi:qrnnkte die 
Reduction dei; Coten auf denselben V crgleichungshorizont 
auf die bequemste Weise ausführbar ist. 

Wenn man die seit mehr als 20 Jahren in Böhmen 
auf unnütze und überflüssige, bisweilen sogar unrichtige 
geometrische Vo rnivellements verwendeten Summen zur 
Anfertigung von orograp bischen Karten verwendet hätte, 
so würden diese längst über das ganze Königreich vollen
det sein, und sonach überhaupt die Nothwendigkeit aller 
Vornivellements bei Eisenbahn- und Strasseu·Anlagcn 
u. dergl. entfallen, E s ist ab er nie m a 1 s z u spät, 
um zur Erkenntniss des Guten und wahrhaft Nützli
chen zu gelangen, welches doch am Ende immer sil'greich 
durchdringt. Schon die Rücksicht auf das Urtheil unserer 
Nachkommen sollte in so weit massgehend wirken, als 
einem begründeten Tadel derselben begegnet werden kann. 

Prag, am 15.April L8ß3. 

Anm c rku n g. 'Viihrend der Drucklegung dies<!~ Auf
satzes sind noch mehrere Eise11bahntracen angeregt worden, 
wobei bemerkt werden muss, dass das Project Tetscheu-,Varns
dorf das einzige bekannte ist, welches auf Grun<lla~c ausge
dehnterer orngraphischcr Kartenskizzen im Jahre t-.5S ausge
arbeitet wurde. Der Verf.-lnjiin;;sterZeit - ebenjetztzu An. 
faug 1804- gewim;it ein vom Fiirsten Schwarze u b er g patro
nisirtes Unternehmen einer Bahn ·von Stockerau über Pilseu 
nach Eger - hervorragende Bedeutung. V o r n i v e 11 e
m e n t;s wären gerade bei dieser Bahn sehr nöthig, da sie 
ziemlich coupirtes Terrain zu durchschneiden hat. Wir ma
chen bei dem hohen bergmännischen Interesse, welches diese 
Bahn hat, darauf aufmerksam, weil je geringer die Bau: uncl 
Vor-Kosten, um so mehr Aussicht auf billige Frachten! O. H. 

Versuchsresultate zu den neuen CylinC:ier
Gebläsen von Leyser und Stiehler in Wien. 

Herr Ingenieur Leys er vertheilte in der Sitzung des 
österreichischen Ingenieur-Vereins am 13. Januar I. J. ein 
Blatt mit nachstehenden Versuchsresultaten: · 

Mit Bezuguahme auf die im l\Iaihcft 1863 der Zeit· 
schrift des österreichischen Ingenieur-Vereins enthaltenen 
Mittbeilungen über unsere neuen patentirten Cyiinder-Ge
bläse und in Ergänzung derselben, bringen wir nun auch 
die mit derart ausgeführten Maschinen bereits gewonnenen 
Erfahrungs-Resultate zur weitem Kenntniss. 

Hiebei kann mit grosser Befriedigung darauf hinge
wiesen werden, dass die früher in Aussicht gestellte Effect
leistuug dieser Gebläse bei Windpressungen, wie solche in 
der Regel bei metallurgi8chen Proc essen, mit Ausnahme 
des Bessemer-Verfahrens, vorkommen, nicht nur vollständig 
erreicht, sondern auch noch in bedeutendem Masse über
holt wurden. 

Grössere 'Vindpressungen und Kolbengeschwindig
keiten, als die in den abgeführten Versuchen vorkommenden, 
konnten bei den erwähnteu Proben desshalb nicht erreicht 
werden, weil die disponible, von einer Nebentransmission 
entlehnte Betriebskraft zu einer weiteren Steigerung der 
Pressung nicht ausreichte. 
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Der völlig geräuschlose und sehr ruhige Gang dieser 
Maschiucn, und vornehmlich der Ventilklappen derselben, 
sowie der Umstand, dass bei der angewandten Gesch win
digkeit auch nicht die geringste Erwärmung der Cylindcr 
äusserlich wahrnehmbar wurde, berechtigt zu der Annahme, 
dass mit einer Kolbengeschwindigkeit vou sechs l<'uss per 
Secunde das für diese Maschinen zulässige :.\faximum der 
Kolbengeschwindigkeit noch keineswegs eneicht sein dürfte, 
sondern selbst Kolbengeschwindigkeiten von 7 bis 8 Fuss 
per Sccunde nicht nur erreichbar, sondern ganz gut auch 
noch zulässig sein dürften. 

In diesem Umstande ganz besonders lieg~ der hohe 
Wcrth dieser Gebläse, und obwohl bei deu in nachstehen
der Tabelle aufgeführten Versuchca nur eine :.\faximal-Kol
bengcschwindigkeit von nahe bei fünf Fuss per Secunde 
herbeigeführt wurde, ist doch schon dadurch eine sehr deut
liche Vorstellung von der Leistungsfähigkeit so kleiner Cy
linder-Dimensionen gegeben. 

Auch die bei diesen Gebläsen angewandte neue Kol
ben-Construction wurde anlässlich dics<!r Verouche auf ihre 
Wirksamkeit und Empfindlichkeit in der Art probirt, dass 

der eine Cylinder ausgekuppelt und mit dem andern in die
sen hineingeblasen wurde; durch 'V cgnahme des vordem 
Deckels wurde der Kolben zugänglich gemacht, so dass sich 
die anwesenden Fachmänner genau von dem Spiel der Kol
benringe und deren vollkommenen Dichtung schon bei ganz 
mässiger Pressung U eber.r.cugung verschaffen konnten. 

Es ist somit nicht bloss den Eisen- und Hüttenwerken, 
sondern insbesondere auch den Giessereien und Schmiede
Werksfätten Gelegenheit gegeben, von diesen höchst vor
theilhaftcn l\Iaschinen für Erzeugung von grösscren 'Vind
mengen jeder beliebigen Pressung Gebrauch zu machen, 
nachdem diese Gebläse durch die Einfachheit ihres Be
triebes und insbesondere auch ihrer Aufstellung, hinsicht
lich der Anlagekosten, alle bis jetzt gebräuchlichen Ge
bläse und Ventilator<!n weit überragen, 

Schliesslich fügen wir noch bei, dass die in nachste
hender Tabelle gegebenen Resultate jedenfalls unter dem 
;\linimum des erzielten Effectes bleiben, sofern auf die 'ViuJ. 
verluste, die in Undichtheiten der pro\"isorischen Windlei-

1 tung und anderen zufälligen N"ebenumstiinden ihren Grund 
hatten, keinerlei Rücksicht genommen wurde. 

Versuche mit einem doppeltwirkenden Cylindergebläse von Leyser und Stiehler. 
Ausgeführt am 22. October 1863. - Kolbendurchmesser 21 ", Kolbenhub 2', Durchmesser der Kolbenstange 2 1//'-

Anzahl der i Gesaugte Lnft 1 ,·· 1 Nützliche j 
Durchmesser Prcs-. ' Ausgeblasene ! Kurbel- l beider Cylinder der •1~::.1ci~~ Luft pr. ~[in. in 

Wind-
1 Anmerkungen. umdrehnngen (pr. Umdrehnn~. lieferungs- 1 

Düse !Quecks.' Cub.-F. 1 
pr. l\lin. ! 19,0:! Cub_.Y,) pro ernte. 1 

-- ------ --

49 932 C.' 2'' 11 1
;/" 26'" 848 C.' 91,0 °/0 Kolbendurchmesser= 21 '' 

61 1160 ~ n 11 ! 36" 997 " 86,0 ,, daher Querschnitt = 346,360 O" 
6-l 1:217 „ 11 11 39 11 1038 n S5,3 11 Kolbenstangendurchmesser = 3,976 
68 1293 ,, 3" 6'" :23 „ 1117 " 86,4 11 daher leerer Querschnitt 342,384 
74 1407 n n „ 30 n 1274 11 

1 

90,5 n 342,38-l 
57 1084 „ 2" 3 '12 III 16411 918 n 84,7 n oder = 2,37i7 QF. 

1 
144 

Zusammen 1 

1 

Demnach entspricht jeder Kurbel-
und durch-

1 

1 
umdrehung ein Volumen von 

schnittlich : 7093 C.' 6192 C.' 1 87,3 % 
1 

2,3ii X 2' X 4 = 19,02 C.' 1 

' 
gesaugter Luft. 

Das ausgeblasene Luftquantum wnrde mit Zuhilfenahme der, durch Herrn Sectionsrath Ritter v. Ritt in g er 
in seinem Werke über Ceutrifugal-Ventilataren, für Cylindergebläse gegebenen Formel (S, 64) berechnet, nämlich: 

J/ = 1 i,8-l d2 V H, 
in welcher .~[ = das ausgeblasene Windquantum pr. Min. (in Cub.·F.), 

d = der Durchmesser der Düse (in Wiener Zollen), 
H = die der 'Vindpressung entsprechende Wassersäule (in 'Viener Zollen) bedeutet. 

Wien, am 10. November 1863-
P. Ritter v. Rittinger m. p., 

k. k. Sectionsrath. 
August Bochkoltz m. p., 

General-lnspector der k. k. priv. österr. Staats
eisenb.-Ges. (Section f. Bergbau u. Hüttenbetrieb). 

Pius Fink m. p., 
Ingenieur. 

Aus den Verhandlungen der berg- und 
hüttenmännischen Abtheilung des österr. 

Ingenieur-Vereines. 
Am 13. Januar fand die erste diessjährige Sitzung der 

berg- und hüttenmännischen Abtheilung des österr_ Inge
nieur-Vereines statt, welche vom Vorsitzenden, Herrn Sec
tionsrath Ritter von R i t t in g er mit einer kurzen Ansprache 
~röffnet wurde. Nachdem der Herr Secretär des Vereines, 
Berghauptmann F. M. Friese mehrere Einläufe und Zu-

sendungen, darunter auch d[,s Programm eines neuen Be
amten-Vereines und l\Iusterkarten von Drahtseilen aus der 
bekannten Drahtseilfabrik des Herrn Fischer in Egidy 
\'orgelegt hatte, zeigte der Herr Vorsitzende die neuen Zün
der von Rz i h a vor, welche in Schönlinde bereits fabriks
mässig und zu billigem Preise (1 kr. pr. Fuss) erzeugt wer
den und viele Vortheile vor anderen Zündern versprechen. 
Ein angezündetes Stück brannte gut und mit unbedeuten
der Geruchsentwicklung. Weitere Resultate der damit im 
Grubenbetriebe angeordneten Versuche werden in Aussicht 
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gestellt. - Oberbergrath Freiherr v. Hingenau erbat 
sieh das Wort zunächst zu einer persönlichen Bemerkung 
über ein von ihm am 15. November v. J. an den nied.-österr. 
Gewerbe-Verein gerichtetes Schreiben, worin er demselben 
mittheilte, "d,ass die letzte allgemeine Versammlung von 
Berg- und Hüttemnännern zu Os trau (Ende September 1863) 
ihre nächste Zusammenkunft um die Zeit der (damals) pro
jeetirten Weltausstellung nach Wien zu verlegen beschlos
sen habe und daher eine lebhafte Theilnahme der Monta
nisten an dieser eventuellen Ausstellung zu erwarten wäre, 
wozu er seinerseits durch Wort und Schrift beizutragen nach 
Kräften bestrebt sein wolle. u Dieses Schreiben entsprach 
einer damals vom k. k. Handelsministerium ergangenen Auf
forderung, sich über die Chancen einer Theilnahme an der 
Ausstellung auszusprechen; dürfte aber gegenwärtig - da 
diese Angelegenheitin's Stocken gekommen zu sein scheine -
etwas veraltet sein. Er finde es aber nöthig, darauf zurück
zukommen, weil die Wiener Zeitung vom 12. Jan u a r d. J. 
in einem Berichte aus dem Gewerbe- Verein dieses Schreibens 
in einem Auszuge gedacht habe, aus welchem sich der obige 
Sinn desselben nicht entnehmen lasse. 

Hierauf hielt Herr Ingenieur Leys c r einen durch 
Vorlegung von Detailzeichnungen erläuterten, mit allgemei
nem Interesse verfolgteu Vortrag über seine n Universal
pumpe'', welchen wir ausführlich iu der Zeitschrift des In
genieur-Vereines abgedmckt erhalten werden. 

Von vorwiegendem fachmännisebcu Interesse war aber 
der hierauf folgende Vortrag des Herrn k. k. l\Iinisterial
Concipisten G. Walach Tüber die öffentliche Kri
tik der ä r ari sehen 1\1 o n tan ver wal tu ng", welchen in 
wesentlichem Auszuge unseren Fachgenossen mitzutheilen 
wir für unsere Pflicht halten, unbeschadet einer spätem Yoll
ständigeren Publieation in dem Organe des Ingenieur-Vereins 
selbst: G. Walaeh begann mit einem Rückblick auf die im 
Abgeordnetenhause des Reichsrathes vom 10. Juli 1862 
und 24. November 1863, sowie in der Wochenschrift ndcr 
Volkswirthu Nr. 28, 32-41 vom Jahre 18ü2, dann in der 
nPresseu v. 24. November und 29. December 1863 gegen 
die Verwaltung der ärarischen Montanwerke gerichteten 
scharfen Kritik und ging hierauf zu den Gcgenäusserungen 
über, unter denen vorerst die Erwiderungen der Staatsregie
rung selbst und mchrer Reiehsrathsabgeordneten in jener 
Sitzung erwähnt, dann auf eineu Vortrag des k. k. Sections
ehefs Freiherrn von Sc h euch c n s t n e 1 in der Sitzung 
des österreichischen Ingenieur-Vereines vom 8. Januar 1862, 
dann auf eine damals erschienene Broschüre ndie Bedeutung 
der Staats-Berg· uud Hiittenwerkeu (Wien C. Gerold 1862) 
und deren Bcspn·chungen in der nReformu (27. Juli 1862), 
Allg. berg- und hüttenmänische Zeitung (3 J. Juli 1862, 
Nr. 30), Berg· und hüttenmännische Zeitung (24. September 
1862, Nr. 39), Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 
(Nr. 28 und 29 von 1862), endlich auf die erstjüngst in der 
„Oesterr. Revueu (Bd. I, II, VI) erschieuenen nStudien über 
den Bergbau in Oesterreich u vom Oberb~rgrath und Pro
fessor Freiherrn von Hiugenau hingedeutet wurde. 

Die öffentliche Kritik resumire sieh in Kürze dahin: 
die Montanwerke seien überwiegend passh;; es sei zweifel
haft, dass dasjenige Einkommen, welches sie ausweisen, 
ihnen oder nicht vielmehr den Staatsforsten, aus 
denen sie ngewöhnlich zu sehr niedrigen Preisen u das Holz 
beziehen, zuzuschreiben sei. Sie nzehren daher vom Marke 
.:!es Staatesu und machen noch überdiess angeblich mit dem 

Gelde der Steuerpflichtigen der Privatindustrie Concurrenz, 
daher „möglichst baldiger Verkauf,( derselben und Verwen
dung des Erlöses „zur Herstellung des Gleichgewichtes im 
Staatshaushalte" angerathf'n wird! Hiezu bemerkte der Vor
tragende noch, dass die Frage der Erhaltung oder Ent
äusserung der Staatsbergwerke neuester Zeit auch inPreus
sen und anderen deutschen Staaten, selbst in Russland dis
eutirt wurde. (Berggeist Nr. 99 v. 1861. Journal de Peters
bourg. Akademie-Zeitung.) 

Nun geht Herr Walaeh auf die Beleuchtung obiger 
Vorwürfe ein und zeigt zuerst, dass schon im Jahre 1817 
die österreichische Staatsverwaltung das Wesentliche in 
jenen Argumentationen gewürdigt, und die Veräusserung 
der dem Staate entbehrlichen oder demselben lästigen Berg
werke, zumal der anf unedle Metalle und ~r mit Realitäten 
verbundenen, angeordnctlrnbe. (Allerh. Entschl. v. 12. August 
1817.) Das Gleiche geschah 1854 (vgl. Ocsterr. Zeitschrift 
für Berg- uud Hüttenwesen v. 7. December 1857) mit der 
ausgesprochenen ernstlichen Absicht, diesen Montanbesitz 
in die nfruchtbarerenu Hände der Privatindustrie zu legen! 
Oeffentliehe Feilbietungen ärarischer Montanwerke haben 
seit jener Zeit und wiederholt in jüngsten Tagen stattge· 
funden, darunter nicht wenige aus „freier Hand," um Kauf
lustige ohne vorhergehende Stipulation von Bedingungen 
anzureizeu, - aber trotz alledem ist nur eiu geringer Theil 
davon wirklich in Privathände übergegan~en. nEs hiesse 
wohlu, - fährt der Vortrugende fort - "den Einfluss und 
die Stellung der Staatsbergbeamten ganz verkennen und 
„überschätzen, wenn man sie mit ihrer angeblicheu passi-
11\"Cu und activen Haltung für das Verbleiben so vielerMon
ntanwerke in der Staatsrcirie verantwortlich machen wollte. 
n Die Ursachen dies<•r Ersehciu ung werden wohl anderswo 

· „zu suchen seiu.u -
Als solche führt der Redner die Unbekanntsehaft des 

Publikums und der Capitalisten mit den Eigenthümlich
keiten des Bergwerksbetriebes, der meist zu den "risquan
ten Geschäften u geziihlt werde, ferner den l\Iangel an "woh'
fcilcn Capitalicnu in Oestcrreich und die verschiedenen i.n
derweitigen Gelegenheiten zur Anlage von Fonds zu bes
s e ren Zinsen*), als der llergbau biete. - (Fand Joch 
einmal ein bekannter Capitalist eine mit 20 % Verzinsung 
berechnete Eisenwerksanlage „nicht besonders lockend)"! -

U eberdiess seien die bisher bekannt gewordenen He
sultate der neugebildeten Bergwerksge sellschaften kanm 
geeignet, das Capital zur Beantheilnng am Bergbau zu <'r
muutern; selbst die Frage, ob Actiengesellsehaften beson
ders zweckmässig für den Bergbaubetrieb seien, ist neuester 
Zeit wiederholt in Frage gezogen worden (so in Preussen 
bei der Discussion über die „Mobilisirungu der Kuxe 1SG1, 
so bei uns durch Herrn v. Grcnzenstein's Vortrag im Inge
nieur-Vereine am 11. Februar 1863); einzelue für den Berg
bau npassionirte Priva tgeldmiinncru gilbe es wohl auch kaum 
Viele. - Die s e n U wständcn d iirftc denn wohl die Nicht
beachtung der Verkaufsobjecte you Staatswerken bis
her zuzuschreiben sein. Dass es aber in „naher Zeit" 
möglich sein werde, „ vieleu ärarischen Montanwerke 
nnicbt unter ihrem wirklichem Wertheu loszu
schlagen, sei kaum in Aussicht zu stellen; eine n V crschleu-

*) Staats- und Specnlatiompapiere werfen bekanntlich 
i und noch mehr% ab. Riibenzuckerfabriken wnrden 
bisher noch b e i weitem höher verzimt und erst im letzten 
Jahre trat in Folge der Dürre ein Riickschlug ein. Anm. d. Red • 



derung des Stammvermögens des Staatesu wäre aber wohl 
erst recht „ ein Zehren am Marke u desselben! Redner führt 
bei diesem Anlass eine Stelle aus der „zur allergetreucsten 
aber entschiedenen 0 ppositionu gehörenden „Reform" 
(N'r. 29 v. t 862) an, welche das leichtsinnigen Weg damit" 
schon desshalb nicht zulässig findet, „ weil aus vielen be-
11greiflichen Ursachen die geeigneten Privatunternehmer 
"fehlen und es doch sicher die "schlechteste aller schlf'ch
" ten 'Wirthschaft" wäre, Bergwerke unbebaut und daher 
"verfallen zu lassen, bis durch den Eintritt der nothweu
" digen Bedingungen sich die geistig und materiell befähig
" ten Privatunternehmer fänden etc. etc." - Auch in Preus
sen drängte das Abgeordnetenhaus auf den Verkauf 
der Staatsmontanwerke; die erzidten Anbote fielen je
doch auch dort so niedrig aus, dass günstigere Zeiten ab
zuwarten sein werden (Berggeist v. 22. Juli 1862, Nr. 6i). 
"Ist aber", fügte unser Vortragende zu der dargelegten 
Sachlage hinzu - r.ist aber ein baldiger Verkauf unserer 
~Staatsmontanwerke w 0 geu" der Logik der Thatsachen" nicht 
"in Aussicht, so bleibt auch die abermalige Anerkennung 
"des Princips - abermals ohne praktische Cousequenz !" 
Diese aber ist ohne Zweifel von der Durchführung der von 
der Regierung und dem Reichsrathe gefassten Beschlüsse 
zu erwarten: die Staatsregie von jenen Montanwerken, von 
welchen ihres geringeren Umfanges oder sonstiger Beschaf
fenheit wegen kein nachhaltiger Ertrag oder selbst fort
dauernder Einbusse sich erwarten liisst, durch Verkauf oder 
Auflassung zu entledigen, für die übrig b 1 e i b e n
d e n \Verke aber die Verwaltung zeitgemäss ein
zurichten. 

Aehnliches geschah auch am baierisclien Landtage 
1861 (Berggeist Nr. 9i). 

Nun ging Herr G. W a 1 ach zur Würdigung der an-
. gegriffenen Gebarung der ärarischen Montanwerke über 

und berührte zuerst das Verhältniss zu den Staats- und 
sogenannten Montanforsten und citirte die für dasselbe mass
gebende Verordnung des k. k. Finanzministl'riums v. 9. Juli 
1849, nach welcher die in die Hände von Fachorgan c n 
gelegte Verwaltung derselben von der unmittelbaren Ver
waltung der Holz abnehmenden Montanwerke unabhängig 
ist, und folgende Grundsätze bei der Abga\,e der Forster
zeugnisse an die Montanwerke zu befolgen Lat. 

a) Kanu das zum ärarischeu 'Verksbetriebe aus den 
Forsten abzugebende Holz „wahrscheinlich1~r 'Veise" ins
gesammt auch an andere Abnehmer veriiussert oder durch 
forstliche Industrie- durch Verflössung, Umformung in 8palt
und Schnitzwaaren, Erzeugung von Sägewaaren, Verkohlung, 
Potaschesiedereien u. s. w. - verwerthet werden, so haben 
die ärarischen 'Verke für das ihnen zukommende Holz den 
hiefür sonst erreichbaren Preis und Gewinn der Forstregie 
zu vergüten. Als dieser Preis ist im Allgemeineu derjenige 
anzusehen, welcher nach l\Iassgabe der auf den nächst be
findlichen Hauptmarkt- oder Absatzplätzen des Holzes sich 
herausstellenden Verkaufspreise und nach l\Iassgabe der 
hi'evon abzurechnenden Transport- und anderen mit der 
Verfrachtung verbundenen Kosten resultirt. 

Nehmen die ärarischen W erkc sehr bedeutende Holz
quantitäten ab, sind sie "Abnehmer im Grossen," die wegen 
der Menge des erforderlichen und abzunehmenden Holzes 
"selbst im freien Verkehre" von den Holzverkäufern 
„ besonders" berücksichtigt würden, so soll ihnen wie den 
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"Privatabnehmern im Grossen" in der Regel der auf 
Grundlage der Marktpreise veranschlagte Holzpreis „aus 
Billigkeitsgrüuden" um 10 % ermässigt werden. 

b) Kanu das zum ärarischen Werksbetriebe aus den 
ärarischen Forsten abzugebende Holz "ausserdem gar 
nicht" - ein Fall, der selten mehr vorkommt - oder "we
nigstens zum Theil nicl1t verwerthet werden, so soil Seitens 
der Forstregie für die bezüglichen Holzquantitäten ein Preis 
iu Anspruch genommen werden, welcher die sämmtlichen 
betreffenden Forstauslagen einschliesslich der auf den 'Väl
dern haftenden öffentlichen Abgaben deckt. 

c) Die Holzpreise werden alljährlich oder nach Um
ständen alle 3--5 Jahre, auf Grundlage der Ergebnisse des 
letztverflossenen beachtenswerthen Zeitraumes und nach 
Anhöreu der ärarischen l\Ioutanverwaltung, von der ober
sten Forstadministration bemessen. 

Der "Volkswirth" vom 5. October 186~, Nr. 41 an
erkennt, dass der zweckmässige Betrieb eines Hochofens 
auf Holzkohle -- und wohl von Berg- und Hüttenwerken 
überhaupt - die Bedeckung mit Holz u. s. w. mittelst eines 
"auf Jahre hinaus" gesicherten Waldabstockungs-Vertrags 
erheische! Redner kenne einen Holzbezugscontract eines Pri
vateisenwerks, welcher bei dem Stockzinse von 35 kr. öst. 
Währ. pr. Cubikklafter Holz sogar auf „unbestimmteu 
Zeit und Holzmenge lautet! 

Die gegenseitige "Reinstellung" des Ertrages endlich 
wurde durch die Einführung einer "abgesonderten" Ver
rechnung der Gebarung der Forste und der l\Iontanwerke 
sichergestellt. 

Aus diesem ergibt sich von selbst das t h a t s ä c h l i c h e 
Verhältniss der ärarischen l\Iontanwerke zu den Staatsfor
sten. Auch hat die oberste Montanverwaltung ihren Or
ganen schon längst erklärt, dass ·es unzulässig sei, Berg
werke, die keine "wahre" Lebenskraft besitzen, auf Ko
sten der sie mit Holz versorgenden Wälder zu "kümmer
lichem" Dasein zu fristen! 

(Schluss folgt in nächster Nummer). 

Bericht über die e.m 5. Januar abgehaltene Comite· 
Sitzung des Vereins für die österreichische Eisen· 

industrie. 
In Verhinderung Seiner Durchlaucht des Fürsten Joseph 

Co II o r e do -Manns f e 1 d führte Herr Gusta,· von Rosthorn 
den Vorsitz, und es war die Eisenindustrie des hohen k. k. 
Aerars durch den Herrn Ministerialrath Kudern a t s c h, der 
oberungarische Eisenverein durch seinen Präsidenten, Seine 
Excellenz Georg Grafen An d ras s y, vertreten. Der Gegen
stand der Verhandlung war der Anschluss Oesterreichs an 
den deutschen Zollverein und der mit demselben zu verein
barende Tarif des geeinigten österreichischen deutschen Zo 11-
vereins gegenüber dem Auslande. Die Comitemitglieder Herr 
Johann M ü 11 er und Herr Hohenegg er hatten ihre Ansichten 
schriftlich überreicht. Ministerialrath Kudern a t s c b , Sein6 
Excellenz Graf An d ras s y und Herr Sc h r i k e 11 betbeiligten 
sich an der eingehenden Discussion, worauf beschlossen wurde: 
das Präsidium zu beauftragen, ein Gutachten über den Tarif
entwurf der hoben Regierung, welcher gegenwärtig den Han -
delskammern vorliegt, zu verfassen, in welchen ausgesprochen 
und begründet werde: 

Dass die Grundbedingungen der Eiseniodustrie, billige 
Communication zwischen den Eisenerzen und dem Reductions
mittel der Kohlen, dort wo sie getrennt vorkommen, und billiges 
Capital bis jetzt in Oesterreicb fehlen, während sie in Deutsch
land bereits in hohem Masse ausgebildet und Yorhanden sind, 



32 

daher bis zur annähernden Gleichstellung eine Auflassung der 1 

Zollgränze zwischen beiden Zollgebieten nur zum grossan 
Nachtlieil und zum theilweisen Stillstand der Eisenwerk0 in 
Oesterreich führen müsse. 

Als di0 wichtigsten V0rbindungen erscheinen die Oder
berg-Kascbauer Hahn zwischen dem oberungaricben Eisenwerks
district und dem mährisch-schlesischen Kohlenbecken. 

Dann die .l<'ünfkircbner-Kanizsabahn zwischen dem Fünf
kirchner Kohlenbecken und den Eisenwerken in Kärntben 
und Steiermark, endlich eine Bahn, welche Eisenerz und Vor
dernberg mit den nördlichen Kohlenlagern in Böhmen und 
Mähren in Verbindung bringt. 

Die Capitalsfrage hängt mit den Verhältnissen des Stirnts
credits zusammen, der durch seine ausserordentliche Ziusenhöh0 
ein unüberwindlicher Concurrent für jede Capitalsanlago in 
Industrieunternehmungen ist. Das Comite beschloss ferner auf 
die Einladung seines Präsidiums, sobald die Ausarbeitung des 
Gutachtens in Form einer Druckschrift vorliege, wieder zu 
dessen Prüfung und Genehmigung zusammenzutreten*). 

N o t i z. 

Frequenz an der k. k. Berg- und Forstakademie zu 
Schemnitz. An der k. k. Berg- und Forstakademie zu Schemnitz 
befinden sich im Studienjahre 1S63/64 :rn7 Zöglinge, und zwar: 
A. Ordentliche Bergzöglinge. 1. Vorbereitungscun: im 
1. Jahrgange 56, im 2. Jahr~angt! 35, zusammen 91; II. Fach
curs: im 1. Jahrgange 21, im 2. Jahrgange 32, zusammen 53. 
Zn~ammcn ordentliche Bergzöglinge 1-14 - B. 0 r den t liehe 
Forst z ö g 1 in g e. 1. im Vorbereitungscurs (1. forstakail. Jahr
gang) 25, II. im Feehcurs (2. for8taked. Jahrgang) 30. Zusßm
men ordentliche Forstzöglinge 55. - C. Gäste: 1. für das Berg-

' wesen t!l, II. für das Forstwesen HI, zusammen Gäste 38. 
Zusammen Berg- und Forstzöglinge, dann Oäste 23i. Hievon 
entfallen der Nationß'Iität nRch auf Oesterrcich 9, SRlzburg 3, 
Steiermark 2, Krain l, Käruthen l, T1rol 5, Böhmeu 45, ~liih
ren 19, Oest. Schlesien 18, Galizien 12, Ungaro 93, Banat ·i, 
Siebenbiirgen 1S, Kroatien 1, Italien t, Baiern 1, Hamburg 1, 
zusammen 23i. 

A d m i n i s t r a t i v e ""· 
Ernennungen. 

Das k. k. Finanzministerium bat die Directions-Adjuncten 
bei den Hilfsämtern: Johann Stier und Johann Vogel zu 
Directoren und die Kanzlei-Officiale Simon Sehre i b, Leopold 
Kunz, Joseph Baumgartner, Franz Engelmann, l\Ioriz 
Seegner, Carl Oberleitner und Eduard Giersig zu 
Directions-Adjuncten ernannt. 

Erledigungen. 

Die Bergratbs- und Justizreferentenstelle bei 
der steyr. öster. Eisenwerks-Direction zu Eisenerz in der VIII. 
Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 1260 fl., 40 Klaftern Holzes 
in natura a 2 fl. 62;/10 kr., freier 'Vohnnng sammt Garten, dann 
104 Centner Heu und Grnmmet zur Erhaltung zweier Kühe. 

Gesuch0 sind, insbesondere unter Nachweisung der juri
disch-politischen Studien, des Besitzes des Wablföhigkeitsde
cretes, sowie der praktischen Dienstleistung im Justizfache 
binnen vier Wochen bei der Eisenwerks -Direction in 
Eisenerz einzubringen. 

Die Sudhüttenmeistersstelle bei der Salinenver
waltung in Ebensee in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte 
jährl. 735 ß., 15 Wr. Klaftern harten und 15 Klaftern weich~n 

•) Man vergleiche unsece Artikel in Nr. 33 und 3-1 vorigen Jahrs. D. Red. 

Brennholzes im anrechenbaren Werthe. von 57 8. 75 kr., Na
turalwohnung mit 542 Quedratklaft0rn Garten und Grundstücke, 
dem sy~temmässigen Salzbezuge und gegen Erlag einer Caution 
im Gebaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der er
forderlichen montanistischen und lrnllurgischen Kenntnisse, 
dann der Befähigung zum Concepts- und Rechnungsfachc, 
binnen vier 'V o ehe n bei der Salinen- und Forst-Direction 
in Gmunden eiuzubriugen. 

D i ~ Prob i r er s s t e 11 e bei der Silberhüteuverwaltung iu 
Neusohl in der X. Diütenl'lasse, mit dem Gehalte jäbrl. 630 8., 
einem Holzdeputate von 10 'Vr. Klaftern und Naturnlquartier. 

Gesuche sind, insbe5ondere unter Nßebweisung der mon
tanistischen Studien, der Ausbildung im l'robirwesen und der 
Kenntniss der deutschen und slavischen Sprache, b i 11ne11 
drei Wo ehe 11 bei det· Berg-, Forst· und Güter-Direction in 
Schemnitz einzubringen 

Kundmachung. 

Die k. k. Bergwerks- Produeten- Versehleiss-Direction 
gibt hiemit bekannt, dass sie die Prei'e siimmtlicber Kupfer
gattungen auf ihren Lagern in Wien, Triest und Pest um 
Drei Gulden pr. Ctr. erhöht hat. 

Wien, am 18. Jänner 186-l.. 

Kundmachung. 

Von der k. k. Beq~hau ptmannschaft zu Kuttenberg werden 
die Herren .J..cob und Theodor Kinder aus Prag, derzeit unbe
kannten AufenthRltes, auf Grundlage eingeleiteter Erhebungen 
unter Hinweisung auf die §§. 1 iS und 242 a. 11. G. aufge
fordert, die in der Gemeinde Reichenau, Bezirk Gablonz ange
meldeten Freischiirfe Nr. 3!!2, 3\J3 und 394 de 1863 nunmehr 
in vollständigen Betrieb zu setzen, nnd sich hierüber binnPn 
liingstens :rn Tagen von der er~ten Einschaltung dieser Kund
machung in das Amtsblatt der Prnger Zeitung mit einem 
gemeindeämtlichen Certificate auszuweisen, dernn bisherigen 
Nichtbetrieb standhaft zu rechtfertigen, die r:lckstiiudige Frei
sehurfgebiihr im Betrage von 60 fl. anher einzusenden und für 
dieses gemeinschaftliche Schurfunternehmen nach§. ! SS a. B. G. 
einen im Bezirke -iicser Berghanptmannt~chaft wohnhaften Be
vollmächtigten unter Vorlage einer förmlichen Vollmacht hier
amts na111haft zu machen, widrigens 1mf .Entziehung die~e1· 
Freischiirfe erkannt werden würde. 

Kuttenberg, am l l. Jänner 1S64. 

Offene Correspondenz der Expedition. 
D& die Zeit•chrift 8 11. 80 kr. ganzjährig, .1.11. 40 kr. halbjährig kostet, 

so ersuchen wir um gefällige Nacbz&hlnug: · 

Löbliche Borg- und Iliittenverwaltuug in Bucbbergsthal mit 40 kr. 
Herrn Ludwig Cs eh iu Scbemnitz mit 2U kr. 
Löbliche I' es end o r fe r'•cirn Berg- und Hüttenverwaltung in Lietzeu 

mit 20 kr. 
Herrn Carl U h 1 i g in Carlsbütte mit 40 kr. 

Fe r n e r v o u 1863 n o c h r ü c k s t ä 1lll i g: 
Herr J. M e es n er in Rottcnma.nn mit i;Q kr. 
Herr Peter Spiess inHoftmit80 kr. 
Herr A. H r ob o u y i iu Oblafalu mit 40 kr. De oegleicheu für 186! 4.0 kr. 

Vou 1862: 
Herren Rauscher & Comp. in Klagenfurt mit .1.0 kr. 

L ö b 1 ich e Ge werk s c h" f t L" b it s c h lt e r g. Laut Ihrem Bes tel· 
lungsschcine haben Sie auf dcu Jalui;ang I~l):J unserer Zeitschrift nur 
für 3/„ Jahre mit G ft. GO kr. pr änumerirt und also keinen An21pruch 
auf die Jahresprämie. Doch sind wir bereit, bei nachträglichem B~
zuge des I. Quartals von 18ti3 föuen solche ebenfalls zu liefern und 
bitten in diesem Falle den Betrng mh 2 ß. 20 kr. fr an c o einzusenden. 

Herrn Herrmann Ai g n er in Vordernberg. Wir haben Ihre Pränumer&· 
tion filr das 1. Semester Yorgemerkt und 60 kr. für das Z\Y&he einst\'Yei
len gutg~bracbt. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark _mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der ?ränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oqer ö Thir. lU l\gr. Mit franco Postversendung 5 8. SU kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten eineu officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im bcrg· und hiitteumännischen Maschinen-. Hau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis bei 1 a g e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 'li Ngr. die gespaltene N oupai·eillezeile .Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco augeuummcn werden. 

Druck von Karl Winternitz & Comp. in ''iicn. 
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Bergakademischer Lehrplan für Aspiranten 
auf Anstellung bei den :Bergbehörden 

(Berghauptmannschaften). 
Unter dem 3 t. December 1863, Z. 60-145/I G2 i, hat 

das k. k. Finanzministerium im Einvernehmen mit dem 
k. k. l\Iiuisterium. für Handel und Volkswirthschaft nach
stehenden, für absolvirte Juristen, welche sich für den 
berghehördlicheu Dienst vorbereiten wollen, in Antrag ge
brachten Lehrplan, und zwar mit dem Bemerken genehmigt, 
dass derselbe der Aufnahme solchtr Juristen zu ordent
lichen EleYen der Bergakademie mit den den letzteren zu
kommenden Ansprüchen anf Stipendien in keiner \Yeise 
im 'Ve:re stehen soll. 

Hiernach haben solche Juristen nachstehende Gegen
stände zu hiiren: 

Im erst c n Jahr c: Alle für den ordentlichen Berg
zögling des ersten Vorbereitungs-Jahrganges vorgeschrie
benen Lehrfächer. 

Im z w e i t e n Jahre : Specielle nnd analytische 
Chemie, Mineralogie. Geognosie, Pctrefactenkunde und 
Bergbaukunde; endlich: 

Im dritten Jahre: Markscheidekunst, Aufbereitungs
lehre, al 1 gc meine Hüttenkunde und Probirkunde, berg
männische Maschinenbaukunde, Grundriss der Forstkunde, 
Geschäftsstyl, Bergrecht und Verrechnungokunde. 

Ucbrigens verotcht es sich '\'On selbst, dass absolvirte 
Juristen, die sich dem technischen montani~tischen 
Aerarialdienste widmen wollen, die bergakadcmischen Stu
dien ganz in Gemässheit des allgemeinen Lehrplanes zu 
absolviren haben.u 

'Vir können nicht- umhin, an diesen Lehrplan, welcher 
mit Rücksicht auf das bestehende System der montanistischen 
Ausbildung als ein dankenswerther Fortschritt bezeichnet 
Werden muss, einige allgemeine Betrachtungen zu knüpfen, 
welche die Verbindung der rechts- und staatswissenschaft
lichen Studien mit den technisch-montanistischen und die 
Anwendung derselben im praktischen Dienste betreffen. 
Wir senden aber die Bemerkung voraus , dass wir dabei 
stets das bestehende Unterrichtssystem im Auge halten und 
die vor einigen Jahren angeregte und seither schwebend ge-

bliebene Frage der gänzlichen Reform desselben ganz bei 
Seite liegen lassen, weil uns ein Eingehen in diese Frage 
zu weit führen würde. 

Die N'othwendigkeit, für den früher vereinigt gewe
senen bcrg-gerichtlichen und bcrglchensämtliehen (jetzt 
bergbehönllichcn) Dienst Candidatcn zu gewinnen, welche 
juristische und montanistische Fachbildung verbinden, sowie 
die Rücksicht auf den langen ZC'itraum, welcher zu dieser 
erweiterten An;bildung erforderlich ist, hat schon wieder
holt Anlass zu Special\"Orschrifren gegeben, deren Tendenz 
dahin ging-, durch Abkürzung dieses Zeitraums, unbescha
det der Intensitiit der Fachausbildung, den Doppelfor
derungen des bcrgbehürdlkhen Dienstes entsprechende 
Candidaten heranzuziehen. Ein kurzer Riickblick auf 
diese Versuche aus friiheren Jahren wird in dem vorlie
genden Lehrplan eine consequente Entwicklung jenes 
Strebens erkennen lassen. So war zu Anfang der yierzi
ger J ahrc dieses Jahrhmderts das sogenannte Contra
h i ren den Juristen gestattet, welche die Bergakademie 
be:iog-en; d. h. sie konnten gegen Ablegung einer Antritts
prüfung ans den vorbereitenden Gegenständen (Mati1e111a
tik, Physik, Mechanik) und gegen :Xac:hholnng des im 
ersten Jahre gel~hrten SituationszeiehncnR. gleich in den 
zweiten Jahrgang eintreten. Dass diese n Prlifnngu, wenn 
auch keineswegs sehr strenge abgehalten , d0ch keine 
leere Formalitüt war, dürfte der Umstand beweisen, dass 
sie manchen Juristen von der Contrahirung abhielt, und 
dass bei d1'rselben das Erkenntniss auf Nichtbefähigung 
zur Contraction keineswegs zu den unerhörten Ereignisoen 
gehörte. Ein Theil der Juristen trat, von dieser Bestim
mung Gebrauch machend, gleich iu den zweiten Jahrgang 
ein, ein anderer zog es vor, alle vier Jahrgänge zu absol
viren, und die aus diesem Kreise hervorgehenden Mon
tanisten vertheilten sich keineswegs ausschliessend auf 
den berggerichtlichen Dienst, sondern wir treffen in dem 
technischen Zweige des Montan·, Staats- sowie des Prh-at· 
dieustes Vertreter dieser Doppelrichtung an, welche sieh 
im Fache e!nes guten ~amens erfreuen. - Nachdem sich 
zu Anfang der fünfziger Jahre neben der bis 18-19 ein
zigen Staatslehranstalt zu Schemnitz die Montanlehran
stalten Leoben und Pfibram erhoben und mit zum Theile 



etwas gellndertem Studienplane, wurde an ersterer gemäss 
Ministerialverordnung vom 18. Juni 1850 eiu provisori
scher Vorbereitungscurs für Juristen (uud Montanbuchhal
tungs-Praktikanten) eingeführt„ bei welchem ebenfalls die 
Abkürzung der Studienzeit auf 3 Jahre - jedoch mit der 
Beschränkung auf den Anspruch zu berggerichtlichen und 
berghauptmannschaftlichen Diensten - erzielt wurde. 
Dass diese Einrichtung nicht ohne Erfolg war, beweisen 
die Aussprüche des Directors P. Tunner über die guten 
Erfolge der Juristen im Vorcurse, welche sich in dessen 
Jahrbuche Bd, IV, S. 13 und Bd. V, S. 11 finden, sowie 
der Umstand, dass diese juristisch-montanistischen Eleveu 
theils im bergbehördlichen, theils im privat-technischen 
Dienste erspriessliche Verwendung fanden, für ietzteren sogar 
mit Vorliebe und auf gute Bedingungen engagirt wurden. llei 
der Einführung des zweijährigen Vorbereitungscurses und 
der neuen Studienordnung scheint der Zutritt von Juristen 
schwächer geworden zu sein, woran eben sowohl die voll
zogene Organisirung der Bergbehörden und die geringeren 
Aussichten bei diesen, als das in dem Jahre 1853-1856 
auffallend starke Contingent von Juristen zusammen mit
gewirkt haben mögen. Die vorliegende neueste Verordnung 
betritt - durch besondere Fälle veranlasst - neuerdings 
die Bahn der Berücksichtigung \'On Juristen in specieller 
Hindeutung auf den bergbchördlichen Dienst. Neu ist der 
Grundsatz dabei, dem engeren Bedarf dieses Dienstes 
in bergt e c h n i s eh c n Diensten durch eine Theilung der 
Arbeit Rechnung zu tragen, indem vom Hüttenwesen nur 
der a 11 gemeine Th eil verlangt wird, dagegen aber der 
Bergbaukunde volle Rücksicht geschenkt wird. Diese 
Speeialisirung in der Ausbildung gibt aber noch zu 
weiteren Betrachtungen Anlass. 

Es dürfte durch die Erfahrung nachweisbar sein, 
dass das reifere Alter, so wie die vorangegangene all
gemeine Universitätsbildung, den Naehtheil eines abge
kürzten bergakademisehen Studiums ziemlich auszuglei
chen vermöge; denn wir sehen, zumul in 1 e i t c n den 
Privatdiensten, derlei absolvirte Juristen mit Montanstudien 
mit gutem Erfolge sich verwenden. Ob nicht eben ihre 
rechts- und staatswissenschaftliche Vorbildung 
(Kenntniss der Verwaltung, der Nationalökonomie, der 
bürgerlichen Gesetze etc.) sie gerade für den administrativen 
und leitenden Dienstberg-technischer Etablissements ganz 
besonders geeignet macht?? - Ganz wegleugnen wird 
sich dieser Umstand kaum lassen, und solche Zöglinge der 
Montan-Lehranstalten bringen in dieselben jene v o 1 k s
w ir th s eh a ftl i ehe n und publicistischen Kennt
nisse bereits mit sich, welche wir,_ und mit uns jeder 
Kenner unserer heutigen Zeiterfordernisse - im Unter
richtaplane der Techniker, zumal der montanistischen, 
oft genug vermissen. Man könnte, was zur Heranbildung 
berghauptmannschaftlieher Beamter durch Verbindung 
der vollen Universitäts- mit den abgekürzten 
bergakademisehcn Studien angestrebt wird, für den 
administrativen Dienst auch auf dem entgegengesetzten 
Wegeerreichen, nämlich durch einezweckmässige 
Verbindung 'foller montantechniseher Studien 
mit einem abgekürzten volkswirthschaftlich-ad
m inistra ti v-juri disehe n Curs u s ! 

Ich will mich vorläufig damit begnügen, diese Idee 
hinzuwerfen , und behalte mir deren ausführliche Be
sprechung vor, welche sich keineswegs destructiv gegen 
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die bestehende Montanausbildungamethode richten müsste; 
ja! es Hesse sieh recht gut an den §. 10, lit. g und h des 
jetzt geltenden allgemeinen Lehrplans für höhere 
Montanlehranstalten anknüpfen. Thcilweise bin ich so
gar schon selbst in dieser Richtung durch meine seit No
vember v. J. in Gang gesetzten volkswirthschaftliehen 
Vorlesungen für die an der geologischen Reichsanstalt be
rufenen Bergbeamten thätig, und fühle mich hiezu durch 
das lebendige Interesse, mit welchem mir diese jüngeren 
Freunde entgegenkommen, wesentlich aufgemuntert, dieser 
Angelegenheit meine ernsteste Aufmerksamkeit zu er
halten. 

Bis einmal das Prineip wnhrer Lernfreiheit 
(nach welchem es nicht darauf ankommt, wo? wie lang? 
und was? Einer gehört und frequen tirt hat, sondern 
darauf, was er g e 1 e r n t h a t und was er w e i s s) 
auch bei uns zu vollem Durchbruch kommt, muss jede 
Erweiterung des Studienumfangs - unter gleichzeitiger 
Abtheilung nach Fachzweigen - als ein willkommener 
Fortschritt angesehen werden! 0. H. 

Der Siebpochsatz mit gestautem Ladenwasser, 
ausgeführt bei dem k. k. Silber-Bergbau zu 

Aranyidka .. 
Von Carl Radi g, k. k. Werksverwalter daselbst. 

(Illczu die \Jcilicgcudc T"fcl.) 

Den vielen Fortschritten in der Erzaufbereitung reiht 
sich der vom Herrn Sectionsrath Ritter von Ritt in g er 
projectirte Siebpochsatz mit gestautem Satz
wasser in würdiger \Veise an. 

Das Wesentliche dieses Pochsatzes beruht darin, dass 
das Austragen imHorizonte der Poehsohle unter einer 
\Vassersiiule erfolgt, deren ununterbrochene Strömung nach 
der unter der Pochsohle gelegeueu Ausflussöffnung alle be
reits zerkleinerten Theile austrägt. Die Grösse der ausge· 
tragenen Theilchen wird durch ein nach der ganzen Länge 
der vorderen Satzwand vorgelegtes Sieb oder Gitter belie
big bestimmt. 

Die Construetion dieses Poehsatzes ist aus der dieser 
Nummer beiliegenden Zeichnung ersichtlich. 

Der Satzkasten, welcher zwischen den Zwangen a liegt, 
<lic oben mit Schrauben zusammengezogen werden, besteht 
aus 3zölligen gefalzten eichenen Pfosten b, in welchen bei
derseits die Pochsäuleu C auf 1

/ 4 Zoll eingelassen, und in 
den Grundbaum d eingezapft sind. Auf dem Grundholz 
d sind eichene Klötze F aufgestellt, welche den Satzkasten, 
dessen innere \Viinde b \) 1/ 2 Zoll von einander entfernt sind, 
bis auf 28 Zoll ausfüllen, und der gusseisernen Pochsohle e, 
·die auf allen vier Seiten festgekeilt ist, als Unterlage dienen, 

Die Satzwand b auf rlcr Eintragseite ist über der Poeh
sohle 20 Zoll erhoben, auf welche sieh die Gängrolle h mit
telst einer am Boden derselben befestigten Leiste f anlehnt. 
Die Eintragsvorriehtung ist die gewöhnliche mit loJngitudi
naler Erschütterung der Gängrolle; die Satzwasserlutte o 
ist an deu Zwang-Säulen a mit Hallpen befestigt. 

Auf der Austragseite ist ein Drahtsieb 8 von der Maschen
grösse, wie es das auszutragende Korn verlangt 1 angebracht; 
dasselbe ist auf einer Holzrahme g aufgespannt, welche 
unten in der Satzkastenwand b in einer Nuth versenkt wird 
und sieh ag die Satzfutterbretter h anlegt. 
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Uca das Wasser im Satz auf einer beliebigen Höhe er
halten zu können, ist vorne eine Wand i aus 11/ 2zölligen 
eichenen Brettern 1 Zoll von der Satzkastenwand b in Nu
then der Säulchen a eingeschoben. Der Schuber lauft nach 
unten in eine Spitze aus, und wird durch 3 Zoll breite Lei
sten k, welche an der Satzwand b angenagelt sind, begränzt. 
Bei allfälliger Untersuchung der Pochsohle oder cles Siebes, 
ode1· bei Auswel'hsluug der Pochstämpel, wi1·d nur der obere 
Theil des Schubers, welcher nur etwas unter den Horizont 
der Pochsohle reicht, mittelst der Handhabe 1 heraus
gezogen. Es zerfällt daher der Schuber in zwei Theile, 
in einen beweglichen und einen fixen, obzwar letzterer 
auch nach Bedarf herausgenommen werden kann. Die 
vordere Ansicht zeigt in der Satzabtheilung 1 nur dlln 
fixen Theil des Schubers, in II aber den ganzen Schuber. 

Durch ein auf den Schuber schräg aufgelegtes Brett
chen wird das Spritzen des 'Vassers vermieden, welches 
bloss beim Anlassen des Pochwerkes eintl'itt. Diejenigen 
gepochten Theilchen, welche zwischen d11s Sieb und den 
Schuber gelangen, fallen in den 1 Zoll breiten Schlitz 
zwischen dem Satzkasten und dem Schuber, und werden 
von dem hernusfl.iessenden Satzwasser durch das 1 () Zoll 
unter der Pochsohle angebrachte Ausflussröhrchen m in die 
Sammelrinne n geschafft. 
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Uw die Satzwassermenge, sowie auch den Stand 
des Satzwasserspiegels, welcher stets höher als die Bahn 
des gehobenen Poehstämpels sein muss, in der Gewalt 
zu haben, ist das blechene Ausflussröhreheu mit einem 
Schuber versehen ; diese Röhren zeigt Fig. 4 in halber 
natürlicher Grösse. Das Röhrchen hat rückwärts 2 1/, Zoll 
liebten Durchmesser, ist aber vorne auf 1 Zoll zusani"men
gedrückt. \V egeu der Satzwassermenge wäre zwar diese 
Dimension von :2. 1/ 2 Zoll Durchmesser nicht nothwendig, 
indem 2 1/ 2 Zoll mehr als hinreichend wären. Sollten sich 
aber vor _das Röhrchen grössere Spähue oder Graupen 
zufällig vorlegen, so gelangen dieselben leichter vor den 
Schuber, wo sie dann ohne 1\Iühe mit der Hand, oder mit 
einem eisernen Häkchen herausgenommen werden können. 
Vorne im Röhrchen sind zu beiden Seiten Blechstreifen an
genietet, damit das Spritzen neben dem Schuber vermieden 
werde. 

Die Pochstämpel bewegen sieh zwischen gusseisernen 
Ladenspalten, 

Die Vor t heile, welche dieser Pochsatz während eines 
sechs m o n a t 1 ich e n c ur r e n t e n Be tri e bes nachweist . ' smd folgende: 

1. Ist die Leistung desselben bezüglich des Aufbrin
geus eine ausserordentliche. Nach abgeführten Versuchen 
~urden mit einem 280 Pfd. schweren armirten Pochstämpel 
1D 24 Stunden bei 54 Huben und 1 Cubikfuss Ladenwasser 
pr. Minute durchschnittiich 22 Ctr. vorwaltend aus Quar1; be
stehende Pochgänge verstampft, während mit den in letzter 
Zeit hier eingeführten offenen Sätzen mit 4" Austragshöhe 
Von denselben Geschicken unter gleichen Verhältnissen nur 
13 Ctr. aufgearbeitet wurden. 

2. Ist das ausgetragene Mehl ein möglichst gleich
förmiges, und die Schlammbildung im Vergleiche zu andern 
P~cheätzen eine äusserst geringe. Jedes bereits für den 
Suibdurchgang geeignete Korn wird sogleich ausgetragen und 
k~nn nicht wiederholt unter den Pocbstämpel gelangen, es 
wird daher das Todtpochen fast gänzlich vermieden. Bei einer 
umsichtigen Wahl der Maschenweite der vorgelegten Siebe, 

welche sich nach den aufzuschliessenden Erztheilchen richtet, 
wird die Sehlemm0 Manipulation wesentlich abgekürzt und 
bei einem vollkommeneren Ausbringen deren Kosten ver
mindert. 

3. Die Satzsiebe unterliegen einer sehr geringen 
Abnützung, und die Maschen werden durch den beidersei
tigen \V ellenschlag immer rein gehalten, daher der Au stritt 
der gepochten Theilchen ungehindert vor sich geht. 

Es dürften diese dem wirklichen Betriebe entnommenen 
Daten genügen, die Aufmerksamkeit sämmtlieher Fachge
nossen auf diese ii.usserst wichtige Verbesserung des Poch
satzes zu lenken. 

Einige Erfahrungen auf dem Gebiete des 
Kohlenbergbaues. 

In Nr. 39, 4 l und 42 1. Jahrganges brachte diese 
Zeitschrift eine Reihe dankenswerther, der Grazer nPost" 
entlehnter Artikel über die Kohlenindustrie in Südsteier
mark aus der Feder des Herrn Prof. Huber, worin so 
ziemlich die Quintessenz aller U ebelstände gegen ein 
schwunghaftes Aufblühen des Kohlenbergbaues zusammen
gefasst ist. 

Gestatten Sie, der Aufmunterung der Redaction Folge 
gebend, in Xaehstehendem eine etwas mehr in's Detail ein· 
gehende Besprechung einiger auf den Kohlenbergbau be
züglicher Fragen vornehmen zu d~rfen. 

I. 
In der ersten Folge j encr Artikel (Nr. 41) wurde der 

Entfall von der Hälfte oder noch mehr Gries mit Recht als 
misslich und nachtheilig für die 'Verke dargestellt; und 
wenn wir die Ursache dieser auf den Kohlenabsatz so schäd
lich infiuirenden Thatsache näher untersuchen, so glauben 
wir zu dem Resultate berechtigt, dass 

a) das Fallen des Gricses der Gewinnung: 
1. voa der Natur, 
2. von der Kunst resp. Fertigkeit der Häuer und der 

Abbaumethode; 
b) das Zerfallen von der gewonnenen Kohle: 

3. von der • .\.rt der Förderung und des Transportes, 
4. von dem Einflusse der Atmosph ärilien sehr abhängt. 

Die Erfahrung hat gelehrt, dass Stiickreiehthum eines 
Flötzes nicht durch die ~Iäehtigkeit, sondern nur durch die 
Lagerung bedingt ist. Im Ruhrbecken (von dort da
tircn sieh die Erfahrungen des Verfassers dieserZeilen), wo 
das Einfällen der verschiedenen Flötze alle Grade des Qua
dranten durchläuft, hat man beobachtet, dass die söhlig oder 
doch ziemlich flach gela~erten Flötze bedeutend mehr Stück
kohlen liefern, als die steil aufgerichteten, und zwar um so 
mehr, je regelmässiger sie durchsetzen. 

Diese Erscheinung findet dadurch eine leichte Erklä
rung, dass die horizontalen Flötze am wenigsten aus ihrer 
ursprünglichen Lage gekommen, mithin weniger von Erd
revolutionen gelitten und von Störungen durchkreuzt und 
verworfen sind. So z. B. schüttet das 1 Szöllige Flötz Nr. 3 
(das bis jetzt als das liegendste aufgeschlossene Flötz der 
Herberholzer Mulde) der Zeche Vereinigte Loni&englück bei 
"Witten auf einer Liingenerstreckung von 500 Lachtern fast 
\Y10 Th eil = 90 % Stückkohle, tritt aber au eh bei re
gelmässigem Hangenden und Liegenden (für körnigen 



Kohlensandstein) fast ohne Störung auf und verlässt kaum 
merklich das Niveau der Muldenlinie! 

Ebenso das Hauptflötz auf v. Franziska Tiefbau nnd 
verein. Nachtigall, Grossebank auf Flora verein. König Leo
pold, so auch liefern besonders die Mulde der sogenannten 
Gaskohlenpartie abbauenden Zechen Zollverein, Dahlbuseh, 
Hibernia, Pluto, Königsgrube, Shamrock beinahe nur Stück
kohlen, wogegen die Sattel- und Seitenflügel bauenden 
Werke in viel höherem Grade Gries gewinnen und stellen
weise nur Gries fördern; z. B. St. Mathias ErLst. Hanni
bal, Heinrich, Gustav, Constantin etc. etc. Auch will man be
obachtet haben, dass die hangendcren Flötze im V crhält
niss mehr Stückkohlen geben, als die licgenderen, weil 
durch den bei den letzteren in höherem Masse stattfinden
den Gebirgsdruck die Kohle mehr gedrückt werde. Sogar 
hat sieh bei manchem Flötze gezeigt, dass dasselbe Flötz in 
geringeren Teufen mehr Stückkohlen schüttet, wie in grös
seren. 

Was jedoch manchen und vielen Plötzen durch die 
Ungunst der Mutter Natur versagt ist, das soll man nach 
Möglichkeit bemühet sein, d•1rch Kunst und Klugheit zu er
setzen. Vor allen Dingen möchten wir hier eine thnnlichst 
vervollkommnete Fertigkeit der Häuer betonen. 

Die Fertigkeit wird sich von selbst vervollkommnen 
und allmälig ein Gemeingut einer ganzen Belegschaft wer
den, sobald die Concnrrenz und der "r etteifler durch ma
terielle Vorthcile oder Nachtbeile, d. h. durch Prämien und 
aussergewöhnlichc Belohnungen oder im anderen Falle 
durch Bestrafungen rege ·gemacht wird. 

Bei allen Betrieben auf Kohle ist in Westfalen in 
der Re~cl nur noch ein Kohlengedingc üblich, worüber wir 
einige \Vortc sagen zu sollen glauben. Das Kohlcngedinge, 
bei dem 100 Scheffel als Einheit gilt, hat nach der W crth
skala des Preises folgende Abstufungen: 

tx) für reine Stückkohlen, 
;3) für melirte Kohlen, 
y) für Grieskohleu. 

Unter melirte Kohlen versteht man eine aus tx und y 
gemischte Gewinnung im Verhältnisse rnn 3: 2, d. h. % 
Brocken mit Gries. Gewöhnlich ist das V crhältniss des Pre;
ses wie 3: 2: 1, wenn nicht der mehr oder geringere Entfall 
von Stückkohlen eine Modulation nöthig macht. Selbstver· 
ständlich steht auch der Preis der K;)hlen und der Debit 
im Verhältnisse zum Gedinge. 

Ausser dieser Prämiirung wäre noch jeden Monat die 
Aussetzung je einer Extraprämie für das jedesmalige Ort, 
welches et) unter den Vorrichtungsbetrieben, 

ß) uuter den Abbau-, 
y) unter den Aufbau- (Ueberbruch) Betrieben 

die meisten Stückkohlen liefert. 
Sowie die Prämiengedinge zum Flcisse und zur Ver

vollkommnung der Fertigkeit anspornen, so bewahren die 
Straf- und Verlustgedinge vor Saumseligkeit und Gleichgil
tigkeit. Diese treten ein z. B. bei Verunreinigung der 
Kohle mit Bergen oder umgekehrt, wenn Kohlen unter 
dem Versatz gefunden werden; oder auch wenn die För
derwagen zu geringes Mass oder die melirten zu wenig 
Brocken enthalten. Auch findet sehr oft, wenn man unter 
eine beiderseits vorausbestimmte Anzahl von Scheffeln 
(oder Lachtern beim Lachtergedinge) zurückbleibt, ein Ab
zug statt. Es wird einleuchten, dass solche Prämien- und 
Verlust-Gedinge sehr anregen, resp. abschrecken, und 
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dass auf diese ·weise mit wenigen Gulden eine ganze 
Belegschaft in Wetteifer und 'fhätigkeit erhalten wird, 
zumal wenn jeden Monat die Namen der Prämiirten und 
Bestraften öffentlich bekannt gegeben werden. 

Auch die Art und Weise der Abbaumethode steht 
mit dem Abfall von Gries im engsten Zusammenhi..ng ; 
wir übergehen jedoch diesen Punkt, da hierbei gewich
tigere Momente berücksichtigt werden müssen, fügen nur 
die allgemeine Bemerkung bei, dass je breiter, resp. 
höher und weiter der resp. Betrieb geführt wird, desto 
günstiger das Resultat in diesem Betreff sich herausstellt. 
Allein die Richtung des Abbaues, auf welcher in Bezug 
des Griescntfalls nicht wenig ankömmt, scheint mir einer 
kurzen El'läuterung werth. 

Es ist eine bekannte geognostische Erscheinung, dass 
die Steinkohlenflötzc, so lange sie frei von Störungen 
sind, von regelmässigen Schnitten durchsetzt sind. Jeder 
erfahrene Kohlenbergmann versteht es, diese Schnitte, 
die der Ruhrkohlenbergmann nSchlächteu nennt, zu 
seinem Vortheilc auszuucuten, wenn anders der Betrieb 
so eingerichtet ist, dass Gelegenheit zur Benützung ge
boten wird. Sitzt der Bergmann unter der Kohle, d. h. 
fallen die Schläehte dem Orte ab, so ist er im Vor
theil, sitzt er jedoch auf der Kohle, d. h. fallen die 
Schlächte dem Orte zu, so ist er im ~achtheil. 

Denn während der Häuer im ersten Falle nur die Fnss
punkte, häufig sogar nur den 11.uf dem Liegenden befind
lichen Schram auszuhauen brnurht, um das gunze Stück 
Kohle bis zur nächsten Schlächte oft ohne Schlägel und 
Fimmel (Keil) nur mit der Haue hincinreissen zu können, 
muss der 1-liiut>r im andern Falle jedes Stückchen Kohlll 
mit der Haue lospieken. Aber nicht nur, dass die Arbeit 
bedeutend mühevoller ist, auch in Bezug auf Ergiebig
keit von Stückkohlen resultirt der zweite Fall, wie leicht 
begreiflich, v:el geringer. Es ist also Anfgnse des Be
triebsführers, den Betrieb so einzuleiten, dass wie in jeder 
Beziehung, so auch in dieser beide Vortheile durch kluge 
Benützung der Schlächte vollkommen ausgenützt werden. 

Jedoch auch die schönsten Stücke vor Ort können 
bei einer unpraktischen Fördermethode als Gries das 
Tageslicht erblicken. Wir dürfen wohl voraussetzen, dass 
von solchen - selbstverständlich Kohlen- - Werken, 
welche die Führung ihres Betriebes und Haushaltes thun
lichst rationell und ökonomisch einrichten, die primitiven 
Förderwege, als Sturzkästen, H.olllöcher, Schütte etc. etc. 
mit entsprechl'nden Fördergefässcu gänzlich verschwunden 
sind. Sie sind heute, in Aubetracht der grossen Menge 
und der ausgezeichneten Qualität der zu l\Iarktc gebrach
ten Kohle, der Ruin eines Werkes, da auf diese Weise 
die schönsten Kohlen Gries werden müssen. 

Ein weiteres Eingehen auf diesen Punkt scheint 
uns überflüssig, da wir denselben als bekannt voraus
setzen können. 

·wir wollen jetzt noch mit wenigen \Vorten die vierte 
Ursache vom Zerfallen der Stückkohle zu Kohlenklein, näm
lich durch die Atmosphärilien und überhaupt den schäd
lichen Einfluss derselben bei langer Lagerung besprechen. 

Die Kraft des Sauerstoffs - Zahn der Zeit, wie der 
Nicht-Fachmann sich ausdrückt - haben wir Gelegenheit 
täglich sogar an den härtesten Gesteinen zu beobachten, 
wesshalh gewiss auch die weniger harten, leicht zerbrech
lichen Kohlen sehr von ihm zu leiden haben. Einsender 
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glaubt bemerkt zu haben, dass der Grad der schädlichen 
Influenz der Atmosphäre im umgekehrten Verhältniss zum 
Alter der Formation stehe, also die jüngeren mehr der Ein
wirkung der Atmosphäre ausgesetzt sind, als die älteren 
Kohlen. Einen ungleich grösseren Einfluss als auf die Quan· 
tität übt die Atmosphäre auf die Qualität! Schon die Ent· 
Wickelung von schlagenden w· ettern in vielen Gruben will 
man einer chemischen Zersetzung durch die Atmosphäre 
zuschreiben. Noch stärker erfolgt die Entweichung von 
Kohleuwasserstoffgas durch Lagerung au der freien 
Luft und dadurch scheint den Backkohlen ihr Vorzug, das 
Backungsvermögen, geraubt zu werden, wesshalb sowohl 
alle Consumenten als besonders Kokesbrenncr und Gas· 
fabrikanten bei ihren directen Beziigen von den Förder
stätten ein grosses Augenmerk auf frisch geförderte Kohlen 
richten. ?llanche Chemiker wollen auch durch die Abwechs
lung von Feuchtigkeit und Trockenheit, sowie der Kälte 
und Wärme die Heizkraft vieler Kohlen nicht unbeträcht
lich Yermindert wissen. Kurz und gut, soviel steht fest und 
wird durch die Praxis aller Kohlenabnehmer bewährt, dass 
die "'itterungseiafliisse die Kohlen wesentlich verschlechtern, 
und es liegt daher im gleiehcn Interesse der Producenten 
und Consumenten, diesen Uebelstand nach ~Iöglichkeit zu 
vermeiden. 

Aus den Verhandlungen der berg· und 
hüttenmännischen Abtheilung des österr. 

Ingenieur-Vereines. 
(Schluss.) 

Der VortrngendP. ging nun auf den Vorwurf über, dass 
die ärarischen Werke das Bau-, Immobilien- undApparaten
Capit.al nicht in jenem Ziusfusse verinteressiren, zu welchem 
sich der Staat sein Capital verschafft - nämlich nicht 5 °/0 , 

sondern 7 1/ 2-lO°fo, und dass dieses Immobilien-Capital 
nicht amortisirt werde. Die Kenntniss von dem Zinsfusse, mit 
welchem sich analoge Privatbergwerke, insbesondere die
j e n 1 gen verzinsen, welche früher i(I der „unfruchtbaren" 
Staatsregie gewesen, worüber aber sehr selten etwas Ver· 
lässliches in die Oeffentlicbkeit dringt,*) würde zu solcher 
Kritik einen weit richtigeren Anhaltspunkt geben, als der 
vom Staate für die jetzt aufgenommenen Capitalien bezahlte 
Zinsfuss. Denn dieAerar-Werke nehmen (wie rlasselbst die 
Kritik des „Volkswirth" Nr. 34 v. 1862 anerkennt) weder 
den Credit noch die Steuergelder in Anpruch, 
indem sie ihren Betrieb aus den eigenen 
Einnahmen bestrei"ten. Indess gibt der Vortragende 
doch zur Orientirung einige Vergleichsdaten aus der österr. 
Vierteljahrschrift für Forstwesen (11..'111. 1863, 2. Heft), näm
lich der Ertragsresultate der bekannt 1 ich gut ver. w a 1-
t et e n Fürst Colloredo-Mannsfeld'schen Domänen im mitt
leren - hochcultivirten - Böhmen, aber unter ungünsti
gem Klima und auf schwerem Boden gelegen. 

*) Eine im Wiener Lloyd vom 17. Januar (Morgenblatt) 
enthaltene Correspondenz aus dem Banat ddto. 13, Januar 
1864 e~thält eine sehr scharfe Kritik der Verwaltung des der 
Sta~tse1senbahngesellschaft gehörenden Banater Bergwerks und 
beri~htet, dass der Verwaltungsrath jener Gesellschaft eben 
damit umgebe, eine Enquete-Commission nach dem Banate zu 
s~nden, U?J .Mittel zur Abhilfe des sich herausstellenden gros
s n Deh~1ts zu schaffen, dessen innere Ursachen in kurzen 
aber drastischen Umrissen angedeutet werden! Ein Urtheil 

Opocno Dobfüch 

Betriebszweige Rein- IErzielte Rein- IErzielte 
ertrag Verzin- ertrag Verzin-

pr. Joch sang pr. Joch sung 
fl. 1kr.1 °lo II. 1 kr. 1 ''" 

Wald 4 1-1 3·7 ~ 1

4
: 1 

5 
Maierhöfe: Selbstregie !_ 159! 2·53 2·16 

n verpachtet 2·54 - -1 2·20 
Parzellenverpachtung 

: 
2·61 2·sa - - - -: 

' Teich-FischerP.i - - - - _, 4•4 
Brennereien - - 3·2 - -1 4•6 
l\lahlmühle. -

1=1 
- _I_, 4·8 

Ziegeleien - 4·4 -1- 22·0 
Brauereien • - 1= 5·3 -1- 9•7 
Zuckerfabriken - 16'0 -1- -
Eisenwerke . - - - - - 6•6 
Maschinenfabrik - - - - 1 - 6·5 ! 
Dampf-Brettsäge - - - - 5·5 
Die ganze l mit Industrie - ,_ 4·22 4 29 
Domäne ohne " ! 2·92 :1·96 -1-. 1 

Der „Berggeist" constatirt in Nr. 21 v. J. 1861 den 
Reinertrag der Gruben in der bekanntlich montanistiseh be
lebten Rheingegend mit 5°/

0 
im Durchschnitt für längere 

Perioden; diepreussischen Staatswerke haben nach offi
ciellen Mittheiluligen ihr Gesammtvermögen in den Jahren 
1820-1 S52 durchschnittlich mit 4 1/ 2 % verzinst. 

Auf die österreichischen Verhältnisse zurückkehrend 
bemerkt der Vortragende, dass, wenn bei den rechnungs
mässigeu Einnahmen und Ausgaben der Voran s c h l !i g e und 
Rechnungsabschlüsse der ärarischen Montanwerke 
die sogenannten „durchlaufenden'' Einnahms· und Ausgabs
posten abgerechnet werden, sich der Abschluss zu Gunsten 
der 'Verke modificire. Auch wird denselben das Agio für 
das an die Münzämter abgPgebene Gold und Siiber nicht 
vergütet und entfallt daher bei der Einnahme. Und doch 
macht!', nach dem Berichte des Finanzausschusses des Ab
geordnetenhauses, dieser Betrag in deu Jahren 1 S54 bis 
1862 die Summe von durchschnittlich 600.000 fl. jäh r-
1 i eh aus! 

Ueber die Amortisirung des Bau-, Immobilien- und 
Apparaten-Capitals wird ferner bemerkt, dass es sich aus seit 
Jahren geleisteten Geldabfuhren längst vollständig rückge
zahlt habe -also bereits amortisirt sei; zu dem ha
ben die Staatsfinanzen aus den von, 1854-1S60 verkauf
ten und an die Nationalbank übergebenen ärarischen Mon
tanwerken einen Werth von 35.549·938 fl. in Empfang 
genommen, Wenn sonach unseren "Finanzen keine ergie
bigeren Renten aus den ärarischen Montanwerken zufliessen 1 

so liegt .iiess wohl weniger an einem Mangel nguten Wil
lens" oder gar an ngänzlicher Unfähigkeit" oder nverschwen
derischer 'Virthschaft" der Staatsbergbeamten, als in That
sachen, welche theils gar nicht, theils nicht sog 1 eich zu 
ändern sind. Dass gegen solche Insinuationen der Abgeord
nete Dr. Stamm u. A. in der Reichsraths-Sitzung vom 10. Juli 
1862 (und derobcitirteArtikel dernReformu Nr. 29von1862) 
öffentlich und vertheidigend aufgetreten sind, verdient den 
tiefgefühlten Dank der Beamten des Staatsbergbaues! Eine 

üb7r die Richtigkeit dieser Angaben ist schwer zu erlangen, 
weil eben von jenen Werken, seit sie aus der Staatsregie über
gehen wurden, fast gar nichts in die Oeffentlichkeit gelangte. 



Th a ts ach e ist es ferner auch, dass österreichische Staats
montan~eamte als Consulenten nicht nur, sondern als Lei
t er pnvater Bergbauunternehmungen des Inlandes so
·wohl als selbst des Auslandes nicht selten berufen werden, 
Ihr Wirken in entlegenen, zum Theile den ärmsten Gegen
den des Reiches wird ausserdem noch durch manche 11 er
erbte U ebelstände u behindert. Der grösste Th eil der 
Aerarial werke wurde nämlich in älterer Zeit aus Privat
händen in die Staatsregie übernommen, um sie vor dem 
Verfall zu retten, und der Bevölkerung eine - damals 
einzige - Subsistenzquelle zu erhalten. In dieser Tendenz 
wurden solchen Bergbauen auch h.äufig dingliche Lasten 
aufgewälzt, deren Entlcdigung nicht möglich ist, und 
welche auch der Käufer übernehmen müsste, Auch der 
Wegfall mancher mit dem heutigen Principe „ gleicher 
Pflichten aller Staatsbürger" unvereinbarer lmmunitäten 
hat eine Haupttriebfeder junger kräftiger Männer zum 
Ilergbau geschwächt und demselben nur die ältere Mannes
kraft oder schwächliche Jugend br.lassen. - Die veraltete 
Gesetzgebung ist auch cret seit cinrm Deccnnium rcfor
mirt, und das neue Berggesetz enthält nach keiner füch
tung hin eine Bevorzugung dr~ Staats- Bergbaues. 

Endlich hebt der Herr Vortrugende hervor, dass 
die meisten ärarischen Metallwerke nur mehr auf sehr 
arme Erze angewiesen seien, deren Zugutcbringung 
durch langwierige und theure Hüttenprocesse zum Nuch
theil der Grubcnbilancc einru grosscn 'fheil des Wcrthes 
derselben abso1·birc. Eine ausp:iebige V creinfachung und 
V crwohlfcilcrung in Wissenschaft und Praxis ist noch nicht 
erreicht. Von dieser aber hängt cJie Rentabilität solcher 
llergbauc wesentlich ab, wie a11cl1 die 11llg. bcrg- und 
11üttcnmlinnischc Zeitung v. G. Sept1•mbcr 18ß2 in Be
zug auf die slichsischcn B1•rgWPrke nnerkennt, indem 
sie die Ilczuhlung der gcringhaltigen Erze daselbst nur 
durch ausserordentlichc Fortschritte im llüttcnproccssc 
möglich erklärt. 

Auch die bei m1s durch vielfache, an verschiedenen 
Orten und in libernlstcr Weise vom Staate eingeleitete 
Versuche geförderte Ml'tullcxtraction auf nassem Wege 
ist noch nicht gelungen, als c u n e 11 te n Bctri1~b für 
arme Erz c einzuführen, was nach dem Staude der 
Gruben der cigeutlichc Zweck dcrselbt•n ist (vgl. Oestcrr. 
Zeitschrift f. Berg- u. lliittcnwcsen Nr. 45 v. 18G3; 
nicht minder Nr. 11 u. 12 des Jahrgangs 1 b5S); die 
Hesultatc wurden veröffentlicht und der Privat-Industrie 
zur Ilcnützung zugänglich gemacht. - Was die Eiscn
iudustric überhaupt, also auch die !irarischcn Eisenwerke 
am Prospcrircn hinuert, ist allgemein bekannt; nicht 
b 1 o s s b c i u 11 s, auch in Prcussen hebt die l bG2 dort 
erschienene offieicllc Broschüre hervor, dnss die nun seit 
5 Jahren andauernden u11gli11stigP11 Conju11ctio11c11, welche 
die Verzinsung von Privatwerken kuum crmiiglichen, 
auch die Verwaltung der in lihnlicher La~c befindlichen 
Staatswerke von einem Vorwurfe billigerwdse entbcbc11. 

Der Redner schlicsst mit cJen Worten: Um die 
montanistische Thlitigkcit nach ihrem wahren Wc1-the 
vollkommen zu würdigen, ist - gcmiiss dem Ilerichtc 
des Finanzausschusses dC's Herrenhauses (74.8itzung1862) 
über den Voranschlag Y. 1863 - von dem Gesichts
punkte auszugehen, dass sie die seit Jahrhunderten dem 
Ilcrgbau zugewendeten Capitalicn in ihrer fruchtbrin
genden Kraft erhält, dass ihr ganze Landschaften und 
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zahlreiche Arbeiterclassen den Lebensunterhalt danken, 
dass die Montanindustrie nicht selten die einzig mög
liche Form zur Benützung grosser Forste darbietet, 
und dass damit dem Reiche die Selbstständigkeit verschafft 
wird1 welche es vermöge der Eisen-, Blei- und andern 
Montanwerke vor fremden und feindlichen Combinationen 
sichert." - An diesen Ausspruch knüpfte Redner, und 
gewiss im Sinne der Standesgenossen, zum Schlusse den 
Ausdruck der Hoffnung - die Zeit werde das Wirken der 
ärarischen Bergbeamten in ein ihrer Standesehre günstigeres 
1.icht stellen, als dermalen, und darthun, dass sie ,.. besser 
seien als ihr Ruf," -

Herr Berghauptmann Fr i c s e belegte die von Herrn 
Walach angeführten Thatsachen durch weitere Daten aus 
einem concretcn Falle, ans welchem hervorgeht, dass der 
Holzbezug ärarischer Werke aus Staatswaldungen mit
unter zu höheren Preisen Statt finde 1 als wenn selbe 
ihren Bedarf in öffentlichen Feilbietungcn des Schnitt~ 

und Nutzholzes derselben Forste decken würden! Er betonte 
ferner ebenfalls die Bedeutung des Hüttenwesens für die 
Nutzbarmachung unserer au narmen" Erzen 11rcichen11 
Lagerstätten und spricht den Wunsch aus, dass die unge
bahnten Fortschritte des Hüttenbetriebes die lange erwar
teten Resultate auch bald herbeiführen mögen! Endlich 
ergriff noch Obcrbcrgrath Freiherr v. Hin genau das 
Wort, um sich den Acusserungcn der Vorredner anzu
schliesscn, indem er bemerkte, die gegen den Staatsberg
bau vorgebrachten Anschuldigangcn hätten zwar insoferue 
geringeren objcctiven \Vcrth, als sie wesentlich auf Un· 
kenntuiss der Thatsachcn und fachmiilrnischcr Unbcwan
dcrtheit beruhcu, ebenso wie z. B. wenig gehalten würde 
von einer Kritik der Zuckerraffinerie durch einen damit 
nicht vertrauten Bergmann aus unflcrcr Mitte! Alleiu der 
Ort, wo solclrn Behauptungen aufgetreten sind, mache sie 
wichtig und deren Widerlegung durch 'l'hatsachen, wie sie 
Herr Walach auführtc, nothwcndig, wenn gleich die geg
nerischen Organe si<th zu deren Mittheilung schwerlich so 
leicht bereit finden lassen werden, als zur V cröffcntlichung 
der Angriffe. Er möchte nur noch hinzufügen, d:iss die der 
8taatsrcgic so häufig ala Muster vorgeführte Privat reg i c 
uur iu jenem seltenen Fo.llc wirklich als solches gelten 
könne, wemi ein durch lutclligenz, Capital und Energie 
hervorragender Unternehmer e i g c n er \V crkc dieselbe 
in lebendigem Aufschwunge erhält; dass aber Privat-Ge
s c 11 s c h a f t c 11, Acticnunternchmungen, vielköpfige Di
rcctionen und Verwaltungskörper nicht minder schleppend 
- oft noch weniger energisch sein können, als der Staat! 
Eigene Erfahrungen und m1mchc Beispiele davon liessen 
sich anführen, um zu beweisen, dass die gerügten U ebcl
stiindc durch den blosscn Ucbergang der Staatswerke in 
Privathiinde nicht eben uothwcndigcrweisc aufhören 
müssten! -

lu ziemlich vorgerückter Stunde wurde diese Sitzung 
gcschlos8cn, welche beitragen dürfte, um einer die An
sichten vom Staatsbcrgbauc wcsei1tlich läuternden Dis
eussion und Anschauung Bahn zu brechen. 

Berichtigung. Im ersten Theilc rlicses Artikels in 
Nr. 4, S. 31, Zeile 25 von Unten soll es statt nVerordnung 
des l~i nanzm inisterinmsu heisseu nVerordnung des (da
m11ls bestandenen) Ministeriums für Landescultur und 
llorgweson.u 
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Literatur. 
Der Spiriferensandstein und seine Metamorphosen von E. 

Herget, Verwalter der Emser Hütte; mit einem Vorwort 
von Prof. Dr. Fridolin Sandberger. Wiesbaden 1863. C. W. 
Kreidel's Verlag. gr. 8. 145 S. 

Eine in der neuern chemisch-geologischen Richtung durch
geführte, mit zahlreichen Ges~einsanalysen ausgest~ttete und 
fleissig gearbeitete Monographie, welche zwar vorwiegend auf 
der localen Basis mittelrheinischer Gegenden (Nassau) sich be
wegt und aueh der Sache nach unHerem Fache etwas ferner 
steht, aber nichtsdestoweniger filr jeden, der sich mit ver
wnndten Arbeiten beschäftigt, interessant ist. Einzelnes be
rührt nber doch auch näher unser engeres Fachstudium; so 
z. H. die Entstehung der Branneisensteinlager am Wester
wald (S. 75). Auch der IV. Abschnitt dieses Werkchens, wel. 
eher zum Thail den in eben jenem Lnndeetheile sehr wichti
gen lllineralquellen gewidmet ist, schliesst (S. 28 u;id ff.) mit 
einer Betrachtung dtlr Erzgänge, welche so wie die .Mine
ralquellen im Spiriferensandsteine des Mittelrheins vorkommen 
und manche besondere Erscheinungen aufweiHen. 

In dieser Beziehung ist es gut, heim Studium das vorlie
gende \Vcrk mit dem von uns bereits besprochenen: nDas Herg
und l liittenw~sen des Hcrzogsthums Na~sauu von Odernheimer 
in V cruindung zu bringen. - Im Allgemeinen ist auch 1lRs 
eben 11 ngezeiglc 'Verk wesentlich durch Bis eh offe chemi
sche Geologie angeregt und eine Frucht des miichtigen lm
pu!MeN, wekhen Bischoff gegeben hat. - Die Ausstattung ist 
elegant und gut. 0. H. 

Technisches Hilfs- und Handbuch, zum Gebrauche fiir In-
geniem·e unrl Architekten, ;\foschinenbnuer etc. etc. Bear
beitet von 11. R ö s s 1 er, grussherzgl. hessiKchem Oberbaurnth. 
l\lit zuhlreiehen Holzschnitten. 111. (Schluss-) Lieferung. 
Wiesbaden, 1SG3. C. W. Kreidel'd \'orlag. 

Mit diesem Hefte schliesst das niltzliche Nachschlnge
wcrk, dessen erste Lieferung wir in Nr. 51 unseres JahrgangH 
1862 nu8fiihrlil'h angezeigt haben. Der Schluss erfüllt die aus den 
beiden e1·riten Heften schon zu begrüudeuden Erwnrtungen. 
Das Ganze i8 t ein gutes und in einzelnen Part.hien sogar vor
ziigliches N nchschlagehuch, dessen Ausstattung geschmackvoll 
und bequem ist. 0. H. 
Drittei· Naohtrag zu den Pseudomorphosen des Mineral-

reichs. Von Dr. J. Reiuhnrcl BI um. Erlangen, 1863. Ver
Ing von Fricd. E n I< e. 8. 294 S. 

Die seit einiger Zeit unterbrochenen Publicntionen des 
in Bezug nuf die Pseudomorphosen wiederholt mit neuen Hei
trligen aufgetretenen Verfassers haben wieder einm11l eiuon 
11neehnlichen Zuwachs ed111lten, welcher durch das in jiing
ster Zeit gesteigerte Interesse für diese ErHcheinnngcn im Ge
biete des Mineralreichs auch erhöhten Werth erlangt. Das 
8tudium der Metamorphosen gewinnt fiir Mineralogie und 
Geologie immer mehr Bedeutung, je mehr die chemischen Grund
lehren in diese Doctrineu Eingang finden, und unter den Vor
kämpfern in dieser Richtung nennt die Vorrede des vorlie
gondun Werkes Männer, wie Breithaupt, Haidinger, 
Heddle, A. und Herrm. Müller, Oppe, Reuss, G. Ros c, 
8chorcr, O. Tschermak, Volgcr, Vom J~ath, Wink
l c r u. A. 1-'Ur den Bergmann ist die Thatsache wichtig, dass 
so viele seiner Erze und Gnngvorkommniese in das Bereich 
der Pseudomorphosen gehören. Dr.E. A. Reuss sngt, - und 
mit Hecht beruft sich unser Autor (S. i) auf dieso 8tolle -
~durch die neuen UnterRnchungeu ist es nusser Zweifel ge
setzt, dass nirgends in der Erdrinde ein so reger Stoffwech
sel, und in Folge dessen oine so ununterbrochene Kette von 
Zersetzungen und Neubildungen Rich finde, als in den Gän
gen, besonders in jenen, welche Metalle und in deren 
ll'egleitung oft eine Fülle der mannigfaltigsten 
Mi 11 c i· a 1 i c n führen. Es ist jetzt wohl von allen vornrtheils
freien Geologen anerkam1t, dnRs die Ausfällung der Erzgiinge 
nur (?) 1111f nassem Wege durch Abscheidung aus herbeige
führten Lösungen, mittelst der dabei in der verschiedensten 
H.ichtung in Wirksamkeit getretenen chemiRchen Verwandt
schaften in verschiedenen Zeiträumen stattgefunden habe. Be
sonders dns eifrige Studium der Pseudomorphosen hnt zur 
Nn_ehweisung .der dabei vorgegangenen Proccsse wesentlich 
bo1getrngcn." - Mit AuRnahme des von uns befrngezeichnc
ten „nur•, filr welches wir uns mit einem 11zumcistu begnü-

gen möchten, stimmen wi~ diesem Ausspruche gerne bei, und 
glauben, daRs obige Stelle von Re uss iranz geeignet ist, die
ses Werk und die Pseudomorphosen überhaupt unsern Fach
ge~ossen zu empfehlen. Wir finden in demselben beispiels
weise nachstehende bergmännisch interessante Pseudomorpho
sen 1mgefiihrt: Gediegen Antimon nnch Antimonbliitbe, ßlei
glanz nach Bournonit, Federerz nach Plagionit, Mauneteisen 
nach Eisenglnnz, gediegen. Kupfer 1rnch Rothkupfer~rz, Ku
p~erglanz. nach Kupforkie•, Kupferindig nach Kupferkies, Ge
drngen- Silber nach Melanglanz, dasselbe nach Rothgiltigerz 
u. s. w., u. s. w. Diese angcfilhrten Beispiele finden sich 
allein auf S. 19-24; auch der übrige Inhalt des Buches ist 
reich an solchen Beispielen (so S. 189 und 180: Rotheisen
stein und Brauneisenstein 11ach Granat, Eisenglanz nach Lie
vrit (S. 186) und zahlreiche andere mit AngRbe der Fundorte, 
dann genaue Verweisung auf die Quellen, aus denen die 'fhat
sachcn berichtet werden, erhöhen den Werth des empfehlens-
werthcn Buches. 0. H. 

Not i z e n. 
Bergsohule zu Nagyll.g. Dem ämtlichen Ausweise f,jr 

das Studie11jahr 18fJ2/3 entnehmen wir folgende Daten über die 
Frequenz oler Bergschule zu Nngyag in Siebenbiirg~n. In das 
Vorbereitungsjahr waren 10 Schiiler eingetreten, welche der Ar
beitskategorie uach theils als Lehrhäuer, theils als Siiuberj•mgcn 
aufgeführt erRcheinen und von denen 2 im Alter von 17 Jah
ren, 4 im Alter von 1li Jahren und 4 im Alter von 1-1 Jah
ren stehen! - Bei solcher Jugend ist es eben nicht verwun
derlich, wenn von jenen 10 Sd1iilern i den Jahrgang wieuer
holcn müssen und 3 ausgetreten sind, mithin kein einziger reif 
für den ersten Jahrgang erscheint„ obwohl sie grösslcntheih 
als ßeisHig, zwei sogar ab sehr lleissig bezeichnet sinil. :Sie 
sind- bis auf ei1u'n aus Verespatak - durchaus aus N11gyi1g 
und Umgebung gcbilrtig. - Im ersten Jnhrgnug (Gcgenstiinde: 
Algebra, Geometrie, Elementnr- Physik 1 Mnrkscbcidekunst, 
Mechanik, Situations- und Bauzeichnen) hefaudcn sich !l 
Schiiler, wovon 2 im Alter von 18 Jahren, 2 mit 20 Jahren, 
2 mit 21 und 1 mit 2:l .Jahren bezeichnet sind, bei zweien 
aber dia Altersnngabe mangdt. Darunter haben ll die Vor
hereitungsschule in NagyilJ? besucht, 1 die Norm11.1Rchnle in 
Felsöbauy11 und 2 sinil - Ex· Gymn11si11slen und gehören zwar 
gegenwiirlig der Kategorie der Gedinghiiuor 1111, sind aber frii
hcr iu anderer Verwendung gestanden. Der Geburt nach ge
hören 4 dem Bergorlc N agyllg selhHt, 4 nudcren eieLcnbilr
gi•chcn Orten des wo,tlichen Erzgebirges, 1 dem uachbarli
chen Arader Comitat Ung11rns an. Ausgetreten ist nur Einer, 
rlen Jahrgang rcpetirt auch nur Einor, dngcgen sind :J mit 
durchaus "Vorzugscl11ssen•, 2 mit durchaus ersten Clnssen, 2 
mit "Vorzug• im Zeichnen uncl erster Classe in deu Vor
trag•flichern censurirt,so dass der Erfolg ein befriedigen
d c r genannt werden muss. - Der zweite Jahrgang z1ihlte 5 
Schüler, durchaus Gedinghüuer, welche tl1eils die Vorhildung 
der Nagy:'iger Vorbereitungsschule, theils den Normalschnl· Un
terricht gouosseu l"'ltcn. Darunter sind 2 aus Nagyi1g, 1 ans 
Schmöllnitz, 1 aus S11lzburg ( dormnl bei der Sz. Domolrnscr Go
wcrksehuft in Arbeit), 1 aus Böhmen (jetzt in RttsHkberg als Arbei
ter hoclienstet), Ihr Aller ist: l!I, 20, 2-1, :li und 2S .Jahre. Der 
Erfolg hei 1 durch11us vor:i:iiglieh, bei 2 durchaus gut 
(erste Cl11sse), bei 1 aus beiden Censurcn gemischt. Einer 
wurclo wiihrcnd des Curses zum Militär assentirt. - Der Vor
boreitungecurs 1S!i:J/ll4 1.iihlt 17 Schüler - d11Tnnter dio vor
erwiihnten 7 Wiederholanden und 3 Nouciugolrotenen. - Vom 
Jahre 18li;!/1 nn tritt ein neues Statut fiir dio Ilcrgschulc in 
Wirksamkeit, welches wir nnch Zulass des Raumes in dicson 
lllüttcrn zu publicircu uns \'orbehalt~n. 

Unglüoksfall in Padoohau. In dem Kohlenbergwerke 
r:u Padochau nüchst Oslaw11n in Miihren hat sich neuerlichst 
(l!l. JanuRr Nachts) oin Unglücksfall crreiguet. Nach Zeitungs
nnchrichten (officielle und fachmännische Berichte sind uns 
his jetzt noch nicht zu Gesichte gekommen) soll im nördlichen 
'fhcile des Banes ein Th eil desselben zu Bruch gegnngen seilt, 
ebe es noch möglich gewesen, ~limmtliche darin befiadliche 
Bergmannscbnft io Sicherheit zu bringen. Von G darin ver
schlitteten Bergleuten sind 4 ein Opfer der KatnRtrophe ge
worden. Einer wurde gleich Anfangs mit unhedeutendcn Ver-

' letzungen hernn•gebracht, eiu Anderer, welcher Lebenszeichen 
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von sich gab, nach 29etiindiger Arbeit, mittelst einer angeb
lich 4 Klafter langen, dnrch Kohle getriebenen Nothstrecke, ge
rettet. Am 22. Jünner fand das Leichenbegängniss der 4 
Verunglückten statt. Es ist bekanntlich dieselbe Grube in wel
cher am 8. Juni 1860 durch eine Explosion 50 Bergle~te ver
ungliickten ! · -

Ueber einen anderen Unglücksfall, in Belgien, be
richten rheinische ßlätter folgender Art: Am 12. Jänner d. J. 
Nachmittag gegen 3 Uhr ereignete sich auf einer Grube der 
anonymen Gesellschaft des elwrbomwges Belges, in der nörd
lichen Gal~erie des Schachtes Grand trait de l'Agrappe, wel
cher unweit der Station und der Gemeinde Frameries liegt, 
ein sehr \Jeklagenswerthcs Unglück, welches ich mich beeile 
Ihnen mitzutheilen. In Folge einer, man weiss nicht ob durch 
Fahrlässigkeit oder durch Unvorsichtigkeit herbeigeführten, 
hdtigcn Ex p 1 o s i o n von schlagenden Wettern wurden 19 Ar
beiter betroffen, von diesen 8 getödtct, 3 lebensgefährlich, 
die übrigen schwer vcrhrnnnt. Die acht Getödteten standen 
sämrntlich in dem jugendlichen Alter von t (i bis 22 Jahren, 
darunter war ein Müdchen. In Folge einer durch grosse Ven
tilutorcn erzielten guten Wetter-Circnlation ist man im Stande 
gewesen, bis heute Mittng sümmtliche Verunglückten zu Tage 
zu bringcn.-Am letzten Montage, den 11. h., wurden in dem 
Schachte Nr. 21 der Kohlcngrnbc des Prod1tits, welche eben
falls hier in der Nähe liegt, mehrere llergleute durch· Ein
sturz des haugcnd~n Gesteines schwer verwundet und zwei 
getödtet. 

A d m i n i s t l' a t i v e s. 
Das 11. k. Finanzministerium h11t nachstchencle Statuten 

für die Bergschule von Nngyag zn genehmigen geruht: 

Statuten der k. k. Bergschule zu Nagyag in Sieben
bürgen. 

1. Allgcmeluer Lehq1lau. 
§. 1. Z w c c k d c r Ans t a 1 t. 

Der Zweck <lcr AnRtnlt i•t, junge talentvollo Jlcrgnr
heiler zu tiichtigcn Grnbe1i.ll11thle11tc11 (Steigern, Auf,ehcm, 
WcrkMhcsorg<'rn), iusbcson1lcro fiir dc11 Hiehenuiirgcr Erzberg
bau, her1rnzuhilf!„11. 

§. 2. Umfang und Dauer dos Lehrcurses. 
Der Lchrcnrs zerfällt: 

1) In 11Pn Vorlwreitnngscurs; 
2) In 1len FachcurR. 

Erst1·rer 111n1'11sHt c inc n, letzte.rcr zw o i Jnhrgiinge. 
Die Vortriigo am Fnchcurse sind noch nach Semestern 

abgetheilt. 
§. 3. U u t er r ich t s g e g o n s t ii n d o. 

J. Im l'orbercit1111_q.1·c111"se. 
Arithnwtik; Hecht- nud ~chiinschrcibcn. 

:!. im F11d11.·11rsr 
a) Im ersten J11hq~ang. 

Erstes Semester: \Vi„nerhulnng der Arithmetik ; 
Geometrie und Grnndziigc der Mathcmntik llberhnupt, 

inRoferne sie zum Vcrstündnisso der Markscheidekunst uoth
wcudig sind; 

Wichtigste Lchrsiitze der Nnturlchre; 
Gcomctri•che Constructio11sl11hrc; 
Geometrisches Zeichnen; Hchriftliche Aufäiib:c. 
Zweites Semester: J\larl<Rcheidelrn11st (Lehrbuch von 

Johnnn Hahnstndt) und praktische l\fosskun<le mit einschla-
genden Uehnngeu; . . .. . . 

Gru11rlziigo clcr Mecha111k mit R11cl1s1chtsnnhmo anf cl10 
beim Jlcrghaue vo rkommenrlcn einfacheren M11schi11en. (Lehr
buch von Adam Burg fiir Unterrnal•ch11lc11); Hituutions- und 
Grubenknrtcnzcichncn; Schriftliche Aufsiit~.o. 

b) Im zweiten Jahrgange. 
Erstes Semester: Mineralogie (nach dem Systeme von 

Mo h s), Geognosie und Geologie mit sorgfältiger Berück
sichtigung der Siebenbiirger Verhältnisse; 

Lehre vom Probiren auf die bergmännisch-wichtigsten 
Metalle und von der Einlösung der Erz~; 

Bauzeichnen, verbunden mit betreffenden Aufnahmen; 
Schriftliche Aufsätze. 
Zweites Semester: Bergbaukunde (Lehrb. v. J. Grimm); 
Allgemeines österreichisches Berggesetz; 
Grubenrechnungsführnng; 
Maschinenzeichnen, verbunden mit 

nahmen; Schriftliche Aufslitze. 

Concurs-Ausschreibung. 

beziiglichen Auf
(Schl uss folgt.) 

Eine Bergraths- und Hammerwesens-Referen
t c n s t e 11 c bei der Eisenwcrks-Direction in Eisenerz in der 
VIII. DiätenclnRsc, mit dem Gehalte jährl. 1260 fl., 40 Wr. 

1 Klftrn. Brennholzes in naturn a 2 ß. 62 5/ 10 kr., freier Woh
nung Nnmmt Garten, dnnn 104 CLrn. Heu und Grummet zur 
Erhaltung zweier Kiihe. 

Gesuche sinrl, insbesondere unter Nachweisung der mon
tanistischen Studien, der praktischen Kenntnisse im Eirnn
und Stahlfriscbproce•se, in der Cement- und Gussstahlerzeugung 
im Pud<llings-, Hchwr.issofcn- und \Valzwcrksbetrielrn, dann 
der Conccpt.sfiihigkcit, bin n c n vier \V o c h e n bei obiger 
Direction einzubringen. 

Kundmachung. 
In Gcmiissheit des §. lliS a. B. G. wird ans Anlass cles 

Ansuchen~ mchrnrcr Mitbesitzer des im Zipser Comitatc, Ge
meinde Zs11karoc:-. gelegeuen Dreikiinig-Grnbc11werhes ddo. 22. 
December 1853 eine Gewcrkc11versa1111nlung unter bchiirdlicher 
Intervention nuf dn11 7. Miirz 18ß.1, Friih 9 Uhr in der K1rnidei 
des zeitl. k. Districtnal Berggerichtes in Leutsc.hau angeonlnct 
zu welcher die lfrrrc11 'l'heilhnbcr, nls: Therese Gcrharrlt, Ann~ 
Kreichels Dcsef:'r11le11t.en, Engen Emerich v .. J611y, Riccke Rosa 
Liedemann, Emil l{omhaucr, Clnst11v 8chrctcr, Illoriz Liedcmann, 
Amanda Kliq1•zin, Victor E111il Licdcma1111, l'aulinc Hnll11y 
Amnlie Fahricins, Christian Gaycr, Carl Salczer, Gustav Salczcr' 
Emerich 8alczer, .John1111 Salczi:r, Carnlin" Salzcer, CornideJ 
et. Comp., A11relio l'robstn<'r, Apollonia Kov!LtR, lloln Mari11, 
8ofin Probstner, Arthur Wieland, Arthur Prohst.ncr, Jnliue 
Probstner, Ine~ Pfonnschmidt, Albert l'fannscl11nidt1 Triodcon 
Pfonu•chmiut, Andreas l'rnbstner ju11., Amalin Prohstner, Chri
sti11a Lupkovics, Frnnz jnn. Muriassy, Harham Jancs1\, Elise 
l\fontslrn, Ku11ig-undc Muriassy, Gabriel MAri{1ssy1 Michael M11-
riussy, Rcgina l\fatyarnvszky, ßibiann Il<'rzeviczy, Ottilio Krny, 
Helen<> l\lariits•y, Berta Rbmhnuer, Cornelie Romhauer, Augusta 
Hombanor, Hombaucr Guido, Hcrmino, Malvino, Arthur, Oscar 
und Ernst Prihradny, Eugenia Herta Posewicz, Ernnrn Prihrnrlny 
Am11ndn Posevicz, Annn Juhoss, Matliias Juhoss, Katharina Grllfi~ 
D<'sa•sc, Julie Knpy,EmilGrnf Dcsnssc,Joseph 'l'rnjt.lnr, Mic·hael 
'l'rHjtlrr und Hcrmiue l'rnbstner- in Person ouor durch leg;LI Be
vollmiif"htigte zu erscheinen mit dem Beisatze vorgeladen werden 
dass die Abwesenden clen gesetzlich gcf1L~sten ll!!8chliissen de; 
Mehrheit der Anwesenden beitretend angesehen wcml"u miissten, 
und 1lass die Erben und sonstigen Rechtsnachfolger der bii
cherlichen Besitzer nnr nach vorhergcgangc11c1· Nachwcisung 
ihrer Eigcntlium8rechte würden znr Hchlussfa""ung zugelassen 
werden können. Die l!eratlnmgsgegemtiindo sind: 1. Be•tim
mnugcn, o\J Hich <lio Theilhahcr als Gewerkschaft im Hinne 
des allgemeinen Berggesetzes constituiren wollen, 2. Wahl 
der Firma und lle•tim1111111gcn wegen des DienRtvertrag"s, :J. 
Beschluss il\Jcr et·.vaigo Errichtung von Gewnrkschafts Statnten 
4. HeRtimmungen hin•ichtlich cles Betriebsplanes und sonstig~ 
Anordnungen· im currcntcn Haushalte, 5. \Vahl des Directors. 

KaRchau, am 15. J ii11ner 1 fs(i.1. 
Von clor Zips-Igl6cr k. Bcrghnnptmunuschaft. 

Mit dieser Nummer wird eine Tafel mit Zeichnungen ausgegeben. 
Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a r t i s ti s eh e n Beigaben. Ver Pränumerationspreie 
istjiihrlicl.' loco W~en 8 fl. ii: w ... odcr.5 '~'hlr. 111 1\gr: Mit franco P~~tveree.~du.ng S fl. 80 k~. ö. W. Die J11hres>1h.onnenten 
erhalten emen offic1ellen Bericht uher die Erfahrungen 1m berg- und l111tte11n11L11111sehen Maschmen-, Bau- und Aufberc1tungswcsen 
aammt Atlas als Gratis beilag c Inserate linden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. <lie gespaltene Nonpareillezcile Aufuahme. 

Zuschriften je c1 er A r 1 können nur franco angenommen werden. 

Uruck von KILrl Wlnternitz & Cou1p. in 'Vlon. 
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Noch ein Wort über den Staatsbergbau. 
Vom Redactenr. 

Durch die Discussion in der berg- und hüttcnm1innischcn 
Abt.hcilung des österreichischen Ingenieur - Vereins am 
J 3. Januar d. J „ von welcher wir in beiden vorhergehen
den Nummern llericht gegeben haben, ist tlas Interesse an 
dieser Frage neu geweckt worden, und es ist beinahe Pflicht, 
<lass Jeder, welcher diese Frage studirt hat, damit nicht 
ängstlich zurückhalte, sondern eben jetzt, wo einflussreiebe 
Gegner arn „Forum« und in den Tagesblättern angreifend 
auftreten, seine Ucberzcugungen offen ausspreche, um 
deren Ausdruck möglichst zu verbreiten. Ich habe in einer 
Reihe von „Studien übrr den llerglrn.u in Ocst.errcichu, 
welche ich im Jahre 18ti:I in tl0r 11 0estcrr. Revueu publi
eirte, im VI. Hantle tlcrselbcn auch die Frage des Htaatsberg
baups beriihrt, uncl glaube, dass, da die „Ocsterr. Rcvueu 
in unsern Pachkreiscn nicht so ycrbrcitnt zu sein scheint, 
als sie es ihres munnigfaltigcn Inhalts wcgc'n verdiente, 
einige Auszüge aus meinen schon im Sommer des ver
flossenen Jahres nictlcrgcsehriebc11cn Acusserungcn dar
über gerade jetzt sicl1 passend an meines verehrten Freundes 
G. Walach's Vortrag vom 1:~. Jä1111cr a11kniipfc11 lassen. 
Jene Stellen, welche zu11üchst fiir den mind<·r faehknndigcn 
Leserkreis der "lfovuc" uusfiihrlieher gch111te11 Hind, wur
den hier des lfaumcs wegen weggelassen, und die Liicken 
durch Gedankc11strichc augcdcutct. 

nEs liegt auf der II:rncl, class diP Aufsnclm11g und 
insbcso11dcrc tlie Ge w i 1111u11 g von Mi11ernlicn tcch11isch 
sowohl, als auch i11sbcsondcre in wirthschaftlichcrBeziehung 
sehr vcrschietlcm sein muss, je nachdem tlic Lagerstiitte, 
auf dernn Ausbeutung es abgesehen ist, eine ng an g fö r
m i ge« oder ei11 Stockwerk oder gar ein ausgedehn
tes Flötz ist. 

Hat man letzteres einmnl aufgefunden und dessen 
beiläufige Ausdehnung constatirt, so ist die Ausbeutung 
meist nur eine Frage clcs ziemlich genau zu berechnenden 
Anlage- und Bctriebscapitals, der Zeit und der Absatzvcr
hiiltnissc, und nähert sicJ1 in auffallender Weise den iibrigcn 
lndustrialunternehmungen; dazu kommt noch, dass z. B. 

Eisensteine meist zu 1fa, selbst 1/ 2 Procent ihres Inhaltes 
nutzbar. sind, und ihre weitere Verarbeitung zu Eisen, 
Stahl und Waare aus diesen beinahe ganz den Fabrik- und 
Gewerbt.ypus annimmt; fossile Kohle aber oft als reines 
Rohproduct oder mit geringer Veränderung brauchbar und 
Handelsgut ist. 

Ganz anders verhält es sich beim Gangberg b au e. 
Hat man auch aus gcwisacn Anzeichen und Thcilcn des 
Ganges dessen Richtung und muthmasslichc Ausfüllungs
massc erkundet und lctztcrCJ an d e m Punkte, an welchem 
man sie zuerst kennen gelernt, auch so reich gefuntlen, 
<lass man hoffen kann, den Gehalt mit einigem Vortheil rein 
aus seinen Vcrbindu11gcn herausbringen zu können, so 
muss mau doch oft, um tlie tief und Bteil in's Gc
birg einfallenrlcm Gänge zu <>rreichen, Hunderte von Klaf
tern sich durch t11ubcs Gestein tlurcharbeitcu, das iu der 
'l'icfe zuströdtcnde Wasser beseitigen 1 den vielleicht 
wenige Linien oder Zolle dicken (miichtigen) Gang dadurch 
abbauen, <lass man mi11dest.ens in solcher Breite und Hülw 
unterirdische H!iume aushaut, dass sich der Abtdtr.r darin 
bewege11 kann, diese vor Einsturz sichern, auch wenn der 
Edrlgehalt des fort und fort sichtbaren Ganges sich ver
mindert., unverdrossen fortbaucn, weil er in einigen Kl11f'tcrn 
wieder zunehmen kann; wenn der Gang dureh andere 
Kliiftc Ycrschoben ist, ihn mit kostspicligc11 tauben Ar
beiten wieder aufsuchen, jetzt mit reichen .Anbriiche11 die 
Kosten von Dccennien belohnt sehen, dann wieder Jahro 
lang mit Hchatlcn bauen, und doch in fast sicherer Hoff
nung- dureh neue Anbriiche entschädigt zn wcnlen u. s. w. 
Es ist, ohne selbst llergmanu oder mi11destcns G eo log zu 
sein, beinahe unmöglich, sieh von drr Mannigfaltigkeit 
tlicser nntcrirtlischen Gangvcrzweigu11gen ei11r. Vorstellung 
zu mache11, und noch weniger jene auf ''Vissenschaft und 
Erfährnng gcgründ

0

etcm Thatsachen zu würtli:;cn, nus 
welchen unter oft ganz trostlos scheinenden Verhältnissen 
wahrhaft begriintletc Mnthmussungcn für die zukiinftigc 
Veredlung des G11ngcs abgeleitet werden können. Neben 
zahlreichen Selbsttiiuschungcn zeugen eben so zahlreiche 
l<'iillc von richtigen und gliicklichen Combinationcn, dass 
bei weitem nicht Alles im Bergbau dieser Art Glücksspiel ist. 
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Aber auch ohne Bergmann und Geolog zu sein, kann 
man aus dem Besprochenen erkennen, dass das Ca pi t a l 
in seiner heutigen wirthschaftlichen Bewegung wohl mit 
einiger Sicherheit den Flötz.!?ergbau zum Gegenstande 
seiner Speculation machen könne, beim Bergbau auf 
Gänge aber in seinen Berechnungen nur in dem Grade 
eich sicher fühlen könnte, je rascher es sich verzinsen 
und amortisiren, und je weniger es sich auf Compensatio
nen in langen Zeitperioden einlassen wollte, 

Die Zunahme an Capital und Abnahme an 
Ausdauer, welche unsere Zeit vor der alten Zeit aus
zeichnen, wird daher vorwiegend dem der industriellen 
Natur verwaudteren F l ö tz b er g baue zu Gute kommen 
und in weit geringerem Masse dem Ga n g b c r g bau c, 
selbst wenn nachweisbar wäre, dass letzterer im Grossen 
und Ganzen der Metalle so viel enthält, dass vom Beginue 
des Bergbaues bis zu dessen völliger Erschöpfung die 
Schwankungen zwischen Ertrag und Einbusse ein ac ti ve s, 
d. h, günstiges Schlussresultat geben würden. 

Eiue Bilanz, deren Saldo erst nach Decennien ode1· 
gar nach Jahrhunderten, weun auch sicher, sich zu Gunsten 
der Unternehmung abschlösse, hat wenig Lockung für un
sere Zeit, welche kurze Wechsel vorziehtunddiese 
11 och zu es c o m pti re n sucht! Wer seinen Abschluss auf 
so lange·hinausschieben soll, verlangt länger zu le
b c n, o d er muss da b e i mehr an seine N ach k o m
m c n denken, als man jetzt zu thun gewohnt ist. 

So Vieles sich daher auch geändert hat, Ein c s 
ist doch auch heute noch und fast in höhcrnm Grade 
nie in der gcduldvollcrcn alten Zeit wnhr geblieben, 
dass die Kräfte und Lebensdauer des Privaten 
für eine g c wisse Gatt u 11 g de e ll er g baue e nicht 
zureiche 11 d sind, und nur ein "langlebiger Unter
nehmer" seine Bilanz so lange hinausschieben dürfte! 

So wie aber in vielen anderen Beziehungen Z c i t 
und lt au m eich ergänzen können, so kann es nuch 
beim Bergbau sein. Eben weil die Chancen des Gang
bergbaues wechseln und Gebirge und Lagcretlitten ver
schieden sind, kann es geschehen, dass wer an v i e 1 e n 
O r t c n z u g l c i c h B c r g b a u t r c i h t , in der 
Grube A eben in Ausbeute sein werde, während er in 
]I noch auf Hoffnung und mit Zubusse baut, dagegen 
in C eben den reichen Anbruch erreicht, dem er seit 
Jahren zugestrebt, und da!'a.us die Mittel gewinnt, um 
die Grube D zugänglich zu machen, welche ihm Ge
winn verspricht, wenn der gegenwärtige Reichthum von 
A wicdel' in's Schwanken kommen kann u. s. w. Es 
wird in solcher Weise nicht unwahrscheinlich, dass die 
B i l an z sich doch alljährlich mit Gewinn abschliesst, 
wic das bei vielen Geschäften der Fall ist, in wclc:J1en 
mehrere Zweige des Betriebs eich unter einander corn
pensiren. 

Es ist da.her für den "langlcbigcnu Staat aller
dings selbst vom Standpunkte der Capitalsa.nlage der 
llcrgbau auf ga.ngförmig vorkommende .Mineralien nicht 
ganz so bedenklich, als c1· sich bei Betrachtung eines 
einzelnen derlei Bergbauobjectes zumal in ungünstigcrZeit 
darstellen mag, und wird um so weniger gefährlich er
scheinen, je mehr durch eine weise Vertbeilung auf 
mehrere und verschiedene Bergreviere sich die 
Wahrscheinlichkeit vermehrt, dass nicht in allen gleich
zeitig die temporären „mageren Jahre" sich einstellen 

werden. Je weniger die eigentlichen Edelmetalle vor
herrschen, und je mehr die Gänge massig mit Blei- und 
Kupfererzen auftreten, um so geringer sind in der Regel 
die Wechselfälle, um so mehr n~hert sich der Gang
bergbau dem stock- und flötzartigen Vorkommen, welches 
eine stetigere Rente zulässt, und daher der im Erreichen 
eines Ertrags ungeduldigeren Privatindustrie leichter über
lassen bleiben kann. 

Diese leitenden Gesichtspunkte lassen sich aus der 
Erfahrung rechtfertigen. Nicht ungern weise ich auch 
hier wieder mit Vorliebe auf das Silberbergwerk iu Pri
b r am in Böhmen bin, weil bei demselben die selbst
verständliche Bedingung eines rationellen und wissen
schaftlichen Betriebes seit einer Reihe von Jahren tbat
sächlich erfüllt ist, und daher das Beispiel ein von 
anomalen Nebeneinwirkungen möglichst freies genannt 
werden kann *). 

\Vas aber an einem Ort und unter Umständen 
möglich war, die noch vor kaum einem Jahrhundert 
beinahe als verzweifelnswerthc angesehen wurden, ist 
auch an andern Orten möglich, wenn die r e c h t e 11 
Männer und der rechte Geist bei der Anwendung jener 
Hilfsmittel wirksam ist, über welche der Staat gebietet. -
Die rechten Männer!! Freilich ist das ein Hauptpunkt. 
Denn hart neben dem englischen Sprichwort knoJ1Jledr1e 
is pomer, steht das zweite Axiom: n111 e n, uot measures !" 

Aber sind diese „m.cn ", welche trotz vieler verfehlter 
n1l1Nts11rc.1·u dennoch zu verschiedenen Zeiten den Stants
bcrgbau ausgezeichnet haben, a•1sserhalb desselben h öi u
fi g c r zu finden 'r Im Industriebergbau (Kohle und Eisen) 
wird man von Tag zu 'l'ng gewahr, dass wer übe1·haupt 
das Zeug zu einem tüchtigen Industriellen in sich hat, auch 
ohne Bergmann im engsten Si1111e zu sein, die Leitung 
eines solchen \V crkes mit Erfolg führen kann, vcrausgc· 
setzt, dass er es versteht, sich mit einem wissenschaftlich 
gebildeten Betriebspersonal zu umgeben. Der Gangberg
bau mit soinem verwickelten natürlichen Vorkommen, seiner 
complicirtcn Aufbereitung und schwierigen Zugutcbringung 
der Erze fordert nebst der allg<'mciuen Leitun~s- oder 
Administrativ-Befähigu11g auch beim Chef eine gründliche 
wisscnscbaftlichc Beurthcihmg der einzelnen Betriebsfälle, 
die er lediglich nach der Eigcnthümlichkcit seineH Berg
baues, seiner Erze, d•~r Nebenbcstandtlwilc ucrsclbcn zu 
entscheiden hat, und wozu nebst fachmännischer Vorbildung 
auch eine weitere Anschauung, die Praxis auf verschie
denen Revieren, die engere Berührung mit Fachgenossen 
gehört, wclche ihm eben der grösscrn Umfang des Staats
bergbaues leichter zu gewähren vcrmng, als die leicht zu 
Einseitigkeit verführende Monotonie eines Privatwerkes, auf 
welchem 11 crerbte Ucbelständeu leichter sich conscrviren, 
als im mässigen W cchsel und Jlin- uud Widerfiuthcn einer 
grosseu Zahl von Fachmännern beim Staatsbergbau. 

So falsch der Grundbatz w!ire, in den Vorst.!inden der 
Staatswerke unnöthig häufigen Wechsel eintretc11 zu lassen 
(weil je tüchtiger der Mann, urn so mehr auch Zeit ihm zu 
gönnen ist, seine Tüchtigkeit am W crke aus zu ii b e n), 
so ist es doch eine sehr fruchtbare Schule für solche leitende 
Persönlichkeiten, bis zur Erlangung leitender Stel-

*) Vgl. unseren Artikel: nZubnssen und Ausbeuten in 
Przibram• in Nr. 51 dieser Zeitschrift, Jahrg. 1863. 
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l u n gen Verschiedenes kennen gelernt· und mannichfaltige 
Erfahrungen gesammelt zu haben. 

Richtige Anwendung dieses Vortheils und s tcts fort
schreitende Sorge für eine fr e i e Fachau s b i 1 dun g auf 
wissenschaftlicher Basis können in einem grossen 
Staate, wie es Oesterreich ist, eine fruchtbare Behauptung 
des Staatsbergbaues rechtfertigen. Wenn diess nicht im 
vollen Masse erreicht ist, so wäre, um noch einmal auf 
jenen richtigen Satz eines Reichsrathsabgeordncten zurück
zukommen, eine durchgreifende Reform des. Staats
bergbaues bei weitem der Ver nicht un g desselben vor
zuziehen. Jene dürfte aber nicht provisorisch, sondern 
müsste definitiv und auf die Dauer eingeleitet werden, 
denn nichts hat für den Gangbergbau schädlicher gewirkt, 
und selbst die besten Kräfte des bergmännischen Staats
beamteuthums gelähmt , als der u u a u f h ö r 1 i c h c 
W c c h s e 1 in der Organisation der obersten Behörden 
für den Staatsbergbau. Ich selbst habe, seit ich (1840) das 
Bergleder umgeschnallt, folgende radicale Veränderungen 

erlebt: 
1840 bestand eine selbstständige Ktaatsbergwesens

behörde, die llofkammcr im Münz- und Bergwesen, bis 
zum Tode ihres Chefs Fürsten Lobkowitz (1 S42). 

1842 Personalunion dies·cr Münz- und ßergwesens
Hofkammcr mit der a 11 g cm c i u e n Hofkammer (Finanz
ministerium) unter einem Vicepr äsidentcn, der k ci n Fach
mann war, und mit Verstärkung durch nicht fachmän
nische Beiräthc. 

1S43 Errichtung einer Ccntral-Bcrgbnu-Dircctiou mit 
bcsch1·1inktcm Wirkungskreise, innerhalb jener halb ver
einigten Montan-Hofkammer. 

1818 Zuweisung des ßergbaues an das l\Iinistcrium 
für öffentliche Arbeiten. 

1849 Aufhebung desselben und Errichtung eines 
Ministeriums für Lo.ndescultur und Bergwesen. 

1853 Aufhebung dieses Ministeriums und g li n z l ich e 
Vereinigung der Bergwerksleitung mit dem J<'inanz
ministcrium, als Section desselben, jedoch mit Ausschei
dung der geologischen Reichsanstalt. 

Aber auch seit 185:J dauerten im Innern des J<'inanz
ministeriums die Veränderungen und Wechsel im Ressort 
des Bergwesens fort. Zuerst erfolgte eine Trennung des 
Münzwesens von der ßergbau-Section des Finanzministe
riums, ebenso die 'l'rcnnung der Monto.nforste von der Berg
bau-Section und Versetzung in eine andere Kection. -
Spä.ter kehrte das Münzwesen wieder in den V er band der 
Bergwesens-Abtheilung zurück, aber das 8alinenwesen 
wurde davon ausgeschieden u11d mit einer anderen Ab
theilung vereinigt; endlich erfolgte 

1862 die Trennu11g des legislativen und administra
tiven 'l'heils (berghauptmannschnftliches Hessort) vom 
Finanzmi11istcrium und Unterstellung desselben unter das 
Handelsministerium. 

Diese wes e n t 1 ich e u, zum '!'heil systemalen Ver
änderungen und die seit zehn Jahren fortdauernde 
Unsicherheit in der Frage des Bestandes der 
Staatswerke mussten llihmend sowohl auf den 
Betri eb 1 als auf die wisscnschal'tlichc Ausbil
dung des Staatsbergbaues wirken, und ohne die 
Hcformbedürftigkeit desselben zu lcugnrn, darf doch nicht 
v?rkanut werden, dass viele Ucbclstlinde und Misserfolge, 
die man heute dem Staatsb ergbo.u principiell zur Last legen 

will, n i e h t d i e s e m s e 1 b s t, sondern dem traurigen 
Umstande zuzuschreiben sind, dass man mit demselben 
seit einem Vierteljahrhundert stets administrative Experi
mente gemacht hat, ohne zu einer klaren Anschauung zu 
gelangen. 

Mögen einzelne Fachmänner Manches zu verant
worten haben; das entscheidende Eingreifen n i c h t b er g
m ä n n i s c h e r Organisatoren in die Organisation des 
Staatsbergbaues hat unzweifelhaft die Verantwortung von 
jenen ab- und die s e n zugcwälzt, und d i e s s s o 11 t e 
m a n n i e v er g c s s e n, wenn dieser viel misshandelte 
Zweig der Staatsverwaltung besprochen wird. Denn eben 
auf so schwankendem Boden gedeihen die Früchte nicht, 
welc;he einzelne tiichtigc Männer pflanzen; ehe sie reifen 
können, sind die lo.ngso.m wachsenden Keime schon wieder 
in Frage gestellt oder zerstört; wo aber Niemand mit 
Sicherheit die lfosultate weit angelegter Plline zu erleben 
hoffen kann, erlahmt der Eifer, die besten Kräfte dieses 
Zweiges werden entmuthigt und die energischeren Geister, 
in denen Gestaltungskraft und Unternehmungsgeist pul
sircu, wenden sich nb von einem aus der Hand in den 
Mund lebenden Bergbaubetrieb, welcher die nothwendige 
Consequenz durch den l\laugcl stetiger Principien in der 
Leitu11g dieses mehralsjederandere Aus da u c r fordernden 
ßctriebszweiges entbehrt.! - Darin liegen die Ursachen 
vieler Ucbelstände des Stao.tsbergbaucs, dessen wesent
lichster Theil in vorstehendem ßeispiel in jenem Licht ge
zeigt wurde, in welchem er erscheinen müsstC', wenn über
all so gehandelt würde, wie in Phbram, welches frei
lich, seit die Zubussen aufgehört haben, niemals in 
Frage gestellt war. Würde mau an anderen Punkten, 
die heute noch auf der Stufe stehen, wie Pi·ibram vor 
60-70 Jahren, in gleicher Weise vorgehen und aus
harren, so würden o.nderc Erscheinungen zu 'l'age kom
men, ols jener zwitterhafte Zustand zwischen Leben 
und Sterben, in welchem manche Stao.tsbergbauc von 
einer Jury, welche vielleicht kaum die Loco.litlitcn ge
nau studirte - dus 'l'odesurthcil erwarten! 

Wollten wir selbst bei dem Beispiele von Phbrnm 
einen Zweifel darüber zulo.ssen, ob die 4-5 Millionen 
Ertro.g von Pl:-ibram in den Jahren 178·1-1844 (welcher 
bis 1864 mindestens auf 7 Millionen gewachsen sein 
wird) nuch cino entsprechende V crzinsung des dort 
vcrwcndet.cn Cnpitals darstellen, so wiLre ciue solche 
Rechnuug v o 1 k s w i r t h s c h a f t 1 i eh jedenfalls ein
seitig und ungenau. Der Beginn und Fortbctrieb eines 
Montanwerkes ist nicht bloss ein Ertragsuutcmchmcn für 
den ßegrü11der und Besitzer, sondern auch eine rc i c b e, 
b c f i· u c h t e 11 d c Q u e 1 1 e d e r V o 1 k s w i r t h
s c h a f t ü b c r h a u p t , w i e j e d e a 11 d e r c I 11-

cl u s tri e. Am volkreichen Sitze einer solchen ent-· 
stehen und erblühen Gewerbe und Handel, Strassen und 
Bahnen werden geschaffen, auf Meilen in der Hunde 
hebt sich Ackerbo.u und Forstcnltur, ein tbät.igcr werth
sehaffcnrler Mittelstand bildet sich heran, geistige Pflo.nz
sehulen sprossen auf, Wohlhabenheit und Gesittung 
werden heimisch, wo einst todtliegcndc Wlildcr und in 
Absatzlosigkeit dahin siechender Landbau vorherrschte. 
So hat der ßcrgbo.u das rauhe ungarische Karpathcn
gebict volkswirthschaftlieh auf die eben zur Nachfolge 
sich anschickende Industrie vorbereitet; so ernährt der 
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Bergbau eine fleissige Bevölkerung am Nordraude Böhmens 
und in seinem Innern; so hat selbst die wilde Goldjagd 
in Californien und im australischen Binnenland Wohl
stand und staatliche Ordnung an die Stelle öder Wüste
neien oder unbewohnter Grasländer hingezaubert ! -
Es würde sich n v o 1 k s wir t h s c h a f t 1 i c h r c n 
t i r c n , u wenn man solche Aufgaben s e 1 b s t m i t 
Kosten zu rcalisireu versuchte; und es sollte verwerf
lich sein, den Bergbau, wo Privatkräfte nicht ausreichen, 
selbst zu treiben, weil er zu wenig - Gewinn abwirft?! 

Wie man für Communicationsmittel, deren volks
wirthschaftliche Wichtigkeit anerkennend, durch Z in s
g a ran t i e n staatlich fürsorgt , wo das Privatinteresse 
noch zu wenig Hechnuug in der Unternehmung findet, 
so verdient das volkswirthschaftliehe Element des Berg
baues doch wohl auch die Opfer einiger mageren Jahre, 
die sich obendrein in den „fetteren Jahren« zurück
zahlen, :\fan köuute vielleicht sogar die Frage aufwerfen, 
ob nicht der im Groasen und auf die Dauer mit mäs
sigcm Gewinn abscliliessende Staatsbergbau financiell 
u n d volkswirthschaftlich besser sei, als eine etwa vor
zuschlagende nZinsgarantie für die vorn Staate an die 
Privatindustrie zu überlassenden ßergbaue'?" Und wenn 
mim eben das beliebte Priucip verfolgen will, die nicht 
r c n ti r end c u Bergwerke zu verkaufen, wird mau ent
weder keine Käufer finden, oder mnn wird in irgend 
einer Form (im Kaufpreis, den ßedingungen u. dgl.) auf 
ein Analogon der Zinsgarantie verfallen müssen. 

Allein bereits hat diese Betrachtung den ersten 
Thcil der oben g-emachten Distinction zwischen Gang
bergbuu (wozu vorzugsweise der Edehnctallberguau ge
hört) und J<'lötzbergbau überschritten uud Argumente 
berührt, welche beiden gemeinsam sind. Es diirfte 11ngc11eigt 
sein, die Ausmalung der volkswirthschu.ftlichen Zustände 
beim Erlöschen des ßcrgbaucs gewisser Gegenden dem 
Nuchdcnken des Lesers zu überlil.ssen und jenen Thcil des 
Bergbaues zu uctrachtcn, der, die Elemente der heutigen In
dustrie umfassend, recht eigentlich mit dem Namen des 
lnduatrial-Bergbaucs belegt zu werden vcrdieutc: 
Ko h 1c11- und Eis c n werke nämlich. Vornrst mag die 
statititiachc Thutsache angdiilirt sein, dass d c r a e 1 b c 
b er e i t s vor w i e g e 11 d der I' r i v n t t h il t i g k e i t an g e
)1 ii r t„ indem von der a,~sarnmtprudnetion an 8tcin- und 
llrauukohlcn nur 1/ 10 , von der Guss- und Frischroheiscn
Production nur 1/, auf Htaatsunternehrn1111gen entfällt, und 
daher :l!l/411 der 'kohlen und 4/!i des Hoheiaens Hesult1it 
des PrivatlleisBcs Bind. Soll nun ohne weiteres der Rtuat 
sich auch von dem gcrinr,en Antheil seiner gewerblichen 
llcthciligung un dicsmn Zweige des Industl'ial-llcrgbaucs 
zuriickziehcu, oder nicht'? (Schluss folgt.) 

Einige Erfahrungen auf dem Gebiete des 
Kohlenbergbaues. 

II. 
Der nachthciligsto Einfluss auf Zweckmlissigkcit und 

\Vohlfcilhcit des Betdcbes wird von Herrn II u b er im 
II. '!'heile seiner Abl111ndlung der ungeheuren Z c r s p 1 i t
te ru n g des Grubenbesitzes und dem ru.ubuau-ähnli
c h en Abb uu zur Last gelegt. Und nur mit dem allcrgröss
ten Hechte! 

Um mit dem letzten Punkte zu beginnen, so müssen 
wir sehr beklagen, dass das österreichische Berggesetz so 
wenig sich dieses Gegenstandes angenommen, und so 
wenig Schutz gegen diesen Unfug bietet*). 

Jedenfalls ist die Freierklärung des Bergbaues ein 
Hauptvorzug des allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 
1854, allein dennoch hätte dem Falle vorgesehen sein 
sollen, dass jeder Feldesb esitzcr zur Aufreehthaltung und 
ökonomischem Abbau der eigenen wie de1· Nachbarnfelder 
gesetzlich angehalten werden könne, 

Man sollte doch meinen, dass der Staat dem Berg
werkscigenthümer als Entgelt für seine hohen Steuern 
wohl den vollen, ungeschmälerten Besitz seines verliehenen 
Bergwerkseigenthumes ga~·autircn würde! Oder soll ich das 
etwa ungeschmälerten Besitz und Gleichheit vor dem Ge
setze nennen, wenn die markscheidendcn Grubenbesitzer 
durch den glinzliehcn Abbau ihres J<'eldes mein Eigenthum 
total unsicher und kaum zugänglich machen, bloss auf den 
Grund und Vorzug hin, weil ihr Feld näher am Ausgehen
den liegt, oder durch Zufall früher in Angriff genommen 
war? In der im Ruhrbassin gelte11dP11 Clcve-Mlirkischen 
Bergordnung (beiläufig bemerkt, haben im Preussischcu 
J 3 verschiedene Bergordnungen locale Rechtsgiltigkcit) ist 
diesem Falle mehr wie wünschenswerth vorgesehen ! 

Nach derselben ist für jeden auf längere Dauer be
rechneten Ilauptbet.ricb das Anstchcnlasseu von Siehcr
heit~pfoilem vorgeschrieben , deren Wichtigkeit sowohl 
für die Eigenbesitzer, wie auch für die Nachbum jedem 
Sachverständigen kiil.L' sein wird. 

Z. B. ist fiir jeden Oberbau-Stollen oder Tiefbau
Ilunptstrccke ein 4 Oiger Firsten-Sichcrhcitspföiler und ein 
ßOigcrSohleu-Sicherheitspfeilcr festgesetzt. Tiefbaue müssen 
gegen den E r b s t o 1 1 e n eine unvcrritzbarc llergfcste 
von 15° saiger und solche im P 1 än c r gegen den leicht
hrüchigen wasserreichen Krcidcmergcl einen Sicherheits
pfeiler von sogar 21° Saigertcufc anstehen lassen. Bei den 
beiden lcb:teren Bestimmungen hätte der Gesetzgeber dus 
V crfllichen bcrücksichten und bedenken sollen, dass die 
<Jrössc der l•'lötzhöhe im umgekehrten Verhältniss zur 
Grösse des Fallwinkels steht. So z. B. ergibt ein }'allen 
von 8 Grttden eine flnche Plöt:i:höhc von über 150 ° bei 
einer Snigcrteufe von 21 Gmdcn; wlilirend bei gleicher 
Haigrrteufe un1l einem Vcrfüich<m von 1 (j Graden uur 
eine Flützhöhc von 7li, 111 eingebrnelit wird. 

Der leitende Gedanke des Legislators bei Fest
setzung der Grösse der Sicherheitspfeiler für Tiefbaue 
zielte dahin, weniger einem Verbrechen des Oberbaues 
und des Mergcl8, als vielmehr dem Einfallen der Wässer 
aus dcnsclb1~n in die Tiefbaue vorzubeugen. 

Man h!ltt.c jedoch die Miichtigkeit. der 8ichcrhcits
pfeil<~r nnch einem Modus im V crliiiltniss zum Einfallen 
niiher bestimmen sollen, auf dessen Erreichung die Be
atrebungcn der bctrclfonden Gcwerksch11ften schon seit 
Jahren gerichtet sind, Allein für Alle glcichmilssig ist die 
Bestimmung der Markscheids-Sicherhcitspfcih•r dahin !nu
tend, dass auf jeder Zcehe und in jedem Flötzc ein 6° 
breiter K<Jhlpfeiler parallel mit der Markscheide der Zeche 
nicht abgebaut werden dnrf. Du. diese Siche1·heitspfeiler 
in der H.cgel ganz verloren sind, so liegt es im eigenen 

~·) Im G c setze liegt der Fehler wohl nicht; es ist 
ltlar gegen den Raubbau. M1111 befolge es nur geuan ! 

Die Red. 



Interesse der einzelnen Feldesbesitzer, so viele Felder als 
möglich und thunlich zu einer Zeche zusammen zu werfen*). 

Und 'in der That gibt es in der Ruhr kaum eine Zeche, 
die nicht aus einer Vereinigung von mehreren Feldern 
hervorgegangen wäre, was schon durch das Epitheton n Ver." 
n Vereinigte" angezeigt wird. Ausser diesem Vortheile, 
nämlich der Reducirung der vorgeschriebenen Sicherheits
pfeiler, bietet die Consolidirung im Gegensatze zur Zer
splitterung der Felder noch manche andere Vortheile, 
deren wichtigere wir noch kurz aufführen wollen: 

1. vollständigerer und fast totaler Abbau der Felder; 
2. einmalige Ausgabe für Ausrichtung aller Felder 

und für Aufführung deL· Tagesgebändc und nothwendigcr 

Anlagen; 
B. zweckmässigere Einrichtnng des ßetriebsplanes; 
4. Rcduction der Generalkosten, d. i. für Direction, 

Aufsicht, Geleuchte, Förderung, Schmiede, Abgaben etc. etc., 
welche Reduction sich um so günstiger herausstellt, je 
höher sich Förderung und Debit belaufen; 

5. ist überhaupt das oberste kaufmännische Princip, 
das einer weisen Sparsamkeit, wie es durch alle Räume 
eines Werkes sich ziehen soll, von den kleinen Werken 
mit ihren Steiger- oder Schichtmeister-Wirthschaften und 
ihren V erlesetagen ·i<·i<) in der Regel ganz bei Seite gesetzt 
und durchaus unausführbar. Denn 

a) geschieht wegen geringen Verbrauchs rlic An
schaffung der Materialien nur en detail, mithin viel 
theurcr; · 

ß) ist wegen geringer ßcthciligung und wegen des 
kleinen Besitzes die Beschaffung des Capitals viel 
thenrer; 

'/) ist wegen schlechter und mangdhaftcr Ort;ani
sation die Controle und Revision viel schlechter und 
nachsichtiger. 

III. 
Was von der Consolidirung der einzelnen Felder 

gilt, das gilt in grösscrcm Massstabe von der V crcini
gung der Gewerkschaften unter sich zum Zwecke ge
meinsamer Vertretung berg- und hüttcnmiinnischer In
teressen. Es kann uns nicht in den Sinn kommen, au 
dieser Stelle die Vorziigc und Erfolge deH Genossen
schaftswesens hervorzuheben, da dassellrn zur Haupt
frage des socialcn Lebens geworden ist.. Auch nicht in 
der strictcn Bedeutung der modernen Gcno~scnschaft -
denn daraus versprechen wir uns fiir die Dauer nichts 
Gutes - möchten wir die Associrung der Gewerken 
wünschen, allein lernen müssen wir gleichwohl von deren 
Gründern und Leitern. 

Es sei daher gestattet., mit wcni~cn Worten der viel
seitigen Wirksamkeit und d!'r erfolggckrönten Thätigkcit 

*) ~uch. u 11 s er Gesetz kc.,r~nt die nZusannnonschlagungct
1 

wenn gleich m etwas engerer EmHchriiulrnug. Einer Betriebs
einigung ver s chi o d c n o r Besitzer stoht abnr eine bei vio
len derselben hcrrdehonde AntipatUie gegen Associationcn nllcr 
Art im Wege. Die Red. 

**) Schicht m c ist er ist im Ruhrbecken die niichste 
Ch11rge unter dem Steiger, hat <lio Förderung zu buchen unrl 
besorgt in der Regel den Kohlenverlmuf und die Auslohnung. -
Ve rl es etage pllegen zu Anfange des Monnts behufs Fest
stellung der llilanz des verflossenen, in einem der Zeche be
nachbarten Gasthause, zwischen der llepräsentanz rler Ge
we.rkschaft und 1 oder 2 Grubenbeumten abgehalti>n l\11 wcrclen, 
bei welcher Gelegenheit viele Uedens:uten und auch - auf 
Kosten der Zeche - viel Wein fliesst. 
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des „ Vereins für bergbauliche Interessen im westphälischen 
Hauptbergdistricte" zu gedenken. 

In Polge der gcognostischen Entdeckung, 
dass das rheinisch·westphälische Steinkohlengebirge auch 
unter den am Nordrande desselben ihn überlagernden Pläner 
fortsetze, und der verlockenden Resultate mancher 
Zechen, entstanden Anfangs der fünfziger Jahre im Ruhr
bassin so viele neue Grubenanlagen, dass die Productio n 
im Jahre 1859 um fast 60 Millionen Centncr per Jahr 
zugenommen hatte, deren Verbrauch in der Nähe dnrchaus 
nicht möglich war! Ganz enorm stieg diese Ueberproduc
tion und machte sich im nachtheiligsten Grade fühlbar, 
als während und in Polge des italienischen Krieges durch 
Darniederliegen jeglicher metallurgischen Industrie der 
Hauptfactor der Consumtion ausblic b. Bei dieser Sachlage 
erschien die Erweiterung des Absa tzgebicles das einzige 
Mittel, da ein Hcrabgehcn der Kohlenpreise unmöglich war, 
indem schon Ticle Zechen nur noch zum Selbstkosten
preise dcbitirtcn. 

Nächst dem A bsatzc nach dem Süden, wo aber wegen 
der Concnrrenz mit der viel näheren, an Güte fast gleichen 
Saar-Kohle wenig Aussicht auf Erfolg schien, richteten 
die Zechen ihr Augenmerk auf Hollan<l und vorzüglich auf 
den Norden Deutschlands, der bis dahin fast ausschliess
lich mit englischer Kohle per Wasserstrasse versorgt wurde, 
jedoch wegen der dreimal näherem Lage 11aturg-cmäss der 
wcstphiilischen Koiilc gebührt hätte, allein .wegen zu hohem 
Eisenbahntransporttarifc für dieselbe unzugänglich war. 
Zum Zwecke der Erlangung dieses Consumtionsgcbictes 
traten nun, durch die Noth gc·zwui1gc11, nach und nach die 
Vertreter der bcdcutcuclcreu, an der Köln-Miuuencr, ßcr
gisch-M!irkisehen uncl der Verbindungs-ßuhn gelegenen 
Zechen zusammen, und machten Vorschliige, die dahin 
zielten, dass die Verwaltungen des Norddeutschen Eisen
bahn-Verbandes clcn Steinkohlentransport nnf Hingcrc Ent
fernung und in gcschlosscncn, Seitens <lcr Gewerke gnran· 
tirten Zügen, zu dem Frachtsatze von l Pfg. 11cr Ccntncr 
und Meile, nebst einer einmaligen Expeditionsgebühr, aus
führen möC'htcn. 

Bisher war Cd den mci~tcn Eisenbahnverwaltungen 
wohl 11id1t einc;efallcn, die Frage, „ Lis zu welcher Miuinml
Gränze im Tarife mit Rücksicht auf eigene Rentaliilit!it 
mau hcrabgehen dürfe '(u einer eingehenden Priifung zu 
unterziehen. Auf Anregung des \Vestphillischen Gcwcrken
V crcins geschah die erste öffentliche Bespreclrn11g tlicser 
Frage von fachlicher Seite, durch die Dircction der Mugde
burr;·Lcip;r.igcr Bahn, und zwar durch deren Chef, H.c
gicru11gsrath Garcke, clesscn Calciil das fiir die Zechen 
wc11ig günstige Hcsultat vou I, 78 Pfg. crga\J ! Dicsrr 
„ b11h11"-frcnndlichc11 Brochurc wurde vom Olrnrm11sehinc11-
meister W eidtmann ein "zechen" -freundliches Werkchen 
gegenüber gestellt, worin nlll'hf!CWicsen wird, dass es 
möglich sei: nauf Bahnen mit den günstigen lletricbs
vcrhältnissen der norddeutschen Honte grossc Quanti
täten Kohle auf bedeutende Eutfcrnungcn für O,ö Pfg. 
per Ccntncr und Meile zu trnusportircn !11 Dass der letz· 
tcrc Nachweis der richtigere war, hat die Zukunft ge
zeigt, indem die llalmcn allerdings erst später dem An
drangc und Antrage der Gewerkschaftcu l!'olge gegoben 
haben. 

Dennoch lässt es sich nicht beh11upte111 dass m1111 sich 
mit Erfüllung dieser gerechten l•'ordcrung sehr beeilt habe, 
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da man den Vortheil der Actionlire der Kohlenindustrie 
nicht zum Opfer bringen zu dürfen geglaubt hat. 

Ja es scheint sogar ein Charakteristicum des Deutschen 
zu sein, Ausländer und deren Fabricate in jeder 
Weise zu begünsti!;en und zu bevorzugen, dage
gen den inländischen Producten jede Schwierigkeit und 
jedes Hinderniss in den Weg zu legen. Denn es wurde um 
diese Zeit die unerhörte Thatsache an den Tag gebracht, 
dass schon seit Jahren für eng 1 i s c h e Eisenwaare der 
Tarif auf den Bahnen von Ilremen und Hamburg auf nur 
3 Pfg. per :Meile und,Centner stand, wogegen für die glei
che d e u t s c h e Waare auf den gleich situirten Rheiu
W eser-Elbe-lltVinen 4 Pfg. bezahlt wurde*). 

Dennoch gelang es den Bestrebungen des unaufhör
lich petitionirenden und agitirenden Comites des West-
11hlilischen Gewerken-Vereins, auf der am 13. und 14. Ja
nuar 1 f..60 zu Hannover stattgefundenen Conferenz mit 
den Directionen des Norddeutschen Eisenbahnverbandes 
folgendes V erständniss zu erzielen: 

n Wc1111 die Gewerke 500,000 Centner Kohlen per 
Jahr garautircn, verpflichtet sieh der Norddeutsche Eisen
hahnverband, dieses Quantum in geschlossenen Extrazügen 
zu 1 Pfg. per Meile und Centner nebst 2 Rthl. Expedi
tionsgebühren zu spediretl.« 

Schon nach einem Jahre hat sich diese halbe Million 
verdoppelt und jetzt vielleicht schon das Fünf- oder Zehn
fache erreicht! - --

Auf dieses jedenfalls bedeutungsvolle Resultat -
Dank den unverwandten und rastlosen Bemühungen und 
dem e i n h e i t 1 i ehe n Zusammenwirken der Betreffenden -
können wir auch di!~ österreichischen Kohlcnproduccnten 
und besonders die Böhmens um so mehr noch verweisen, 
da der Südwesten Deutschlands und die Schweiz durchaus 
arm an fossiler Kohle ist. 

Ganz vorzüglich aber mögen die Gewerkschaften, ein
gedenk der österreichischen Heichs-Devise viri/Jus unitis, 
mit vereinten Kräften ohne Geltendmachung von Sonder
zwecken zusammenstehen, wo ca gilt, dem ßergbau und 
bergbaulichen Interesse drohende Gefahren ab- und den
selben fördernde Mittel, wie Bahnen, Wasser- und Land
strassen, Schutzzölle, 'l'arife etc. zuzuwenden! 

Es war keineswegs Zweck dieses Aufsatzes, die Ge
sichtspunkte, unter welchen sich die Mittel zur Hebung der 
Kohlenindustrie zusamm1mfasscn lassen, hier vollstiindig 
zu erschöpfen, wir haben nur, wie Eingangs bemerkt, einen 
kleinen Beitrug, einige vielleicht der Ilcachtung nnd An
regung werthe Winke zu dieser wichtigen Frage liefern 
wollen; die E11tschcidung, inwiefern diess gelungen, müssen 
wir den gcfüllige1: Lesern selbst iibcrlassen. C. Busch. 

Aus den Verhandlungen der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt. 

In der Sitzung am 1. Dee. 186:1 berührte der Vorsitzende, 
Hofrath und Director W. Haidinger .zuerst den neuen, 
nicht vorherzusehenden Verlust eines hoch verdienten l!'rcun
des, den er wohl zu unseren Arbeitsgeno1:1sen in redlicher 
Arbeit zur Erforschung der natürlichen Verhältni8se des 
Vaterlandes rechnen durfte, nämlich des Herrn Adolph A. 

*) Kommt vielleicht auch bei uns in Oestcrroich vor! 
Oder etwa nicht?? Die lfod. 

Se h m i d 1, Professors der Geographie am Ofen er J o
sephinu m. Unter seinen zahlreichen geographischen Ar
beiten stehen uns seine Höhlenforschungen am nächsten, 
wobei ihm durch Vermittlung der k. k. geologischen 
Reichsanst1dt 1850 die Mitwirkung des Berg-Controlors 
Job. Rudolf als Markscheider zu Theil ward. 

Der Vorsitzende legte hierauf die schönen Jägermayer'
schen Alpenphotographien vor, welche einen neuen 
Fortschritt unserer einheimischen Kunst, in Anwend11ng 
auf Darstellung der Natur im Grossen, darstellen. 

Herr k. k. Bergrath F1·. Ritter v. Hauer brachte 
eine Reihe von Geschenken zu1· Ansieht, welche der k. k. 
geologischen Heichsanstalt in der letzteren Zeit über
mittelt wurden. 

Vor Allem ist daruntrr zu erwähnen eine prachtvolle 
Marmorplatte aus den Steinbrüchen bei Aclncth, 44 Zoll 
lang, 27 Zoll breit, eine Gabe des Herrn Justin Robert 
in Oberalm. 

Auch von Herrn Johann Mayrhofer, k. k. Berg
sehaffe1· in Werfen, erhielt die geologische Reichsanstalt 
eine interessante Suite von Minernlien und Gebirgsarten 
aus der Umgebung seines Wohnortes, unter welchen ins
besondere Muriazit und Schwerspath von 8ehäfferötz, Ptieu
domorphosen von Gyps und Steinsalz aus dem n ausgelaug
ten Haselgebirge des Blühbachthales(I, endlich graueKalk
steine mit zahlreichen Exemplaren der Rhy111:/;onclla pcdal<1 
Bronn sp. von Stegwald am Westfusse des 'l'iinncngebirgcs 
nördlich von \Verfen hervorzuheben sincl. 

Herr Bergverwalter Otto Rang aus Fiile in Siebcn
biir~cn endlich übergab bei seinem Besuche in Wien 
Petrefacten aus dem in Brauneisenstein umgewandelteu 
thonigen Sphärosiderit des Eisensteinbergbaues zu ßiharcz
falva unweit Füle. Es sind Congerien, und liefern einen 
neuen Beweis, diiss die Trachyttriimmcrgestei11e der Um
gegend von Baroth, Füle, Magyar Hermany u. s. w. mit 
ihren Eisenstein- und Kohlenflötzen ein Aequivalent der 
neogr.nen Congerienschichten bilden. 

Endlich theiltc Herr v. II au e 1· aus einem Briefe, den 
er von Herrn Prof. G ü m b e 1 in München erhalten hatte, 
eine Stelle mit, die gerade jetzt von grosser Bedeutung 
ist, wo das Stadium der alpinen Grestener 8chichten ncu<'r
dings in den Vordergrund trat. llerr v. II au er bemerkt 
dazu, dass seine eigenen Anschauungen mit jenen des 
hochverdic11ten bayerischen Geologen vollstiiudig im Ein
klange stehen, und dass er ebenfalls die durch Gümbel 
vorgeschlagene Zusammenfassung gewisser alpiner Schich
ten an den Formationsgräuzcn zwischen Lius und oberem 
Keuper unter der Benennung nrhiitische Stufe" als voll
berechtigt und als zweckmässig anerkenne und in seinen 
neueren Publieationen stets in Anwendung bringe. 

Herr K. Pu u 1 legte die geologische Detailkarte seines 
diessjährigen Aufnahmsgebietcs vor, und besprach die geo
logische Zusammensetzung der \Vaag- und March-Ebene. 

l"erner legte mit Beziehung auf die in der letzten 
Sitzung gemachte Mittheilung des Herrn Bergr athes F o et
t er 1 e über Bausteine, die in Wien zur V crwendung kommen, 
Herr ß e nj a 111 in v. W i 11k1 er das Resultat von Analyseu 
der Gesteine von Breitenbrunn und von Soskut vor, welche 
er im Laboratorium der k. k. ge ologisehen Reichsanstalt 
durchgeführt hatte. 

Herr J o a ep h Rach o y gab eine durch Profile und 
Belegstücke erläuterte Darstellung des kohleführenden Tcr-



tiärbeckens von Leoben und übergab als Geschenk an die 
Anstalt eine Reihe sehr interessanter Fossilreste, die er 
daselbst aufgesammelt hatte. 

Der Vorsitzende legt noch einige weitere Eingänge 
vor, worunter insbesondere die neue Auflage von Gustav 
Bis c h of's Lehrbuch der chemischen und physikalischen 
Geologie eingehend besprochen und auf die Bedeutung 
dieses 'V crkes hingewiesen wurde. 

Dessgleichen kam Dr. v. Hochs te tt er's geologisch
topographischer Atlas von Neuseeland und die ämtlichen 
geologischen Karten der anglo-australischen Colonie Vic
toria zur Vorlage uud anerkennenden Würdigung. 

Not i z e n. 
Bergrath Kargl, friiher Mitglied des k. k. Bergoberamts 

zu Pfibram, seit mehreren Jahren schon im Ruhestande lebend 
ist am 28. J1Lnuar d, J, in Wien gestorben. Gleichzeitig ersehe~ 
wir den Tod des Herrn 

Carl Mayer von Melnhof, Eisengewerken, welcher am 
26. Janunr in Graz gestorben ist. 

Heinrich Rose, der berühmte Chemiker, der seit 40 
Jahren eine Zierde der Berliner Universität gewesen, ist ...:or 

_wenigen Tagen einer längeren Krankheit erlegon. Sehr viele 
Hiittenmänner - selbst aus Oesterreich - besuchten seine ana
lytischen Vortriige, und sein klassisches Werk iibcr chemi~che 
Analysen verbreitete die Wirkungen seiner lehrenden Thätigkeit 
weit ilber den Kreis seiner unmittelbaren Schüler hinaus. Mit 
ihm ist wieder ein Glied jener geistigen Tafelrunde dahinge· 
schieden, welche vor kaum 11;; Decennien noch in der preus
sischen Hauptstadt iJ liihte. Humboldt, Ritter, B1wh, Mitscuerlich, 
die beiden Grimm, Karsten u. A. sind ihm vora1q~egaugen, ohne 
bis jetzt ebe11bi\rtige Nachfolger gefunden zu hauen 1 0. H. 

A d m i n i s t r a t i v l~ ,...;. 

Statuten der k. k. ·Bergschule zu N&.gyag in Sieben
bürgen. 

(Fortaet1.ung,) 
§. 4. Art des Unterrichtes. 

Dem im§. l ausgesprochenen Zwecke der Anstalt gemäss, 
hat sich der Unterricht vorzugsweise nur unf das prakti<che 
Bediirfniss des I.lergnurnues zn beschränken, und soll sich 
derselbe in theoretischer Beziehung nicht wcitllr ausdehnen, 
als zum V ci·stehen der verschiedenen bergmilnuischen Ver
richtungen und Arbeiten nothwendig ist. 

Um den Unterricht so Ieichtfasslich als möl.\'lich zu machen, 
sind die Vorträge durch geeignet gewählte Beispiele zn er
läutern; auch sollen nach Volleudung jedes Abschnittes stets 
priifungsweise Wiederholungen vorgeuommen werden damit 
der unvollkommenen Autfaaaung jedes einzelnen Gegen~tnudes 
bei Zeiten abgeholfen we1·de. 

§. 5. Ben U t zu n g der Lehr m i 1tc1. 

Den Zöglingen der Bergschule ist die Beniitzung der 
Sammlungen und anderweitigen Lehrmittel der Anstalt unter 
den zu ihrer Erhaltung vorgeschriol.Jcnen Bedingungen, 'uehufä 
Unterstützung ihreR Unterrichtes, gestattet. 

§. 6. Unterriehtszeit. 

De~ Unte~ric!1t jedes .Jahres beginnt mit Anfang October 
und schliesst nut 1'.nde Jnh des näch8tcn Jahres. Ein Somcster 
umfasst also filnf Monate. 

Da die Anfährt der Bergschüler in de.r Friihschicht Htat.t
finde~! und der Unterr.~cht durcl~ blosse Hilfslehrer besorgt wird, 
so konnen die Vortrage nur m den Nachmittagsstunden aiJ
gehalteu werden. 

Die wöchentliche Stundenzahl cler Vortriio-e ist im Vor
bereituugseurse auf vier, in den drei ersten "semestern des 
Fachcurses auf sechs und im vierten auf zehn festgesetzt. 

Ausserdem werden nach Mussge.bc der den Hilfslehrern 
zu Gebote stehenden freien Zeit häufige Wiederholungen des 
Vorgetragenen, sowie praktische Uebuugen vorgenommen·; letz-
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tere können, insoweit sie die Grube betreffen auch an Vor-
mittagen abgehalten werden. ' 

Die übrige freie Zeit ist dem Zeichenunterrichte gewidmet. 
Die Eröffnung jedes Sclrnljahres wird zwei Monate voraus in 
den Landes-Zeitungen bekannt gemacht. 

§. i. Unterrichtssprache. 
Die Unterrichtssprache ist ausschliesslich die deutsche. 

§. 8. D irecti on nn d Lehr personale. 
Director der Anstalt ist der jeweilige Vorstand der NagyAger 

k. k. Bergverwaltung. Sämmtlichcr Unterricht wird durch blosse 
Hilfslehrer ertheilt. 

Ihre Zahl beläuft sich auf fünf. 
Die Vorträge am Fachcurse beAorgen drei Beamte der 

Nagyager k. k. Bergverwaltung; den Unterricht im Vorberei
tungaeurse versehen zwei mit Auszeichnung absolvirte Berg
schüler. 

§. 9. Aufnahme der Schüler. 

a) In die Vorbereitungsschule. 
Diese ist zumeist für junge Bcrg1nbei ter jeder Kategorie 

bestimmt, die durch Pleiss, Anstelligkeit und gute Aufführung 
bei der BergarbP.it sich zur späteren Aufnahme in den Fach
curs der Bergschule empfehlen und friiher die Normalschule 
mit gutem Erfolge besucht haben. 

Sie ist also mehr eine Wiederholungsschule jener Kennt
nisse, ohne welche eine Aufnahme in die eigentliche Bergschule 
uicht erfolgen kann. 

Von diesem Gesiehtspunltte ans ist clic Wiederholung 
dieser Schule durch mehrere Jahrgänge bei Hoffuung auf ge
besserten Erfolg nicht nur gestattet, sondern selbot bei gutem 
Fortgange in so lange geboten, als die Jugend des Schülers 
und seine geringere prakti;che Kenntniss und Fertigkeit in 
ilcr Bergarbeit ihm den Eintritt in den Fachcnrs verwehren. 

Das geringste Lebensalter zur Aufnahme in ilie Vorbe
reitungsschule wird auf fiinfaehn Jahre festgesetzt. 

Allein auch illtere Bergarbeiter, welche wegen zu geringer 
Vorkeuutnissc zum unmittelbaren Eintritte in den Fachcur~ 
nicht befähigt erscheinen, werden zum I.lesuche der Vorberei
tungssclrnle m1gehalte11. 

b) In den Fachcnrs. 
Znr uumittelbaren Aufnahme in den Fachcm·s sind nur 

jene Bergarbeiter geeignet, welche mit den vorkommenden 
bergmännischen Arbeiten bereits vertraut sind und wenig~tens 
in iler Kategorie der Lehrhiiuer stehen. 

Ihr bisheriger }'leiss und sittlicher Lebenswlindol müssen 
untadelhaft sein und ihre geniigcnde Kenntniss des Lesens, 
Schreibens und Rechnens zur Erwartung eines guten Erf•lges 
berechtigen. 

Das geringste Lebensalter zur Aufnahme in den Fachcurs 
wird auf achtzehn Jahre festgestellt. 

])i~ Aufnahme erfolgt entweder iiber münr!liche .Meldung 
unter Beibringung der erforderlichen l!lengnisse uud Ausweise, 
oder aher iiber schriftliches Ansuchen im Wege dor vorge
setzten Acmtcir oder Diensthcrre11. 

111 Filllen, wo os uothwendig erschPint, wird der Eintritt 
in die 8chulc vou dem Erfolge einer Anfnnhmspriifnng abuän
gig gemacht .. 

Der Uebertritt der Vorbereitnng~schiiler in clen Fachcnrs 
hängt von den obbenannten Aufnnhmsboclingnisseu nb und 
wird durch die 8clrnldirection LoMtimmt. 

Aufnahme ~owohl, als Unterricht, erfolgt unentgeltlich. 

§. 10. Prüfungen. 
Die öffeutlichen Prilfnngen ündeu mit ,Schluss jedes Se

mesters im Beisein •iimmtlicher Beamten der Nagyl1gcr k. k. 
Bergverwaltung Rtatt. 

,Jeder Schiilcr ist streng verpflichtet, sich diesen Priifungen 
zu unterziehen. 

§. 11. Behandlung bei der Priifung nicht erschie
n e n e r 8 c h ii 1 er. 

Nur jene Schiller, die durch Krankheit oder unaufschieb
bare Pflichten in der regelmässigeu, festgesetzten Priifungszeit 
zn erscheinen verhindert waren und sich hierüber rechtzeitig 
und legal entschuldiget haben, könnou zu einer Nachtrng~
prüfung zugelassen werden. 



Solche Schüler, die ohne genügende Entschnldigung sich 
den Prüfungen entziehen, werden entlassen. 

§. 12. Cla~sification. 
Die Prüfungserfolge, wwie auch der Fortgang de.s Schülers 

im Schreiben, Zeichnen und in den schriftlichen Aufsätzen 
werden nach folgenden fünf Bezeichnungen classificirt: aus
g e zeichnet, sehr g n t, gut, u n gen ii gen d und s c h 1 echt. 

Der im Laufe des Semesters 11n den Tag gelegte Fleiss 
des Schiilers im Schulbesuche, in der Aufmerksamkeit bei den 
Vorträgen und Uehungen, sowie in der Ausfertigung der für 
das Haus bestimmten Aufgaben, wird nach den rlrei Abstufun
gen: sehr fleissig, fleissig, nicht fleissig bezeichnet, 
sein sittliches Betragen aber durch die An,oidrücke: volll[om
rnen entsprechend, entsprechend unrl nicht ent
sprechend. 

§. 13. Behandlung schlecht oder ungeniigend clas
sificirtcr, dann nachlässiger Schüler. 

Eine schlechte Fortgangsclasse aus was immer fiir einem 
Gegenstande hat die Ansschliessnng von der Schule zur Folge. 

Wer bei der Prüfung aus einem Lchrgegenstnnde eine 
ungeniigende Clnsse erhillt, sonst aber sich als fleissig erwiesen 
hat, kann dieselbe durch eine Wiederholungsprüfung verbeH
sern. Die \\Ticderholnngspriifungen für das erste Semester 
finden 5-6 Wochen nach der Hauptprüfung, jene für das zweite 
Semester aber nach den Jahresferien statt. 

Verfällt der Schiiln uuch dann in eine ungeniigcnde 
Classc, so kann er nur hei besonderen rücksichtswiirdigen 
Umstünden zur Wiederholung des Jahrganges zugelnssen werden; 
in der Hegel wird derselbe entlassen. 

Hat ein Hehiiler bei einer ungiinstigen Fleisscl11sse auch 
eine ungenügcnrle Fortgangsclasse erhalten, so ist er von der 
Schule zu C'11tfcrnen. 

Offenbar unfiihigll oder nnchliissigc Schiiler, dann jene 
von aclilechter Auffiihru11g, werdcu schon während des Comes 
entlassen, doch können erstere, bei riicksichtswilrdigcn Um
stünden, wenn sio dem Fachcurse angehören, in die Vorbe
reitungsschulo gewiesen werden. 

U11geniigende Fort.::rnngsclassen im Zeichnen unrl den 
&chriftlichen Aufslitzen mli•sen durch veriloppelte Anstrcng1lf'•g 
im nächsten Halbjahre verbessert werden Im Gegenfalle können 
nur ausgezeichnete Leistungen des Schiilers in den anderen 
Lehrgegenständen filr seine Bclusstmg in der Schule sprechen. 

Verziigerung in der Vorlage, so wie unterlassene Aus
fertigung der Zeichnungen oder Aufgaben hat, wenn keine 
genügende Hochtfortiguug erfolgt, eine nugiinstige Fleis8classe 
zur Folg~. 

•wer bei einer Nachtragsprilfung nicht. besteht., kann, je 
nach U1mtänden, zur Wierlerholung der Priifong oder des 
Jahrganges n11gewioscn werdeu. 

Bei den 1"achcursc11 ist uur eine einmaligo Wiederholung 
des Jnhrg111tges g~stattet. Ropcte11ten, diu nbermnls in unge
nügende Classen verfallen, müssen daher entlassen werden. 

§. 1·1. Ausstellung der Zeugnisse. 

In der lfogcl wird nur nnch Absolvirnng <les ganzen 
Fachcnrses clen llergschiilcrn ilber ihren priifungsmässig or
wiescnc11 Fortgang, iiher ihre Fertigkeit im Zeichnen und in 
dAn sonstigen Ausarbeitungen, ihren Floiss uud ihr sittliches 
Betragen ein iiffcutliches Zeuirniss ausgestullt. 

Doch können nuch iiber einzclnu Juhrgiinge oder Se
mester clem 8chülcr, bei begründetem Ansuchen, Interimszeug
nisse ausgestellt werden. 

II. Verbäl!nlss der Dergsrhüli•r zum Nagy1iger Werke. 

§. 15. Fiir Nugyli.gcr llergnrhciter. 

Durch die Auf1111hmc in die Bergschule ändert sich die 
Stclhmg des Bergarbeiter als solchen in keinerlei \Veise; er 
geni„s~t vor anderen Arheitern keinen Vorzug und unterliegt 
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sämmtlichen für diA Bergarbeiter bestehenden Disciplinar
Bestimmungen. Die Ablegung des Schülers als Bergarbeiters 
durch die Werks-Consnltation hat auch seine Entfernung von 
der Bergschule zur Folge. (Schluss folgt.) 

Dienet- Concure. 

Die Controlorstelle bei dem Fruchtprovisorate zu Wind
schacht, in der XI. Diäten-Classe, mit dem Gehalte jährlicher 
420 tl., dem Natural-Deputate von 5 Klnftern dreischuhigen 
Brenuholzes und einem Natural-Quartiere ist zu besetzen. 

Gesuche sind insbesondere unter NachwcisuP.g der Kennt. 
nisse in der Schiittboclen - Manipulation, im Rechnungswesen, 
dann der deutschen und slavi;chen 8prache, binnen vier Wochen 
bei der k. k. Berg-, 1''orst- und Giiter-Direetion in Schemnitz 
einzubringen. - Schemnitz, am 21. Januar 1864. 

Kundmachung. 

Die k. k. Ilergwcrks-ProriuctPn-Verschlei8s·Direction gibt 
hiemit beknnnt, dass sie die Preise von Quecksilber und Ziu
noher auf ihren Lagern zn Wien, Prag, Pest uncl Triest um 
5 ß. per Centner crhiiht lrnt. 

Wien, am 4. Februar 1864. 

Erkenntnies. 

Nachrlcm die angeblichen, im Bergbuche nicht eingetra
genen Theilhaber des im Zipser Comitflte, Gcmeinrle Göllnitz 
Gegc11d 8chimmcrfcner gelegenen Marin-Reinigung-Bergwerkes' 
u. z.: Emcrich Faczony, :Stephan Tirsch, Josepbine Breuer, Do~ 
rothca 8tark, Sehustian B1·cuer, Elisc 'l'oth, Miclrnel Szeltenreich 
Marcus Szirmuy, Franz Szirmay, 8tcphan Szirmay Michael 
Tom11skovics, l\Inthius G1lcs, Marl.in Zborovszky u:1d deren 
etwaige Rechtsnachfolger der hieriimtlichcu, am !l. Mni [8ü:J 
Z. 85:1 ergnngenen, iu 1l11s Amtsblatt der "lingarischen Nach: 
richten« Nr. 131 ddto. II. Juni 181i3 eingeschalteten Aufforde
rn11g zur lubet.riebsct.zuug rlcs nicht lmul1aft erhaltenen Berg
werkes 1111d zur Namhaftmachung des bestellten gcm„inschnft
lichen Bcvollmiichtigten binnen dur festgesetzten Frist von 
!JO Tagen nicht entsprochen haben, wird n„ch Deutung der 
§§. 243 und 244 a. 11. G. nuf clie Entziehung dieses Bcrgwerke8 
mit dem BciHatzc erkannt, dass nnch Rcchtsl<riiftigwerden 
dieses Erkennt.nisscs das weitere Amt gehandelt werden wird. 

Kaschau, nm :W. J11nuar 181\cl. 
Von der Zips-Iglocr k. Bcrghauptmanuschaft. 

Kundmachung. 

Laut Anzeige des Grnboudircctors ist das im Zipser Co
mitnte, auf (;öllnitzcr Terrain, Gcgcurl Grcllenseifcn gelegmic 
Emanuel-Theresia-llergwerlc seit ci11<•111 Jahre ausser Betrieb. 
Es werden demnach die bcrgbiicherlich vorgemerkten 'l'heil
lrnber, u. :r..: David Giinthcr, Auton Pacz, 8ara Pacz, Jo11auu 
W cilzcnbrcucr, M11thias llrcucr, Carl Weber, Mnthins, Paul 
und Anton Weber, Johann 8ihnlszlcy, Franz Hihulszky IJo
rothea Fnchs, Therese Fuchs, Elise Fuchs, lJorothea Walko 
'l'heresc'Walko, Johann Koczok, Alexander Koczok Ludwi~ 
Stcinlrnusz, Engen Kompoty, Joh111111 Lchrncr, Antu'n l\litrik·, 
Johann jun. Ilar{myi und Emilie Koczol~ und rlcren ctwuige 
Hechtsnachfolger hiemit aufgefordert, brnnen HO Tagen vom 
Tage der crHtcn Einschaltung clieser Aufforderung in dus Amts
blatt der "U ng11riselim1 Nuchrichteu" ~·weclmct, dicRes Berg
werk nach Vorschrift des§. 174 a. Il. G. in Betrieb zu setzen, 
die riickständigen Massengebühren mit ::ill 11. 70 kr. zu be
richtigen und iiber die Lisherigc Untcrlussung des steten lle
triebc~ sich standhaft zu rechtfertigeu, wiclrigens nach Vor
schrift des a. B. G. §. 24:1 und :!44 auf die Entziehung die
ses llergwerkes crk111mt werclen wird. 

Kaschan, am 26. Januar 1664. 
Von cler Zips-Igloer k. ßer,ghnuptmannschaft. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen llogen stark mit den nöthigen nrtistisch en HeigaLen. Der Pränumerationspreia 
istjlihrlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder ö 'I'hlr. 10 Ngr. Mit frauco Postversendung b 11. 80 kr. ö. W. Die Jahresubonnenten 
erhalten eine11 otlicicllen l>cricht iiber die Erfahrungen im berg- unrl hiitlemniinnischen Maschinen-, Bnu- und Aufbereitungswesen 
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Noch ein Wort über den Staatsbergbau. 
Vom Redactenr. 

(Schluss.) 

Von den noch jetzt im Staa"tsbesitz befindlichen 
l\.ohlcnwcrken wiircn meiner Ansieht nach nur diejenigen 
zu behalten, welche anderen wichth;en W crken als Hilfä
wcrkc dienen, gleichsam als unterirdische Rescrvatforste, 
de. nun einmal die oberirdischen Hcscrvatforste gründlich 
unpopulär zu werden angefangen haben. So z. B. bewährt 
eich das nicht sehr bedeutende Steinkohlenwerk zu lliiriug 
in Tirol als eine wichtige Succursalc für die Saline llali, 
welche seit der Zerst.örnng des Holzrechens bei Innsbrnck 
(1848) ohne jene Kohlen in entschiedener llolzvcrlcgen
heit wäre. So scheint un~ das auch nicht besonders hervor
ragende Kohlenwerk zu 'V egwanbw in Böhmen für dils 
Silberbergwerk Pi'ibram von Wichtigkeit, weil es dassellic 
von fremden Brennstoffpreisen unabhängiger macht, ob
wohl es ,Jen Bedarf allein nicht deckt. 

Der s c 1 b s t s t !i u d i g e Forthctrieb von Staatskohl1m
Werkcn dürfte aher uirgen<l zu empfehlen sein, weil der 
Kohlenbergbau und Kohlenverkehr von Privaten besser 
besorgt werden kann. Hier könnte Rich der Staat also zn
riickziehcn, eingedenk des Grundsatzes: das nicht mit 
Opfern zu thun, was Private mit Vorthcil thnn könnten. 

Die an den Staat gestellte Forderung, vom Kohlen
bergbau zurückzutreten, wird nur durch die Bedin~ung 
beechränk1, dass er es uieht auch dort time, wo ein wich
tig c s Werk den Brennstoffbedarf anderwärts her t h e u
r o r beziehen müsste, als aus dem eiu;enen Kohlenwerke, 
oder als er ihn wegen der Concnrrcnz des eigenen \V crkes 
erhält, Insbesondere bei Sa 1 in c n, deren Holzbezug ge
schm!llcrt oder, wie <las bei lfoscrvats-und 8ervitut-Wlil<l1m1 
geschieht, best.rit.ten wird, würde sich diese Ausnahme 
rechtfertigen lassen. 

Die zweite Gattung von Montanunternehmungen in
dustrieller A1·t, welche noch theihveisc in Staatshänden 
sich befinden, sind: Eis c n werk c. 'Vie bereits angeführt, 
botr!l~t die Productiou der Stautswcrkc an 1''risch-Rohcisen 
und Gusswaare etwa 11, der Gesammt-Eisenpro<luction so 
d d' p . 1 ~ ' ass 1e nvateisenindustric entschieden vorwaltet. Es 

fragt sich nunmehr, soll auch dieses Fünftel noch um jeden 
Preis der Privatthätigkeit überlassen wcrden 'l Aus dem 
Grundsatze: was Private vermögen, soll der Staat nicht 
selber thun, kann die Frage daher allerdings b c j a h t 
werden, und ich stehe nicht an, zuzugeben, dass n c u c 
Eisenwerke des Staates anzulegen in der Regel zweck
widrig, und dass eine Re<luction des Besitzes an Eisen
werken thunlich wlirc; eine gänzliche Entäussc .. rung 
möchte ich aber aus verschiedenen Erwägungen n i c h t 
bcvonvortcn, welche ·weniger aus allgemeinen TILeorien 
als aus der concrctcn Snchlage entnommen werden können. 

Es sei gestattet, ohne pedantische Systematik einige 
dieser Erwägung1~n und dabei insbesondere auch die Er
fahrungen aus anderen und verwandten Gebieten zu Hilfe 
zu rufen, welche - den gegebenen Boden öster
r c.i c h i s c h c r V er h li 1 t n i H s e ü b e r a 11 v o r a u s g e s c t z t 
- die auseheinenu rationelle Pordcrung eines gänzlichen 
Aufgebcns der Staatseisenwerke in ma11chen Beziehungen 
modilicirc11. 

W cnn man auch in der Hegel selbst für Private den 
theoretischen Satz aufät.cllcu und behaupten kann. das~ es 
eine Versüntligung gegen das Gesetz der Arbcitsthcilung 
sei, sich in die eigene Herstellung seines verschiedenen 
Bedarfes einzulassen , wenn derselbe von an<lerwiirtH her 
im Austausche bezogen werden kann, so sehen wir doch 
im praktischen Leben nicht sdtt~u auch P1·i1'atuntcmehmun
gcn <lnhin gedrängt, von dieser theoretischen Regel Aus-
111ihmc11 zu machc11. Diess geschieht überall dort, wo gewisse 
llilfsstoffe zum eigenen Geschäfte in g-rösscrcn Mengen 
nöthig erscheinen und die jederzeitige Anschnlfuug dersel
ben um annehmbare Mittelpreise zweifollrnft wird, oder wo 
mau sich für den Bedarf grosscr Quuutitliten von dc11 Er
zeugungs- und l'reisschwanlrnngen fremder Licfemutcn 
unabhiingig oder in Bezug auf Qualität und Gleiehnrtigkei t 
sicherst.eilen will. Wir sehen grosse Balmunternchmuugen 
gcuöt.higt, c i gen c K oh 1 e n w c r k e zu erwerben und zu 
betreiben, weil es als ein Vortheil für sie erscheint, ihren 
Brcnnst.offbe<larf zu sichern und selbst im l<'rachtcnvcrkehr 
Nutzc11 daraus zu ziehen; wir sehen trntz dem Bestehen 
von Maschinenfabriken, dass Eiseubalrngcsellsehaften sich 
veranlasst finden, ci g e 11 e M as chi n cnw crkst ä tte 11 zu 



c r richten und schwerlich ohne Schaden dieselben aufzu
geben in der Lage wären; ja, die Errichtung eines eigenen 
S chi e n e n w a 1 z werke s in Graz wurde trotz energischen 
Anfechtungen von Seite der Eisenindustriellen von der k. k. 
österr. Südbahn-Gesellschaft vortheilhaft befunden, und viel
leicht beweisen eben die Angriffe der Eisenindustriellen, dass 
die Bahnverwaltung sieb dadurch wirklich die gewünschte Un
abhängigkeit von den von ihr beklagten Liefcrungspreis-U e
belständen errungen habe, welche angeblich den Eisenindu
striellen zur Last fallen sollen. - Maschinenfabriken haben 
es hier nnd da für nöthig gefunden, einen Theil ihres Rohver
wendungsstoffes selbst zu erzeugen; Tuchfabriken haben es 
vortheilhaft erachtet, sich den Brennstoff für ihre Maschinen 
durch eigene 11 Bergbau zu sichern, und eine 11icht unbe
trächtliche Menge von ähnlichen Pällen zeigt, dass, wenig
s t e n s bei uns, jener ideale volkswirthschaftlid1e Nor
malzustand noch nicht erreicht ist, in welchem die abs\J· 
Jute ArbcitBtlieilung auch für die Hilfszweige eines Unter
nehmens gefahrlos anwendbar wäre. 

·\V enn nun auch der 8taat 11icht mehr zunächst beru
fen erscheinen kann, als fabricirender Unternehmer aufzu
treten, so können doch financielle sowohl als andere 8taats
aufgaben gedacht werden, zu welchen er einer materiellen 
Production bedarf, und dabei nicht ganz von der Privat· 
thiitigkeit abhängig gemacht werden kann. 

Es sei hier gestattet, auch eine Autorität i11's Feld zu 
führen, welche. um so unverfänglicher ist, als sie nicht dem 
Montanfache angehört und i11 volkswirthschaftlichen Din
gen zn den Vertreternmode rn er Hichtungen gezählt wer
den kann. -· Selbst Dr. G. llö fk e n, welcher im Hinblick 
auf die h ö h c r e n Zwecke des Staates sogar gcgc11 die sehr 
bedingte von Freiherrn v. Hock zugestandene.„) Zulässig
keit des Gewerbebetriebs durch den 8taat polernisirt, muss 
Fälle zugeben, in welchc11 eben die höheren Zwecke 
des 8 t a a t c s de11 ßetrieb gewisser Productionszweigc durch 
den Staat selbst rechtfertigen würden. Er sagt wörtlich: 
"So wenig dei· Private seinerseits, ohne sich gege11 das Ge. 
setz der Arbcitsthcilung zu versündigen, auf eigene Her
stcllu11g seiner verschiedcne11 eigenen 13edarfagütcr denkt, 
so wenig wiire die uusschlicssliche Sebstproduction der Be
darfsgüter des Staates wirthschaftlich rathsam. Ausnahmen 
von <liescr Regel müssen sich durch besondere Stautszwecke 
rechtfertigen lassen. 111 diesem Falle ist aber nicht 
der privatwirthsehaftlichc Erwerb die Haupt
sache, Vielmehr betreffen die Ausnahmen solche Staats
gewerke, die ohne Rücksicht auf ihre Einträglichkeit be
trieben werden müssen, um einen '!'heil des staatlichen 
Realbedarfes, z. ß. für Kriegsz\veckc, d essen Bes c h a f. 
fung der Privatindustrie nicht anheimgestellt 
b l c i b e n darf, zu liefern. Auch dort , wo der Privat-

. industric noch der Geist der Initiative zur Ausführung wich
tiger Unternehmungen und Anstalten fehlt, darf die Regie
rung eingreifend die Bahn brechen n. s. w." *l<") 

Mit vollem Recht betont Dr. Höfkcn den Umstand, 
dass in den berührten Fällen es sich nicht um privat wir t h
e c h a f tl ich e n Erwerb, d. h. um die finaneiclle Aufgabe 
handle, sondern die höher c n Staatszweck" massge· 
bendcr scheinen, zu denen man wohl auch nebst den Kriegs-

*) Die öffentlichen Abgnben und Schulden, von Dr. C. Frei
herrn v. Hock, Seite 14 u. ff. 

**) Zur Steuerreform in Oesterreich, \'Oll Dr. Gust. Höf
ke n. S. 2. 
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zwecken, die volkswirthschaftlichen rechnen muss. 
Und dieser Umstand ist es eben, welcher von den meisten 
Verfechtern eines unbedingten Eutäusscrns aller Staatsberg· 
baue verkannt oder unterschätzt wird, weil sie sich von 
dem rein financiellen Gesichtspunkte 'nicht lossagen kön
nen, welcher die Frage des Staatsbergbaues lediglich aus 
der Ziffer des Ertrages beurtheilcn will. Denken wir uns 
den Staat aller Eisenwerke bar und ledig, eo wird er in ge
wöhnlichen Zeitläufe11 vielleicht seinen Kricg-sbedarf decken 
können, aber er wird in dringenden und ausserordcntlichen 
Päl!Pn gänzlich von der Privatindustrie abhängig, und 
da derlei Nothfälle, Kriegzeiten und Kriegsgefahren meist 
auch vo11 industriellen Krisen begleitet sind, vielleicht 
\'On dies· r ganz im Stiche gelassen. Er wird um jeden 
Preis seine11 llcdarf herbeischaffen miissen, er wird 
Opfer für die Erhaltung seiner Bezugswcrkstä.ttcu bringen 
müssen, die leicht höher und in Nothfällen jedenfalls 
empfindlicher sich herausstellen werden, als die Differenz 
des Gewinnes sclbstbctriebencr Eisenwerke gegen den, 
welche11 sie - vielleicht - in Privathänden haben könn
ten. Wenn man aber um der 8e!Lstcrhaltung des Staates 
wille11 de11 Heeresaufwand selbst in Friclienszciten 11icht 
ganz erspare11 kann (si vis JHll'c111 para bcl!w11), so wird es 
um so unbedenklicher zugcg1~ben werden können, dasii 
z. B. der Betrieb von EisenwNken und zwar in mehreren 
Thcilcn des 8til.ates zuläs~ig sei, auch wenn der Gewinn 
nur ein mittclmiissiger wiire. 

Eine solche 11 i n du s tri e 11 e Kricgshercitschaft<L bringt 
doch auch nützliche Producte hervor, und man kann sie 
volkswirthschafdich zur Vornahme rnlcher fortschrittför
dernder Versuche neuer Betriebsmethoden verwenden, wozu 
„in der Privatindustrie der Geist der Initiative fehlt,« und 
ein Bahnbrechen durch die Hcgierung von Wichtigkeit wäre. 

Die Thatsachcn widersprechen diesen Argumenten kei
neswegs. Die Gcsarnmteise11werke des Staates geben wirk
lich einen Ertrag, nützliche Versuche und Einführungen 
sind auch wirklich auf Staatswerken durchgeführt worden, 
in Kriegszeiten haben sie wirklich die Wehrhaftigkcit des 
Staates wesentlich erhalten, und könnte man alle diese Vor
theile genau auf Geldziffern ausrechnen, so würde sieh eine 
keineswegs so anfechtbare Bilanz ergeben, als die des le
diglich privatwirthschaftlichen Hechnungsabschlusses ein
zelner Jahre. 

Es ist übrigens nicht zu leugnen, dass auch diese Er
tragsverhältnisse bei einem energischeren und 111rlustridl
freieren Iletriebe, welcher aber auch der ~taatsrcgie m ö g· 
l ich w ärc, noch günstiger ausfallen könnten; aber gerade 
einer solchen nur bei stetigen Vel"besserungcn, Capitalsan
lagen und gesicherten Zukunftscom binationen möglichen 
Verwaltungsenergie steht seit Deccnnien das fortwährende 
Drängen nach Verkauf der Staatswerke hindernd im Wege . 
Denu wie soll die Staatsverwaltung technische Fortschritte 
in dem erforderlichen Umfange mit Energie und Beruhigung 
durchführen, so lange kein Princip für die Dauer ihres lle
standes gefunden ist, und das Damoklesschwert des 
Verkaufes über den Werken und ihren Leitern 
s c h webt! Olme Lust und Liebe zur S11che gedeiht kein 
Streben, u~d wo man täglich fürchten muss, die Erfolge des 
Strebens durch einen voreiligen Beschluss einzubüssen, ist 
keine Lust und Liebe im Stande sich zu erhalten. - Dass 
trotz dem suspendirten Todesurtheile der Staatswerke den-

' noch so vieles geschah, ist bcmerkenswcrth, und wer die 



Werke von Maria-Zell, Neuberg, Rhonitz u. a. m. vor zehn 
und zwanzig Jahren gekannt hat und. sie heute besucht, 
wird den Fortschritt, so wie den volkswirthschaftlichen 
Einfluss desselben in weiteren Kreisen nicht verkennen 
dürfen. 

Wir gelangen somit zu folgenden Resultaten : 
1. Es ist eine besimmte Anzahl gut instruirter und in 

verschiedenen Ländern gelegener Staatseisenwerke zum ße. 
hufe der höheren Zwecke des Staates zu er h a 1 t e n und 
auf technischer Höhe fortzuentwickeln. 
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2. Diese Beibehaltung sei aber principiell und 
für die Dauer auszusprechen, um jedes Srhwanken im 
Betriebe zu vermeiden; denn auch die energische That des 
teclmisch-administrativen Fortschritts kann, von des Ge-· 
dankens (der Auflösung) Blässe angekriink"lt, dahinsiechen. 

3. Das Staatseisenwesen aber und der gesummte Mon
tanbesitz des Staates, soweit er nach Ausscheidung des 
wirklich hoffnungslosen Thcilcs des Gangbergbaues und 
des nicht absolut zu bestimmten Zwecken nothwcndigen 
Kohlenbergbaues, als zu rechtfertigendes Object einer nicht 
bloss financiellcu , sondern nuch volkswirthschaftlichen 
Staatsgebar11ng sich herausstellt, soll durch eine energi
sche Reform umgestaltet und in die Lage gesetzt werden, 
den technischen und industriellen Forderungen der Gegen
wart folgen und begabten Leitern die Bürgschaft verdien
ter Erfolge ihres Strebens gewähren zu können. Eine feste 
und zw•~ckmässigc Organisation, diP. Wahl energischer und 
wissenschaftlich-tüchtiger Männer und die Bedingungen zur 
Erhaltung und Fortbildung eines ihrer würdigen Nachwuch
ses wcrtlen auch clcm Stantsbergbane jene Achtung wieder
gewinnen, welche er dermalen, nicht gänzlich durch eigene 
Schuld, cingchüsst hat. Um nochmals an den wiederholt 
angezogenen Ausspruch aus <lcr Rcicbsrathssitzung vom 
1 O. Juni 1862 zu erinnern, sei es gestattet, denselben con
scquent diihin zu variircn: Man braucht eine mangel
hafte 'Virthschaft nicht zu verschleudern, wenn 
man sich die l\lühc nicht verdricsscn llisst, sie 
erst wirklich kennen zu lc1·nen und energisch 
zu reformircn. 

Aus der Praxis der zu Reichenau eingeführten 
Gussstahlmanipulation. 

Voa Emilian Resch, k. k. Werkscontrolor daselbst. 

Ucbcr l'orzllgliche Gnssstahlqnalltiit. 
P r o b c n d e s h a r t e n G u s s s t a h 1 s, 

1. Ein gut abgeschmiedetcs Stück von ''/.1 Zoll in Qua.
drat schweisswarm gemacht und im W asscr abgelöscht, muss 
den Sinter gauz abwerfen, mit reiner, lichter Oberfläche er
scheinen, und darf einige Zeit liegen gelassen, weder Sprünge 
erhalten, noch zerfallen. 

Letztere Erscheinung gehört nicht zu den Seltenhei
ten. Ein in seiner Masse durchaus homogener Stahl dehnt 
sich ebenso gleichmässig aus, als er sich zusammenzieht; 
bei Ungleichheit seiner Masse ist die natürliche Bedingung 
zum Verspannen und Bersten oft gegeben. 

II.. Man nehme ein Stück, erhitze es safrangelb und 
häm~e~e es so lange, bis es nur dunkel glüht; so darf es 
dabei lllcht auseinandergehen, keine Kantenrisse zeigen und 
augenscheinlich ganz bleiben, 

Hämmert sich der Gussstahl noch in der Gelbhitze, 
stört sieh aber beim Sinken dieser Temperatur (immer wäh
rend des Hämmerns gemeint) bis zur rosenrothen Hitze, so 
ist er rothbriichig. Zeigen sich die Kantenrisse bei weiterer 
Herabstimmung der Hitze - bra.unroth -, so ist er spröde 
- kaltbrüchig -. . 

Ill. Durch ein starkes Hämmern wird auch eine ge
ringere Qualität von Gussstahl dichter, erhält ein feineres 
Korn, und braucht dann auch eine geringere Hitze zum 
Härten. 

Also ein nicht stark gehämmertes, am sichersten ein 
gewalzt.es, etwas flaches Gussstahlstück - Meisselstahl -
soll im Feuer zu einem schneidigen, spitzwinkeligen Meis
sel geschärft, braunrotb erhitzt und gehärtet, an der Schneide 
nur so viel Hiirte besitzen, dass derselbe noch Schmiedeisen 
angreift., und mit einem Hammer die Schneitle sich noch 
etwas einschlagen lässt, ohne auszuspringen. 

Beim Abhärten in der Kirschrothhitze aber soll der
selbe Meissel hartes Gusseisen bearbeiten, ohne leicht 
auszuspringen. 

Zum 'Reguliren beider angeführten Härte-Grade - in 
der braunrot.hen und kirschrothen Hitze - soll nur <las 
Anlassen in hellgelb - strohgelb - dienen. 

Die bekannten Anlauffarben in steigenden Tempera-
turs-Graden sind: 

1. Hell-, stroh- oder hafergelb. 
2. Dunkelgelb, braun. 
3. Purpurroth. 
4. Hellblau. 
5. Duukelblau. 
Das technisch richtige Härten des Gussstahls darf zur 

Regulirung - Herabstimmung - der etwa zu starken Ab
löschh!irte, also zur Erreit'hung des zweckmiissigen Härte
grades und der rlamit verbundenen Festigkeit, beim harten 
Gussstahl nur die erste oder zweito Anlauffarbe anwenden. 
Je höher hinauf - gegen Dunkelblau - das Anlaufenge
schehen muss, desto fehlerhafter und desto schädlicher war 
das Härten, desto unverlässlicher der Artikel. 

Heim weichen Gussstahl, dessen Anforderungen ganz 
anderer Natur sind, sind höhere Anlassfarben gestattet. 

IV. Man schmiede aus dem zu prüfenden Gussstahl
stücke ein Dreheisen, an einem Ende ganz rechtwinkelig 
dnrch anhaltendes Nasshämmcrn abgerichtet; wobei m·an 
diese Bearbeitung bis zum Verschwinden des Glühcns fort
setzt, und sodainn den Drehstahl ablöscht. Schleift man dann 
die Endkanten, erhitzt hier den Stahl hellroth und hfirtet 
ihn, so muss er eine Hartwalze angreifen ohne auszusprin
gen, oder die Kanten bald abzustumpfen. 

Das zweite Ende desselben Stahls richte man schnei
dig, aber ohne Nass- und Dichtschmieden her, lösche· es 
kirachroth ab, und schleife es. Diese Drchschneide darf am 
grauen Guss- oder gewöhnlichen Stabeisen, wie am nnge
härtetcn Stahl weder abspringen, noch sich leicht abnützen. 

V. Die gebrauchte Schärfe eines Drehstuhls, Hobel
eisens, Stemmmeissels, Stanz- und Nutstahls etc. etc. darf 
keine ungleiche Abnützung nachweisen. 

Prob e n d e s w e i c h e n G u s s s t a h Is. 

VI. In safrangelber Hitze abgcschmiedet, umgebogen 
uud zusammengeschlagen muss dns Gussstahl-Probestück 
ganz bleiben - darf sich nicht trennen und soll keine Kan
tenrisse erhalten -. 



VII. Eine im Querschnitte keilförmige Lamelle -
messerartige - von 30 Zoll Länge , kirschroth mit dem 
dickeren Rücken zuerst in's kalte Wasser horizontal, dann 
gleich darauf vertical ganz eingetaucht, darin mit dem 
dickeren Rücken voraus spiralförmig herumgeführt; darf 
nach dem Erkalten nicht stark verzogen sein, und ist sie 
etwas verzogen, so muss sie sich mit Behutsamkeit leicht 
richten lassen, ohne abzuspringen. Nach dem Anlassen muss 
sie vollständig gerichtet werden können. 

VIII. Je breiter der Gussstahl sich im Verhältnisse 
zu seiner Dicke walzen lässt, desto dehnbarer ist er. 
Schwache Lamellen müssen sich in einen vollständigen 
Halbkreis biegen lassen und wieder in ihre vorige gerade 
Richtung zurückspringen. Je kürzP-r der Krümmungs
Halbmesser d11bei ist, und zwar im Verhältnisse zur La
melle-Stärke, desto elastischer der Gussstahl. 

Ge m e i 11 s am e Proben des harten und w e i c h e u 
G u s s s t a h 1 s. 

IX. Man erhitze ein Stück safrangelb; lasse es lang
sam erkalten; haue es mit einem 8chrötter ein, und schlage 
mit <>inem schweren Schlägel rnsch ein Stück ab. Der Bruch 
darf keine Tcxturverschiedenheit zeigen. 

Das vorhergehende Ablassen ist nothwendig, weil 
durch vieles Hämmern das Korn von jedem Gussstahl fein 
und selbst vom schlechten, ungleichen, gleid1 erscheint. 

X. Man schmiede ein prismatisches und ein flaches 
Stück herunter, erhitze jedes hellroth und härte beide rasch; 
worauf die Oberflliche frei von Rissen sein muss. 

Der beste harte Gussstahl muss seine erforderliche 
Härte dann erhalten, wenn man ihn bloss rosenroth - hell
roth - abzulösclu:n braucht; während der weiche seine 

• grösste Härte kirschroth erreicht. Von der hellrothen Hitze 
aufwärts - safrangelb bis schweisswarm - liegt der zum 
Iförten erforderliche Hitzgrad für harten, ordinären, unver
liisslichen Gussstahl. Von der kirschrothcn abwärts -
durch braun- und dunkelroth - liegt der Hitzgr11d zum 
Härten des besten weichen Gussstahls, von welchem keine 
besondere lfärte, nber desto mehr Zähigkeit und I<.:lasticitiit 
erwartet wird. 

XI, Eine gewalzte Gussstahlstange hellroth ~~chlirtet, 

abgetrocknet, an einem Ende kalt mit einem Schrötter ein
gehauen und rasch abgebrochen, muss im Bruche ein graues, 
glcichf!s, feinkörniges Gefüge zeigen. L!isst man dieselbe 
Stange purpurroth a11laufo11 und langsam erkalten, so d1irf 
sie im Bruche - sowie im ursprünglichen ungehärteten Zu
stuu<lc - kein lichtes und sehniges, sondern ein foiublätt
riges Gefüge hnben. 

Xll. Könnte man den besten Gussstahl immer nur von 
gleichen, erfahrenen und geühtl'n Händen behandeln las
sen, so könnte man genau in Zahlen ausdrückc11, wie lr111ge 
derselbe in der technischen V crweudung d1rncrn, wie viel
mal er im Feuer behandelt, gehärtet und angelassen wer
den k1mn, um seine oben detailirte Stahlnatur zu behalten. 

Unter verschiedenen Sorten dauert der beste am Ui.ng
sten, ehe er in ein schlechtes StabeiHen übergeht. 

Xlll. 'V cnn man ein blank polirt.cs Stück in VPrdiinnt.e 
Salzsäuro taucht, un<l dann die Oberfllichc reiniget, so muss 
die blossgelcgte Textur durchaus gleich sein. Sonst werden 
die härteren Stellen früher dunkel, als die weichen. 

Hil'mit versuchte ich die übliche Dcfiuitiou: 
„Der beste Gussstahl muss u1it der, dem 
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nZwecke entsprechenden, ursprünglichen 
nHärte, und dem Sichhärtenla.ssen, auch die ge-
11hörige Festigkeit, Zähigkeit und Elasticität 
"verbinden;" 
in die Handtechnik zu übersetzen. 

So ba.rok es erscheint, so kann ich aus Erfahrung allen 
Gussstahl-Erzeugungsmethoden, welche das alleinige Raf
finiren nur des besten Cementstahls ausschliessen, die ganze 
obgedachte strenge Prüfung ihres Productes, als unerläss
lich hinstellen. 

Die Proben Nr. I, V, VII, IX, X und XIII bezwecken 
einen vorliegenden Gussstahl auf seine erste und wichtigste 
Eigenschaft: 

Die Gleichartigkeit 

verlässlich zu untersuchen. 

Wie können Metallmassen, die wie Wasser flüssig, 
und dabei noch umgerührt werden können, ungleichartig 
sein·~ Fiir diese Möglichkeit will ich nur einige metallur
gischen Reflexionen anführen. 

Metal\legirungen, obgleich sie oft die innigste Men
gung und Gleichartigkeit dem Auge bieten, sind nicht im
mer chemisch gleichartig. 

Manche derselben, noch so gut geschmolzen, durch
gerührt und langsam erkalten gelassen, lassen theils Aus
scheidungen nach dem specifischeu Gewichte, theils her
auskrystnllisirende , feste und bestimmte Verbindungen 
wahrnnhmen, welche, we'nn sie nochmals geschmolzen und 
auch langsam abgekühlt werden, sich dennoch nicht mehr 
zerlep;en, - Karst. Arcb. 1. B. XIII. 211 ; Rammelsberg. 
1850. 19; llerg- und hüttenmänn. Zeitung 1853, S. 907. -

Erhitzt man das Spiegeleisen - !<' c 1 C = 94·88 
Fe + 5· 12 C - über den Schmelzpunkt und liisst es lang
sam erkalten, so verändert sich dasselbe, gleich den höhe
ren Schwefelungsstufen des Eisens. Bei Ausscheidung eines 
Theiles des Kohlenstoffes als sichtbaren Graphit entsteht 
eine niederere Kohlenstoffverbindung Fe~ C., graues Roh
eisen. Lässt man es aber rasch abkühlen, so entsteht das 
weissc, Iuckige, blumige Roheisen, welches Ramme 1 s
b er g für eine chemische Lösung von l•' c ~ C in Spiegel
eisen hält. - Karst. Eisenhiitt. I. §. 16ü, ;{28. -

Bei einer gewissen, noch nicht ermittelten Tempera
tur des Hochofens bildet sich das mit Kohlenstoff gesättigLc 
Spiegeleis<!n Fe~ C. Steigt aber <lic:rn Temperatur höher, 
so scheidet sich Graphit, bei Bildung deö grauen Roheisens 
aus. ht diese Temperaturs-Stcigerung irgendwo unterbro
chen worden, so entsteht je nach der Temperatur P e~ 
C -/-- I<'e s C, wei~ses nicht mit Kohlenstoff geslittigtcs odet· 
ein haloirtes Roh„isen. - Kar;;ten. -

Die Proben Nr. II, VI, IV und XI untersuchen den 
Gussstahl auf seine 

Festigkeit u11d Zähigkeit. 

Bei der GussHtahlmanipulatiou geht kein anderer che
misehr,r Process vor sich, als nur der einzig möglich denk
bare, aber an fixe lleding11ugen gebundene, nämlich eine 
solche Kohlenstoff-V1!rtheilung und Lagerung der Eiscn
carborets-Atome und Moleküle gPgeneinauder, wie sie einer 
festen, homogenen, der vorzüglichen Stahlnatur entspre
chenden Verbindung Hechnung tragen. Sämmtliche Unar
ten der Rohmaterialien gehen in den Gussstahl üb~r. 

Kein ausgesprochen grauer, sondern ein bläulich 



weissschimmernder Bruch - Farbe des Stabeisens - wird 
den angegebenen Proben nicht genügen. 

Grobe. etwa gar schuppige Körner verrathen einen 
mürben Stahl. 

Kurze grobe Sehnen mit eckigen Körnern, statt einem 
feinblättrigen Gefüge, zeigt ein Gussstahl ohne Festigkeit 
und Zähigkeit. 

Die Probe IV untersucht speciell den harten Guss
stahl auf seine 

Ursprüngliche Naturhärte und seine Härte
fähigkeit verbunden mit der erforderlichen 

z ii h i g k c i t. 

Nach Karsten - Eisenh. I, 166, 328 - ist der mit 
der ganzen Masse des Spiegeleisens chemisch gebundene 
Kohlenstoff 5·3°/0 im Durchschnitte. In dem durch seine 
Zersetzung- gebildeten grauen Roheisen beträgt er 3·5°/0 , 

wovon 0'8 °/0 nur chemisch gebunden sind. Zwischen 
Spi<'gel- und grauem Roheisen liegen die Sorten des weis
sen mit durchschnittlich 4·7°/0 ganzem, und 3·7°/0 hie
von. au chemich gebundenem Kohlenstoffgehalt. Zwischen 
grauen und weissen sind andere Carborete von Eisen, be
züglich ihres chemisch gebundenen Kohlenstofü, gelegen. 
ßei 1 ·7':.J°!o Kohlenstoff bildet das Eisencarborct den har
ten unschwcissbaren Gussstahl; bei l ·ü8% den harten 
schweissbaren. Vom grauen Roheisen abwärts stehen be
züglich des chemisch gebundenen Kohlenstoffs: bei 0'65% 
der weiche, nicht dci• grösstcn Härte fähige Gussstahl, wel· 
chcr aber besonders elastisch ist - bei blauem Anlauf - ; 
bei 0·4 % durchschnittlichen chemisch gebundenen Kohlen
stoff das Stabeisen. 

Vom Kohlenstoffe des Stahls hängt zuerst seine natür
lich(', in's U111sd1melzen zn Gussstahl - das l{:iffi11ire11 -
mitgebrachte Härte ab, welche wieder mit der richtigen Här
tung. im innigen Zus111nmcnhange steht. 

Es gehört ein praktisches Auge zum Treffen der er
forderlichen Härtehitze. Roscnroth - llellroth - uud 
Kirschroth geben sehr enge Gränzcn. 

ßeim Iliirten muss man genau beobachten: 
1. Dass mau nur lauter kleine und d nrchaus glciehc 

Kohlcu iu's Feuer bringe, damit kein hohles Feuer die Ein
wirkung des Windes auf das Stahlstück zuhi.ssc. 

2. Ehe man das 8tück der Hiirtehitze auHsetzt, müssen 
alle Kohl:·11 iu voller Gluth sich befinden, um dasselbe rasch 
Ulid glt·i..Jil'tirmig zu erhitzen. 

:3. ßci grossen und laugen Gussstahlstiil!kcn muss man 
sehrgleicluniissig und vorsichtig im Feuer liin •md herfahren. 

4. Bei ungleich starken 8tückcn crwürme man die 
dickeren '!'heile zuerst. 

(i, Die vorgeschriebene Härtehitze mit ihrer Charak
terfarbe muss der GussAtahl noch im Feuer, bei eiucr hal
ben Dunkelheit des Orte~, zl'igen. 

G. Das Härtewasser darf nicht unter dem Nullpunkte 
der Temperatur sein. 

7. Die l\Jc11ge des Härtewassers muss immer im Vcr
hliltnissc clcr Stahlmcugc stehen, damit es nicht warm wird, 
und sich durch eigenen Druck f!Ut an das zu härtende Stück 
anlegt. Kieine, ungenügende \Vassermcngcn werden durch 
den sich bildcudcn Dampf leicht zurückgeworfen. 

8. M:in werfe das lliirtestiick nicht auf den Boden des 
Gefilsscs, weil an dPr Berührung des Bodens keine voll
ständige Hiirtung stattfindet. 
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Beim Anlassen versäume man Nachstehendes nicht: 
1. Zur richtigen B eurtheilung der dem Zwecke und 

der Stahlgattung entsprechenden Anlauffarbe muss die 
Waare blank polirt sein. 

2. In einem mit gleichmässigen Kohlen genährten, rei
nen Feuer muss mau das Stück gleichförmig erhitzen, und die 
Anlauffarbe muss noch im Feuer selbst beobachtet werden. 

Aus dem von mir bisher über vorzügliche Gussstahl· 
Qualität hier Zusammengestellten dürfte sich ergeben, dass 
die Beurtheilung eines Gussstahls eine heiklichere Sache 
sei, als man gewöhnlich glaubt. 

Der Gussstahl-Manipulant kann es nicht verhindern, 
das~ sein Product nicht oft auch in unrechte Hände geräth. 

Der beste Gussstahl wird durch schlechte Behandlung 
verdorben. Zum Abschmieden oder sonstigem Ausrecken 
darf nur hellrothe - rosenrothe - Hitze angewendet wer
den. Arbeiter, welche nur an die Behandlung des Stabeisens 
gewöhnt sind, geben dem Gussstahl, wenn auch schwache, 
doch schon nachtheiligc Weissglühhitze, wobei der Guss
stahl unter Funkensprühen schon zu verb1·enncn beginnt, 
mürbe uud schlecht wird. 

Man darf den Guss stabi nur so lange unter Hämmern 
oder zwischen \Valzen bearbeiten, bis seine Temperatur 
vom anfänglichen Hcllro th bis höchstens ßraunroth sinkt. 
Bearbeitet man ihn noch kälter, schmiedet man ihn z. ß. 
hart und dicht, sogar mit Anwendung von Wasscranfeuch
tung, bis man gar kein Glühen mehr bemerkt; so suche man 
in so einem Gussstahl keine Festigkeit und Zähigkeit. 

Die Bearbeitung des Gussstahls erheischt eine lang
same, behutsame, geduldige Methode, deren Massstab vom 
Stabeisen zu entlehnen ein llauptfchlcr ist. 

Jede Gussstahlgattung hat einen gewissen Hitzgr111:l, 
eine bestimmte uuubiinclerliche Plasticitiit und Dehnbarkeit, 
die eigentlich erst zu studircu sind. Um die hellrothc Hitze 
herum liegen jedoch alle diese Eigenschaften. 

Aus sechsjährigen besonderen Vormerknngen kann 
ich hier eine 

Gussstahl-Scala 

zusammenstellen, welche in ihrer hernutersteigenden Rei
henfolge: 

1. die vom Absatze selbst dem an der hiesigen Hütte 
crzcu~ten Gussstahle beii:;elcgtcn Qualit!its-Nummern; 

'.::!. die Verhiiltuiss-Zahlcn des erzielten Preises; 
3. das Vcrhiiltuiss der Nachfrage, annähernd be

zeiclmf't. 
Tit·gcl-Eiuwage: 
I. 35 Pfd. harten oder WC'ichen, besonders gleicharti

gen Cemcntstahls. 
II. ;{5 Pfd. des besten, ausgesuchten, harten Puddlings

stahls. 
HI. :l 3-30 Pfd. vorzügliehen Cr,mcntstahl mit 2 -5 

Pfd. 8tahabfiilhm. 
IV. 35 l'fd. des br.strn, sorgfältig ausgesuchten, mög

lichst gl"ichartigen Schmelzstahls. 
V. 35 1 'fd. gc,;ühulichcn 8ehmelz- oder Pnddlingsstu.hl. 

\ 

30-2;-> l'fd. gewöhnlich verwendeten Schmelz-
VI. oder Puddlingsstahl mit 5-10 Pfd. 8tn.hlabfö.llc. 

35 Pfd. Hammereisen. 
VII. 35 Pfd. Bcschickungs-Combinationeu von Roh· 

eisen, Stabeisen u ud verschiedenen 8tahlabfällcn. 
Reichenau, im Jänner 1864. 



Der Grubenbrand zu Hrastnig in Unter
steiermark. 
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Wir erhielten nm 6. Februar, ein paar Stunden nach Ab
schlusM unserer letzten Nummer nachstehendi> ämtliche ~lit
theilung, welche wir, weil sie z'u spüt in unsere !Hinde kam, 
erst heute mittheilen können. Da wir jedoch die in den 'l'ages
bliittern enthaltene Nachricht von einer giinzlichen Zerstörung 
des Hrnstniger Werkes durch einen Grubenbrand, schon ans 
der Fassung als eine nicht ganz unverdächtige Laien-Notiz er
kannten, hahen wir davon keinen Gclnauch gemacht. Die hier 
folgende Be r i eh ti gn ng konnte daher fiir unser B l u tt minder 
dringend ersc!Jeineu. Viele unfaehmünnische und unz1,verläs
sige Notizen über Unfälle u. s. w. könnten tlrnil weise ver
mieden werden, wenn berufc11e Fachgenossen sich möglichst 
rasch der kleinen Mühe einer l\Iittheilung unternichen wollten. 
Wo die Berufenen schweigen - gewinnen dann freilich „Ge· 
rüchteu und unrichtige Notizen minder llernfeuer den Vorsprung! 

Mau schreibt uns: 
nVor Kurzem war in mehreren Zeitungen die Nach

richt verbreitet worden, dass das Braunkohlcnber~wcrk 

bei Hrastni;; in Steiermark durch einen Grubenbrand, den 
man nicht gewältigen könne, derart Ycrhccrt werde, dass 
zu besorgen sei, dasselbe werde für die Industrie grosscn
thcils oder gänzlich verloren gehen. Die sofort veranlassten 
Erhebungen liefern jedoch die Beruhigung, dass die cr
w!ihnl cn Besorgnisse nicht gegründet seien. 

Darnach ist der Anfangs Jänner d. J. wahrgenom
mene Grubenbrand nicht im Kohlenflötze selbst, sondern 
im Versatzc eines im höheren Horizonte ber~its abgebauten 
Kohlenfeldes entstanden. 

Der Ursprung desselben ist in· der Unvorsichtigkeit 
der mit dem Versetzen dieser Strecken beschäftigt gewe
senen Arbeiter zu suchen, welche in dem Versatzc Par
thicn von Kleinkohlen und selbst ganze Zimmcrungsstämpcl 
zuriickliessen; erstere gericthen mit der Zeit in chemische 
Zersetzung und Sclbstcntziindung, und da der zum V cr
satzc vcrwe:1dcte feste Hangendmcrgel bitumiuös ist, so 
griff das Feuer schnell um sich. 

Derartige loeale Feuerausbrüche sind bei diesem 
Bcrgbauc bci:eits mehrmals vorgekommen und wieder ge
dämpft worden, und es lässt sich mit Zuversicht annehmen, 
dass man auch dieses Brandes binnen Kurzem Herr 
werden wird. 

Allein im Falle dieser Grubenbrand auch nicht sobald 
gelöscht werden sollte, könnte gleichwohl von einer gänz
lichen Einstellung dc1· Thätigkcit dieses Kohlenbergbaues 
aus dem Grunde keine Hede sciu, weil hiedurch bloss der 
bereits grösstenthcils abgebaute und versetzte oherc Hori
zont des östlichen Grubentheilcs unbefahrbar würde, da
gegen der ganze westliche Thcil hinreichenden Stoff für 
eine Junge Reihe von J11hren zu liefern im Stande ist. 

Wien, um 3- Februar 1864." 
Zum bessern Verstiindnias erlauben wir uns hier noch 

eine Beschreibung rleR Kohlenwerkes Hrastnig beizufügen, 
welche in dem Werke nDio steiermiirkischen llergbnue als 
Grundlage des provinziellen Wohlstandesu otc. von Professor 
Albert Mi 11 er Ritter v. Huucnfels (Wien 185\J) enthalten ist 
(S. 7!1). Eine uusfiihrlichere Beschreibung mit Grubenprofilen 
finclet sich im II. Bde, des Jahrbuch der geol. H.cichs11nstalt, 
3. Heft, S. 11, und X. lld., 2. Heft, 8. 181) 

A. v. Mi 11 c r beschreibt in nachstehender Weise den 
Kohlenbau zu Hrastnig. 

Dieser Bau ist mit bedeutendem Kostenaufwande 
nach einem grossartigen Massst11.bo in Angriff genommen 
worden, und besitzt alle llediugungcn einer reichen Ent-

faltung, Die Zeit seiner Entstehung soll in das Jahr 1822 *) 
fallen, wo Thaddäus He f e 1 e und Andreas S c h ö n b u c h er 
auf denselben Muthungen einlegten. Im darauffolgenden 
Jahre soll Johann Hag o s c h ebenfalls Muthungen in der 
Nachbarschaft genommen, Wld im Jahre 1829 Fr. Lusner 
in Laibach diese Funde gekauft haben. Diesem wurden 
hierauf 5 Massen nach Patent vom Jahre 1819 verliehen, 
wozu derselbe bis zum Jahre 1842 noch 4 weitere Massen 
erwarb, und sodann seinen Grubenbesitz im Jahre 1845 
an Se. Excellcnz den (11achherigen) Herrn Finanzminister Frei
herrn v. Bruck verkaufte; dieser gründete sofort eine 
ßergbau-Actirn-Gescllschaft. 

Von den früheren () ~:Hollen, womit die Vorgänger das 
Flötz bis auf ():i Klafter flache Teufe aufgeschlossen hatten, 
waren damals nur mehr :J befahrbar, und zeigten sich 
auf Längen vo11 45-80 Klaftc1· vorgctriebe11. 

Der damalige tiefstgclegene Maria-Unterbaustollen 
war in Polgc eine~ Grnbcubrandcs verlassen worden; die 
Kohle wurde bi.i zu jenem Zeitpunkte theils an die Lai
bacher Zuckerraffinerie verkauft, theils an die Douau
dampfschifffahrts-Gesellschaft nach Sissck verschifft; der 
letztere Absatz war jedoch von dem Gange des Getreide
handels abhängig; für <lie Abfu:H' von der Grube l,is zur 
Savc existirtc iibcrdiess nur ein sehr schlechter Fahrweg 
und die Jahres-Erzeugung hatte bloss die geringe Ziffer 
von circa 15.000 Ctr. erreicht. 

Es wurden daher nach Erwerbung dieses Baues von 
der Tricstcr llergbau-Gcsellschaft für die Scsshaftmachung 
der Arbeiter 3 llancrngiite1· von mehr als 200 Jochen 
Fläche angekauft, worauf bereits 45 Ansiedelungen be
stehen, im wcdtercn die noth wendig1m Manipulations- un<l 
'VohugcbiiudQ aufgeführt, ferner durch Occupation des 
noch vorliegenden bcrgfri:ien Terrains die gekauften 9 
Feldmassen auf deren 23 vermehrt, endlich eine nach Art 
der grosscn Bahnen ausgeführte Fliigclbalm von der Grube 
bis ~ur Südbahn, nebst einem seither übertlüssig gewor
denen Tagbrcmsberge erbaut und mit dem solidesten In
ventar ausgerüstet. 

In der Grube dagegen wurden die verbrochencnßaue 
gewältiget, die Förderstrecken mit Eisen bahnen versehen, 
der Maria-Untcrbaustolleri mit einem neuen Hauptstollen 
unterfahren, und statt der früheren planlosen Koh lengewin. 
nung ein rcgelmässigcr, von oben nach unten vorschrei
tender Etagenbau eingeleitet. 

Diese Neueinrichtungen nahmen selbstverständlich 
grosse Gcldopfo1· in Anspruch, zumal als sie das W crk 
weniger Jahre waren .. Die neuen Transport-Einrichtungen 
allein hatten bei 200.000 fl. C. M. gekostet. 

Von Hrastnig bis gcg~n Tüffcr zeigt die Kohle, wel
che in Oistro noch ein nördliches Vcrfüichen einhält, bei 
steiler Stellung der Schichten ein Fallen in Sild, und nir
gends hat ih. der bezeichneten Längen-Ausdehnung der 
südliche Muldcnfliigcl, wctchcr bei weit geringerer Mäch
tigkeit fast nur Korallenkalk mit Mergelschiefcr aufweist, 
ein bauwiirdiges Flötz finden lassen. In Hrastnig insbe
sondere ist dieser Muldenfliigcl nur schwach angedeutet; 

*) Nach brieflichen Mittheilnngen; da jecloch die Berg
bau-Erwerbungen des Hefe 1 e bei Buchberg und Gouzze 
ur kund 1 ich ins Jahr 1b07 fallen, so dürfte auch die Ent
stehung des Hrastinger llaues aus dem Anfang dieses Jahr
hundertes dutireu. 



am Nordflügel aber ist die Schiehtenfolge vom Liegenden 
zum Hangenden folgende: 

Auf den Schiefern des Grundgebirges liegt eine ziem
lich mächtige Schichte von Thon mit Kohlentriimmern; 
auf derselben lagert mit einem Verfliichen von 45 bis 80° 
in Süd das durchschnittlich 8 Klafter mächtige Kohlenflötz, 
und im Hangenden rlesselben zunächst Mergelschiefer, 
denen Kalkmergel (theilweise als hydraulischer Kalk 
brauchbar), endlich fcstcrTertiärkidk von geblicher Farbe 
folgen. Die bisher erwähnten Schichten besitzen .Mächtig
keiten von t 5-20 Klaftern. Noch weiter im Hangenden 
und mächtiger entwickelt finden sich zuerst Kornllcakalk 
mit Mergeln und diese werden wiedrn· von l\Iergelschicfer 
und Sandstein bcderkt. Der Porphir, welchem mau die 
starke Hebung der Tertiilrschichten zuzuschreiben pflegt, 
tritt erst weiter östlich zu Tage. 

Seit Uebernahme des Baues von Seite der Bcrgbau
Gesellschai'r. wurde n:ich Auffahruug des Hauptstollens 
und Aufgewältigung des alten Baues im Laufe des letzten 
Deeenniums das Flöt.z in weiterer Teufe durch dcu Vor
wärtsstollen gelöst, so dass dasselbe nunmehr durch die 
bisher geführten Bane nach dem Verflilchen über 21)0 
Klafter und nach dem Streichen von lleginn der Kohle im 
Westen durch die Haupteinbauc bei 700 Klafter ausge
richtet ist. Uebcrdicss wnnl durch die schon olicnerwiihutcn 
neu erworbenen Massen das Flölz in seiner östlichen 
Strcichcusfortsctt.Ung auf ciuc L!i.ngc von 11abc 1/ 2 Meile 
occnpirt, und 18 Klaft"r seiger unter clcm Vorwiirttistollen 
ein Revicrstollcn angeschlagen, welcher ci;·ea 400 Klafter 
vom Hangenden aus das l<'lötz erreichen wird und der
malen durch beiläufig J 00 Klafter vorgebracht ist. 

Die Abbaue reichen ziemlich weif9om A.usgchcnden 
herab und man schätzt die thcils ab~mltP, theils d·~m 
Feuer überlassene FlötzmD.sse auf nahe 411.00il Kubikklaf
ter. Vor Kurzem noch war der Abbau nls Etugenbau von 
oben gegen tmtcn eingerichtet, Es wurden 'uiimlich nahe 
am Hangenden und 10' untereinander die 8treichendcn 
Förderstrecken der einzelnen Etagen aufgefahren, sodann 
die Kohle durch Querstrecken in Pfeiler grth<·ilt und diese 
durch streichende Strassen vom Lic.l!em!en gegen das 
Hangende abgebaut; es blieb in jeder StrasH" vorerst ein 
3-4schuhigcs l<'irstenmittel gegen den oberen alten Mann 
stehen, welches erst zuletzt mit der Zimmcrun; geraubt 
wurde. Dabei gingen selbstverständlich die oberen Etagen 
im Abbau den unteren immer entsprechend vornus. 

Weil man aber diese Abbaumethode als feuergefähr
lich, und die durch sie bedingten Vorbereitungsstrecken 
ihrer Ausdehnung nach in einem ökonomisch ungiinstigcn 
Verhältnisse zu jenen der Verhaustrassen stehend erach
tete, ging man in letzterer Zeit zu dem Querbau iiber, 
welcher insoferne hier ausführbar ist, als feste platten
förmige Versatzberge aus Bergmühlen zu Gebote stehen. 
Die Polge wird den Werth dieses Abbaues lehren, der 
unseres Erachtens, um rasch vorzuschreiten, eine geringe 
Länge der einzelnen Abbaufelder und eine sehr mässige 
Höhe derselben erfordert, damit in Folge des- Zusammen
setzens der Versatzberge die Kohle der oberen Abbau
Etagen nicht allzusehr zerklüfte, 

Eine andere Eige~thümlichkeit bei dem Betriebe der 
in Rede stehenden Grube besteht darin, dass die Haupt
förderstrecken in daa feste taube Nebengestein verlegt 
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werden, , um sich, im Falle als ein Brand im einzelnen 
Abbaufelde entstünde, den Zutritt zu den rückwärtigen 
Abhauen zu sichern. 

Von 50 zu 50 Klafter befinden sich nächst der Ver
ha11e Rollschutte, von denen 10-15 Klafter lange Quer
schläge zu den Hauptförderstrecken führen. Auf diesen 
wird die Kohle, deren Festigkeit das Abstürzen wohl er
leidet, mit eisernen Hunden von 13 Ctr. Fassung auf 
Railsbahncn zu Tage gelaufen. 

Die Tageisenbahn besitzt ebenfalls ganz eiserne \Vä
gen von 26 Ctr. Gewicht, von denen jeder 52 Ctr. Kohle 
zu fassen vermag. Ehedem wurden zum Zuge Pferde be
nützt, von denen jedes wegen des ungünstigen Gefä.l les 
nur einen 'Vagen leer zurückzo;; seit Kurzem sind aber 
2 Locomotivc mit gekuppelten Rädern, welche Tcnder
maschinen von 10 Pferden Zugkraft sind und 125 Ctr, 
im Gewichte haben, beigeschafft worden. Mit Hilfe der
stdben vermag man jetzt 41)00 Ctr. mit Leichtigkeit inner
halb 10 St nnden an die Südbahn zu stellen. 

Im Jahre 1857 betrug die Erzeugung noch 335.000 
Ctr. mit 170 Mann, im verflossenen Jahre (18513) jedoch 
s~hon über 1/ 2 Million mit nahe 400 Mann. Der Verkauf 
der Kohle findet an die Eisenbahn und zum Tbeile auch 
l!acb Triest statt. 

A d m i n i R t r a t i v e ~. 

Statuten der k. k. Bergschule zu N&.gyag in Sieben
bürgen. 
(Schluss;) 

§. 16. ~, ü r A o rar i a 1- u n d P r i v a t a r b e i t er an der c r 
\V e rk c. 

Dio fremdon in die Bcrgschnlo aufgenommenen Berir:ir
bciter miissPn fiir uie Z0it ihres Bergs<"hulbesuehes bei dem 
Nagy{Lger Werke in dio Arbt'it <:illlreten und sind dann an alle 
Vorschriften gebunden, welche i iir das gesammtc übrige Arbcit•
pcr><rnale gelten, ohne dass anderweitige Verpflichtungen gegen 
„:e übernommen werden. 

§. 17. ßehandlnng clcr ArheitsversiiumniHs durch 
. d e II l::I C h U 1 U 0 S II C il. 

Sind die Bergschiiler durch Thcilnahme nn praktischen 
U ebnngen verhindert, ihren Pllid1tcn als I:ergarbeiter nach
zukommen, so wird diess als koin Vergehen gegen die Dienst
ordnung angesehen. 

Dagegen kiinncn <lie Bergschiiler in •olchen l•'ällen nul 
irgend eine Yergiitung <ler durch ihre Schuliibuugen versiiumten 
Arbeitszeit lceinen Anspruch crhchen. 

III. Verbalt1111gsr1•1!;<'l11 fiir die Dcrgschi1Jer. 

§. 18. Erkennnng des Zweckes des Uergschul-
1.J CSU C iJ e B. 

Schon die von d~n Acmtorn oder Dionstherren getrolf••ne 
Auswahl lüs~t bei <leu Hchiilcrn Yoraussetzcn, das!I Mie <len 
Zweck <le• llergscl111lbosnche• und die Wohlthat eines unent
geltlichen Unterrichtes wohl begreifen nnd sich •tots bostrel.H1n 
werden, durch anhaltenden FleiHs und guto Aufführnng ihren 
Dank hiefiir an den 'fag zu legen'. 

§. l!l. Erfüllung <ler Pflichten als Bergnrbeiter. 

Da nach §. 15 und §. lß durch die Aufnahme in die 
Bergschule die Stellnng des Schiilers zur llergnrbeit nicht ver
iindert wird so bat dieser seinen Pßiati.tcn und Obliegenheiten 
als Arb~iter~ anf das Vollstiindig11te nachzukommen und 11ile 
bei der Grube bestehenden Vorschriften, HOwio die Anordnungen 
seiner vorgesetzten Beamten und Aufseher auf das Pünktlichste 
zu b.erolgen. 
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Hier wird mit Recht erwartet, dass die Bergschiiler der 
übrigen Knappschaft in ihrer Pflichterfüllung zum Muster 
dienen werden. 

§. 20. ßefolgung der Pfli.chten als Ilergschüler. 
In ihren Beziehungen zur Bergschule haben die Schüler 

den Anordnungen des Directors und sämmtlicher Lehrer willige 
Folge zu leisten und ihnen gegeniiller stets die schuldige 
Achtung au den Tag zu legen. 

Grobe Vergehen dieser Art. können mit alsogleicher Ent·· 
fernung aua der Bergschule geahndet werden. 

§. 21. Besuch der Schule, Fleiss und Aufmerksam
keit. , 

Ununterbrochener und regclmässigcr Besuch der Vorträge 
und praktischen U ebungcn, rechtzeitiges Einfinden bei den
selben, die gespannteste Aufmerksamkeit währenrl des Unter
richtes, nebst unablässigem Fleiss im Erlernen und Wiederholen 
des Vorgetrngenen und pünktliche Ausfertigung der Aufgaben 
zu Hause, werden jedem Bergschüler zur strengen Pflicht ge
macht. 

§. 22. Ausbleiben vom Unterrichte. 
Nur nach vorausgegangener Mel\lung und eingeholter 

Erlauhni~s vom Lehrer darf der. Bergschülcr·vom Unterricht.e 
wegbl11ihcn. · 

Ist der Schiiler durch Krankheit oder andere Ursachen 
an der pcrsiinlichen Meldung vel'l)indert, so hat er nichts dest1?
wenigc1· den Lehrer ltiev.D,ii "'be111lchricl;IJ;gen· z~i.. lassen .. und 
beim Wiedereinfinden in die Sfhu~ "dep E'ritsciuildig1ii1gsgrtii:i,d 
gehörig zu heglanhig-Pn. . , · · 

V n1m~·mneldetes Ausbleiben zie)tt ungeniigende IP.~eiq~ 
classen uach sich. 

§. :!:.I. Ud au bsb ew i lli gung;_, 
Nur in w11hrh11ft dringlichen Fäll~n und .. llUf kurze Zeit" 

können Urlaubo bcwilligct-.werdcn. .. 
Ihre Ertheilung hiingt. voll "d.eni· ·Qircctor ·alle.in,. a)s•:dem 

Vorstande des N11g-yagcr w·.Mc~s, tb· ' . 
§. 2-1. ·strafon. 

Die Strnfon, clio auf Vergehen gegen die ßergschulsta
tuten verhiingt werden, haben zu bestehen : 

1. In einem Verweise von dem Lehrer in Gegenwart der 
iibrigen Schiiler. 

:.!. In einem Verweise des Directors vor allen Lehrern und 
sümmtlichcn Jlergschiilcrn. 

3. In der Bntfernung von der Bergschule. 

§. :!5. Benehmen der Bergsehiller überhnnpt. 
Anstiindiges und sittsames Benehmen, Mäss1gkeit 1 Spur

samkeit, Ord11ungdliebe, regclmässiger Kirehenbesnch un den 
Sonn- und gebotenen Feiertagen, das stete Erscheinen im 
einfachen, uhor reinlichen ßcrgklcida sind die Eigenschaften, 
deren Aneignung und Beobachtung jeder Bergschiilcr sich zur 
strengsten l'lli<·ht machen mus~. 

Ansschwcifnngcn je1lcr Art, nlichtliches Uernmschwärmen, 
Llirmcn in den Wirthshliusern, Trinkgelage, Schuldenmachen 
u. s. f. sind strougsteus untersagt u111i köuneu nach Umstän
den seihst mit alsuglcicLer Entfernung vo11 der Schule bestraft 
werde11. 

§. :!f;. Benehmen der Bcrsr.hiiler gegen ßcrg
, beamt<> etc~. 

Gegen alle Jlergbc11111tc, 11 uthleute, sonstige Vorgesetzte, 
dann gegen :;i„ndcsµersoucn hauen "ich dill Bergschüler in 
bescheidener und arnitiincliger \Vcise zu benehmen und ihnen 
mit Acl1tnng uud Gruss zu h~gegnen. 

§. :!7. U e u eh m e n der II c r g s c h ill er g e g Cl n Berg
ar bei t o r. 

Auch gegen anrlern und bewnders ältere Bergarbeiter 
haben sieh die ßcrgschiil"r Rtcts bescheiden und frei von 11ll~m 
Eigendiinkel uud ~clbstiiber"cl11ilwng zu verhultc11. 

§. 28. Benehmen der Bergschüler unter sich. 
Das Betrag!ln der Schüler unter sich hat ein stets ein

trächtiges und brüderliches zu sein, da weder Lebensalter noch 
längeres Ve1·weilen an der Bergschule, weder Familien- oder 
Vermögensverhältnisse, noch Nationalität irgend welchen Vor
zug des Einen vor dem Anderen mit sich bringen. 

Reibuugen, Anfeindunglln und.Aufreizungen untereinander 
werden strengstens bestraft. 

§. 29. Erlöschen d!lr Verpflichtungen der Berg
schüler als solche. 

Nach Absolviruug des ganzen 1''achcurscs treten die Berg
. schiiler wieder in ihre vorige Stellun~ als Bergarbeiter zurück 
und haben dann auch nur jene Verpflichtungen, die bloss diesem 
Stande allein zukommen. 

Nagyag, den :!O. Mai 1863. 

Ku_ndmachung. 

Zu besetzen ist die Registrators·, zugJeieh Expeditorsstelle 
b!li der k. k. Berg-, 1''orst- und S11linei1->-"i>irection für Sieben
hürg.en, in Kla11senburg, in der IX. Diüten- Classe, mit dem 
Geh~lft jltL1:1i~~-er-!J45 tl. neuuh1,rndert vierzig fiiuf Gul?en, 1md 
dem j.ährlic~eif'.;Quurtiergelde ii 10% ;les Gehaltes. Hewerber 
um diese SteI_re haheii.:.ihrn gehör"ig documentirten Gesuche 
unter Nachweisung des Alter", Stand,~s, Religions-Bekenntnisses, 
des silJ;liehcn uud politi~chen Wohlverhaltens, der bisherigen 
Dien~tleis~1!?", der entsprechen~ ahsolvirten Bergwesens-Wis
s,'l!uscl'in~tcn1· dann aer v.ollen. und. ausgedi;:hutesten Kenntnisse 
des Dicast~al-KanzleifacheS<,. so wie der Kenntnisse der 
dentsc-h.en_, ungarischen~. romürrischcn Sprache, wobei solchen, 
welche nebstbei anch de1· lateinischen Sprache miichtig sind, 
der Vorzug in Aussicht gestellt wird, und unter Angabe, ob 
nnd in· welchem Grarlc sie mit den Beamten der k. k. Berg
I•'orst- littrl Slllinen.:.Pirection verwßi1dt. oder verachwiigert sind: 
im \Vege ihrer vorges!ltzten Behörd.J'li-iunen vier Wochen bei 
der k. k. Berg-, Forst- und Saliuen-Direction iu Klausenburg 
einzubriugeu. 

Klausenb,rg, .2i. Januar 1864. 
Von dP.r 1". Berg-, Forst- und 8aliuen-Diraction. 

Kundmachung. 

Laut Anzeige des Gruben-Directors Hrn. Carl l\lünich 
ist der Grubenbau rlcs i111 Zipser Comitate, auf Igloer Termin, 
Gegend Mnrony gelegenen LiLdisluus-ßergwer kes verbrochen 
und unfahrliar, rlas llcrgwcrk seihst aber seit längerer Zeit 
ausser lllltriell. Es werden demnach die bergbücherlich vor
gemerkten 'l'heillmbor, u. z.: Ludwig 'l'rung?us, l:'ranz Windt

1 
Carl Comidcsz, Michael Pack, And1·c11s We1sz, Ilartholomäu~ 
Klein, Guido, Hermine, Malvine, Arthur, Oskar und Emest 
Prihrn.dny, Emma Prihrndny, August~ Prihrndny, Angelica 
l'hnnnschmidt, Andreas Wieland, Alo1s Jacz, ,Johann l:ichi
menszky, Bugeuie Bertha Posevic z, Amnncla Aug1rnt11 l'osovicz 
Mari1~ Klein, Anna Klein, Julie Klein, Johann Gärtner, Sn~ 
sannn Topscluir, Amalia Scherfl, Georg Topseher und deren 
etwaige Rechtsnachfolger hicmit aufgefordert, binnen !JO Tngen 
vom Tage der ersten Einschultung dieser Kundmachung in 
das Amtsblatt dc1· Ungarischen Nachrichten gerechnet, dieses 
Bergwerk nach Vorführift des §. lH a. B. G. in Betrieb zu 
setzen, nach Deutung des §. 1 ~8 a. ß. G. !linen gemei11schaft
liehen Bevollmächtigton zu bestellen und anher anzuzeigen, 
die rückstiindigen .M11sse ngebühren mit 25 II. :!O kr. zu be
richtigen und über die bisherige Unterlassung des steten Be
triclnis ~ich standhaft zn rechtfertigen, widrigens nnch Vorschrift 
des a. B. G. §. 243 und 214 uuf die Entziehung dieses Bergwer
kes erkannt werden wircl. 

Kaschan, am 1 \J. J 111rnar 1864. 
Von der Zips-Igloe~ k. Berghauptmannschaft. 

Diese Zeitschrift erschl'int wöchentlich einen ßog-en stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prö.numerationspreit 
istjiihrlich loco Wien 8„fl. ii. W. oder 6 'l'hlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Juhresabonneq.ten 
erhalteu einen oil"iciellc11 Bericht ii!Jer die Erfohruugen im berg- und hiittenmiinui•t0hcn Ma,citinen-, Hnu- und Autbereitungs~sen 
sammt Atlas al8 Urat i s L eil ag ll Inserate finden gegen b kr. ö. W. oder 1 Y2 Ngr. die ~esp1dtene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t :dinnen nur franco ang-euommen werden. 

Druck. von KILrl Winternil• & Cowp. in Wluu. 
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Inwiefeme ist der Gang-Bergbau ein Object 
für Privat-Unternehmungen 1 *) 

Dei der grossen Fluth von Papiereffecten und insbe
sondere von sogenannten Industrie.Papieren war nichts na
türlicher, als dass die Spiellustigen allmä.lig gewölmt wur
den, sich um rlas Object oder Grschäft gar nicht mehr zu 
kümmern, zu dessen Betrieb derlei Papiere emittirt wurdeu, 
und von dem sie selbst vornussetzen konnten, dass sie kein 
Wort davon verstehen wiirden, auch wenn ilrncu alle Details 
offen dargelegt würden. 

Ihr 'Verthmesscr war und blieb der Börsezettel, und 
die Aussicht, ohne die Miihc etwas zu lernen, plötzlich 
V crmögcn zusammen zn raffen, musste solchen \Vagspielen 
unter einem leider ~ehr grossen Publicum bald rcissend 
Proscliten erwerben. 

So entstand ein vortrnlflichcs Feld für Leute von riick
sichtsloscr 8chlauhcit, denn es musste ja balJ wahrgenom
men werden, <laEs es zur Fun<lirung eines Acticn-Untcrnch
mcns gar keines wirklichen Gcschiiftcs, sondern nur irgend 
eines in Umlauf gesetzten Na m c u s bc1liirfc, dem mau den 
Anschein <ler Rcalitiit durch c•in paar hingeworfene osten
siblc Opfer, und hiewit.irgcnd einen Curs verschaffen könne, 
<lcr nicht zu hoch zu sein braucht, um die Vorauslage viel
fach zu decken. 

Waa dann geschehen würde, wenn die 8eifcnblase 
platzt, ob die „Papiere" in den !fanden der IIerrcnActiouärc 
zu wirklichem Papi c r würden, das ist glcichgiltig. 

Die Herren Actionä.rc haben <las gcthan, was man von 

• *) Die durch clie Angriffe :mf den Staatsbergbau wach-
gerufene Discu8sio11, welche in dieser Zuitschrift ihren An"
drnck gefunden hat, vcr:mlnsdte auch einen hoch::\'ochrten Fach
g,euoseen mu1ser dem Kreise der Residenz, iu welcher dieso 
.E fQge zunüchst zu öffcntliclicr llosproclmng kam sich an die
ser wic~tigen Angelegenheit zu betheiligcu, inde~1 er uns eine 
schon im Jahre 1858 uiedergc•chricbene Abhnudlung zusen
dete, welche gnnz vollkommen in die eröffnete Discussioo passt 
~n~ den Vortheil lrnt, zu zeigen, <las" die in Nr. 4-7 ver
~c. tenen Ansichten bei Fachmilunern nicht erst QUB der letzten 
~ 1t1 unmittelbarer Angriffe dntiren, wenu gleich diese die 

nac 1ste V eranlas 11 • „ d · d p J d V " ug sem mogcn, o.ss sie aus em u tc 
es erfu.ssors zu Tage gefördert wurden, D. Red. 

ihnen wollte, sie haben gekauft; der Unternehmer eröffnet, 
wenn es gelang, .1:1eine n8alonsu, und sieht dort die Gesell
schaft, der er auf <lcr llörse nicht mehr begegnen darf. 

Immerhin bleibt er, wenn sonst nichts, <loch ein schlauer 
Kopf. So hat es die Spcculation allmiilig von der Kunst, 
auf dem 8cile zu tanzen, zu ucr gebracht, in der Luft zu 
schweben; einen Augenblick nur, aber lang genug um <lie 
Zuschauer glauhen zu machen, dass ciue iiusscrst nsoli<le 
llasisu vorhandPn sei. 

Diese Schil<lcrnng ist nur ein Rahmrm, aber Geschlifts· 
leute werden so manches spcciellc ßild genau in denselben 
einzufügen wissen. - Unscreiucm, der nicht in PnpiPrC'n 
"mach tu, bringen sie clie Zeitungen; - glücklicherweise sin<l 
die schönsten Excmpl1Lrn nicht einheimisches Gewächse. 

Wenn nun Jemand Lust hlitte, solche Wege zu be
treten, un<l er wiirn um den Namen verlegen, der seine 
n Basis" rcpräsentircn, o<lcr vielmehr ihre Abwesenheit ver
bergen soll, so wäre ihm wohl kein bcssrrcr vorzuschlagen, 
als einer aus d1.'rn Bezirke des llergbo.ucs. 

Erstens kömmt ihm die glänzende Abwesenheit aller 
Vorstellungen zu Guten, welche bei 99g Indivi<lncn unter 
1000 über das eigentliche \\fegen solcher Betriebe unvcr
tilgbar herrschet; 

zweitens knüpft sich an den Klang so eiocr nNeu 
Gliick-Fundgrubc•• oder „ Scgrn Gottes llangcnd trum u eine 
halhfabclhaftc Idee von dicken "Goldadern" und alten 
Reichthümern, die zu erneuen gar so angenehm w!irc; 

drittens ist die Möglichkeit solcherErneuungso 
leicht mit der W u. h r s c h c i 11 l ich k e i t zu verwechseln, von 
der nur (~in ganz kleiner Schritt zur unfchlbnrcn Sicher
h e i t führt, und 

viertens ist es gar so nahe liegend, mittelst ein paar 
altehrwiir<ligcn technischen Ausdrücken von ewiger Teufe, 
Zcchenkuttung, zu Sumpfbringen, Erzschütten oder gar mit 
einem „Glück aufu in fetter Schrift, ein angenehmes Ne· 
bclbild zu formircn, aus dem die Goldfunken blitzen, und 
mit ein paar 8chnrflicenzen die unerlässliche Liberalität 
des llerggcsetzes zu missbrauchen, und einen Realbesitz 
für alle diejenigen zu fiugiren, welche eben - das Berg
gesetz nicht kennen. 

Das sind uralte Streiche; es sind die Nachtbeile, welche 



mit allen Acticnbetriebcn verbunden sind, und ist nicht das 
alte Kuxcnweseu das älteste Actiengeschäft? 

Es wäre dem Herrn Unternehmungslustigen nur noch 
zu rathen, die ersten solchen Erwerbungen recht tüchtig zu 
überzahlen, denn das deutet auf die Ucberzeugtheit, und 
wer täuschen will, muss seinem Gebräu ein paar unläugcn
bare Wahrheiten, sogenannte Thatsachen in nicht gar zu 
schüchterner Weise beimischen; das deckt die Unsicherheit 
der Uebrigen unglaublich! 

Ich frage alle Competenten, ob sie manche offenbare 
Ueberzahlungcn greifbar hoffnungsloser llergbauobjccte 
aus anderen Quellen erklären können, als aus masslo11er 
Dummheit, oder der Absicht, „eine Thatsachcu zu erwer
ben, in der sich weiter ,,machcnu lli.sst. 

Man könnte denken, dass auf diesen Wegen zwar 
Leute oder gar (was weit mehr ist) „ Häuser" ruinirt wer
den können; dass aber am Ende doch der Bergbau dabei 
gewinne, '~eil ihm gut oder übel Capitalicn zugeführt 
werden. 

Man kann so denken, aber - nicht lange so, wenn 
man überhaupt denken kann! 

Denn die 8chcinbarkcit des Unternehmens vorausge
Fetzt, so findet j>i das „Capitalu keine Interessen, und das 
arme Capital kann ja ohne Interessen nicht leb ·n, es ist 
oft nur der Anspruch auf Interessen; wie diese fehlen, ist 
es nicht da, und der arme „Gottsgabfundschachtu oder 
dgl., der bei einer mässigen Anfassung vielleicht rentabel 
geworden wiire, wird n crtränktu, weil c1· den immensen 
8ummcu nicht gewachsen i8t, die er verzinsen soll. 

Vielleicht llige ein paar Klaftc1· weiter Htoff genug, um 
kleineren Existenzen Jahrhunderte hindurch ehrlichen Er
werb zu sichern. 

Der Actieu~chwindel oder vielmehr die spec:icllc Ge
cigncthcit des Bcrgbnucs, solchem Schwindel als Unterlage 
zu dienen, hat daher sicherlich mehr ßcrgbauc zu Grunde 
gerichtet, als gefördert. 

Aber es wäre zu wünschen , dass ~olchc Nuchthcilc 
die geringsten wären. Leider sind diejenigen, welche bei 
redlicher Absicht und reeller Basis uus der Anwendung all
gemeiner industrieller Grundsätze dem speciell gearteten 
llerghaue zugehen, weitaus die grüsscrcn. 

Man hat in hundert Fällen die Erfahrung gemacht, 
dass dort, wo etwo. durch den Vertrieb von zehntausend 
Gulden, zweihundert Gulden gewonnen werden, ein zehn
faches Capital, nicht nur die zehnfachen, sondern vielleicht 
die zwanzig- und mehrfachen Interessen abwerfen. 

Die Sache ist leicht an einem ßcisp1cle dargestellt: 
Wer ein Hemd mit der Hand nähen lässt, zahlt viel

leicht das Doppelte von dem, was es auf der Nähmaschine 
gekostet haben würde, obwohl er in letzterem Falle dem 
Verfertiger einen Anthcil der Maschine mitbezahlen muss. 

Aber er kann für c i n Hemd keine Nähmaschine an· 
schaffen. 

Er kann also den Gewinn nur bei grosser Production 
machen, und diese ist am Ende das Bild für ein wesentliches 
Unterscheidungsmerkmal neuerer .und älterer Industrie. 

Es deutet den Wegan, auf welchem das licbeCapital den 
kleinen Gewerbemann unmöglich macht; es ist diese natür
lich der Weg, auf dem wieder Andere Arbeit finden, auf 
welchem die nothwondigsten Artikel wohlfeil werden etc. etc. 
- es ist endlich der Wog, der einmal eingeschlagen, alle 
übrigen nach sich reisst, sowie heutzutage Eisenbahnen 
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nicht aus dem ursprünglichen Bedürfuiss der Länder ent
stehen, die sie durchziehen, sondern aus der Nothwcndig
kcit, nicht zurückzubleiben. 

Das alles ist seines Orts vollstlndig erörtert, und hier 
möchte nur ein Streiflicht auf die al 1 g e m c in c A •1wendung 
dieser Vorgänge speciell im Bergbetriebe gerichtet werden. 

Als gewiss darf aufgestellt werden, qass ein associir
tes Bergwerks-Unternehmen fast in jedem Falle ger:i.dc auf 
der Aussicht der Gewinnserhöhung durch Betriebs c rwc i
t e ru n g beruhe. 

Man kauft nach dem Gewinne, der bis dabei· gemacht 
wurde; der Verkäufer wird jeden Gulden bisherigen Er
trages sicher im Kaufspreise zur Geltung bringen, wie soll 
also der Käufer gewinnen, wenn er dem Betrieb nicht an
ders einrichtet, als er eben bisher bc1tand? 

Man rechnet auf nzcitgemässcu Einrichtung, auf Be
nützung neuester Erfahrungen; das alles kostet neues Geld, 
das zum Ankaufspreise hinzukömmt; es ist wieder die Näh
m ase hin c, und man kann wiederum nur die Einzeln-Ko
sten hcrcinbringcu, wenn man den Divisor vcrgrösscl't oder 
den Betrieb erweitert. 

Ob sich nun diese Ausdehnung in allen Fiillcn anwen
den lasse·~ oder vielmehr, dass sie in bestimmten Pällcn 
zur Ruine führen miissc - diess zu zeigen ist der ciu;i;ige 
Zweck dieser Zeilen. 

Qlli bcne distinvuit, beuc docet ! 
Man wird damit zweifellos ganz richtig arbeiten, wo 

es sieh um Verarbeitung grosscr, gleichartiglJr .Mincral-L a
g c r stät t e n handelt, und die! enormen Resultate der E:
scnincl.ustrie, der Hteinkoh!enwerkc de .. etc. stehen ais 
Beweise du, dass der Wohlstand ganzer Nationen und fa
belhafte Erfolge gerade von solcher griinzcn- und riick
sichtsloscr Erweiterung herrühren, die den l\larkt anschei
nend übcrsch,,-cmmt, eigentlich aber durch die Niedrigkeit 
der Preise nur endlos ausdehnt. 

Aber es gibt noch andere Arten von Mincral
Vorkommcn, auf 1:-itöekcn und Giingen! 

'\Ver Natu1· und Geschichte solcher Lagerstätten und 
ihrer Abbaue kennt, der weiss, dass es nicht angeht, aus eini
gen wenigen Erforschungen und Combinalioncn <las 0 bjcct 
zu constatiren, <las mau bearbeitet. 

J edc Klafter Vordringen ist eine Antwort auf eine Frage, 
und sie gibt nicht wehr Aufschluss, als eben das Eisen er
reicht hat. Alle sogenannten „markschciderischcn .Aufga
ben u, welche aus dem geometrischen V crhal ten bereits cr
schlossc11cr Punkte n('uc Punkte angeben, auf denen da;; 
Heil zu finden sein soll; sie beruhen alle auf der Voraus
setzung, dass die Natur in ihrer crzbildcndcn Arbeit sich 
w i c d c r hol c n werde, eine Annahme, die auf allen den 
zahllosen prcssgehauten Bergen widerlegt ist; denn sonst 
wliren sie ja nicht prcssgehaut! 

Darum sind alle diese Regeln und 1',cnnzeichen ganz 
und gar local, und wenn man auch staunen muss, wie viel 
in der Kunst des nAusrichtcnsu überall geschehen ist, 
so muss man doch sagen, dass sie eine höchst bedingte und 
trügerisch c ist. 

Welcher Bergmann kann, wenn er ober und unter 
sich einen Gang aufgeschlossen hat, darnuf rechnen, dass 
er ihn in der Zwischenlage antrefüm m ü s ll c; und was noch 
schlimmer für den Bergherrn ist, welcher kann sagen, dass 
der Gang, wenn er wirklich da ist 1 auch e de 1 sein werde? 

Die Hand auf's Herz - keiner! 
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Man lese Arbeiten über solche Verhältnisse, was für 
sonderbare Eigenschaften muss sich die Natur andichten 
lassen , um die Hoffnungen zu begründen und die Täu
schungen zu rechtfertigen! 

Daraus folgt, dass man seiu eigentliches Betriebsob
ject nur soweit mit relativer Verlässlichkeit kennt, als man 
es durch ,,Aufschluss bauten" hinreichend umfangen 
und construirt hat, und als die erwähnte Voraussetzung der 
Gleichmiissigkeit und Wiederholung um so sicherer wiTd, 
je kleiner die Distanzen sind, auf die sie ungewend,t wird. 

Uebcr die Gränzen des so constatirten Objectes hin
aus, ist Alles wieder blosse V ermuthung, und wenn man so
gar durch altgcträumte oder noch unerfundcne Mittel, über 
diese Gränzen hinaus ohne Bo.ue Gewissheit erlangen könnte, 
so würden doch eben solche ßauc wieder der Benützung 
vorangehen müssen, um d~s Lager oder Erzmittel au fz u
s c h 1 i essen, d, h. den Zuti itt für die Mannschaft zu er
öffnen, wPlchc es g 1 e i eh z c i t i g soll bearbeiten können. 

ßeidc dicec Arten von Bauten bedürfen ein ungeheuer 
g c du 1 d i g es Capital, da sie grosse Zeit und Kosten anspre
chen, olrnc noch Gewinn zu geben, ja selbst ohne die si
chere Hoffnung nuf Gewinn zu gestatten! 

Für den Ilcrgbau, der im Werden ist, der mit dem 
klaren Bewusstsein iv1 's Werk geht, ein Opfer bringen zu 
Dliissen, wenn er dr.n ersten Gulden der Auslage zuriick
erhaltcn soll, für eine solche Lage sind dcrll'i Arbeiten 
nicht nur Mittel , sie sind dessen Z w e c k selbst, und sie 
werden als unvermeidlich auch ~eschchcn. 

(SchluHS folgt.) 

Die Chromerze Banats, 
Wenn man auf einer Karte der Monarchie den Lauf 

des mächtigen Donaustromes von dem Einflusse der Save 
zwischen Semlin und drr scrbisehcn Hauptstadt Belgrad 
weiter nach Osten verfolgt, so drlingt sich dem beobachten
den Blicke am linken oder österreichischen Ufer, u. z. eben 
Vor der dreifachen Grlinze zwischen Ocsterreich, vValachei 
und Serbien, ein nach Süden gestrecktes spitics Dreieck 
auf, um wel~hes sich die Donnu in einer scharfen 8-Bicgung 
herumwendet, indem sir. ihren Laur dermasscn vcriinclrrt., 
dass sie zwischen den 2 in der Lu l't.linie etwa nur !i Meilen 
Von einander entlegenen scrbis<"hcn Stationen Milanovac 
Und Ilrsa Palanka einen W cg von der nahezu vierfachen 
L!ingc beschreibt. 

Die Donaulinie dieses nach Süden vorspringenden 
La.nddreicckcs, das sich durch die Lage der Ortschaften 
Drcnkova, Svinic:t und Alt-Orsova, jene im scrbischban.1 

dieses im roman-banater Gränzregimcnte, abgriinzt, verdient 
eine kleine Aufmerksamkeit, denn sie besitzt eine klassi
sche Merkwürdigkeit in dem am serbischen Ufer sich hin
ziehenden, und stellenweise in die steilen Wände des 
Liaskalkes mühevoll cingcmeisscltcn Trajanswege, auf wel
chem zu llcginn des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung 
?er römische Kaiser Trajanus seine kriegsgeiibtcn Schaaren 
in den ersten dacischen Feldzug führte, in dessen Folge noch 
heute zahlreiche zerstreute römische Denkmiiler diesem 
klassischen llodcn ein beredtes Zeugniss ausstellen. 

Zwei solcher öffentlicher Denkmäler des klassischen 
Altcrthmns d' · · · , •e m cmcn etwas vortretenden massigen und 
senkrecht in die Donau abfallenden Kalkfcl~en gegenüber 
dem österreichischen Griinzcrdorfe Ogradena eingcmeisselte 

Traj anstafel, zur Verewigung der Stelle, an welcher Traj ans 
Heer zuerst. die Donau überschritten, dann die 2 Meilen 
unterhalb der Reiehsgränzstation Alt-Orsova befindliche 
Trajansbrücke, deren unverwüstliche Pfeiler in trockenen 
Sommern über die Fluthen der Donau sich erheben, sind 
auch in entfernteren Ländern wohl bekannt und häufiger 
beschrieben worden, da sie wenigen Reisenden in diesen 
Donaugegenden mögen entgangen sein. 

Doch die Hervorhebung der Classicität dieses Bodens 
ist nicht unsere Aufgabe, obwohl wir die Würdigung der
selben jedem Touristen in dieser herrlichen Gebirgsland
schaft auf das wärmste empfehlen wollen, sondern uns ge
nügt es aufmerksam zu machen, dass schon ein Illick auf 
die Biegung dieser Donaulinie verräth, dass hier gewaltige 
gestörte Gebirgsmassen auf den Lauf der Donau einwirken 
müssen, um denselben aus einer südöstlichen in eine nord
östliche Richtung abzulenken, so dass er erst nach einer 
östlichen, dann südwestlichen Umkehr in die ostsüdöstliche 
Haup l richtung sich wieder zurecht zu finden vermag, und 
dass hier der Lauf des Stromes wohl auch manche Aende
rungen erfahren haben miisse, 

In der That ist auch hier ein sehr interessantes Ge
birgs- und Thal-System, die Gegend der berüchtigten Strom
schnellen Dactalia, Islaz, Jutz und eisernes Thor, welche 
der lebhafteren Beschilfung der Donau auch in diesen östli
chen Gegenden tausendfache Hindemisse in den Weg gelc~t 
haben und noch legen, und die des imposanten Donandurch
bruchcs durch die Kalkmassen des Kasan (Kessel), dessen 
prächtige hohe 'rerassen unwillkürlich zum Nachdenken 
auffordern über die in Jahrtausenden vollzogenen Aendc· 
rungen dm· Oberflächengestaltung unserer Erde. 

Im Allgemeinen bestehen diese Gebirgsmassen am 
österreichischen wie scrbi~chen Ufer aus Liaskalk, und 
gehören zu jener Fortsetzung cltlr banatcr Alpen, welche 
sich einige Meilen unterhalb Orsova in die wallachische 
Ebene verliert. 

Das besagte Landdreieck auf österreichischer Seite 
jedoch crsC'hcint als eine Ausnahme von dieser Kalkbildung, 
indem es in seiner grösscrcn östlichen Hälfte vielmehr äl
tere Formations- und Eruptivgesteine anfwcisct, welche 
nahezu 1 Meile von d<'r siitllichcn Dreiecksspitze nach Nord, 
bei der aus Kreidekalk gebildeten Kuppe Kukujova, ihren 
Knotenpunkt haben, An diesem Punkte treten n!Lmlich in 
einem nahen Umkreise ebensowohl Sicnit und Porphir, wie 
Sandsteine der alten Steinkohlen- und Kupferschiefer der 
Zechstein-Formation, dnnn jüngere Kalke und vor Allem 
Serpentin auf, von welchen Gesteinsarten allen aber nur 
allein der Kreidekalk auch über die Donau nach Sor bien 
fortzusetzen ~chcint. 

Bis vor wenigen Jahren hatte diese, nun von Geo
gnostcn mit Vorliebe aufgesuchte Gegend ein nur geringes 
bergmlinnisches Interesse, denn die hier auftretenden Ku
pferschiefer sind von zu geringer M!Lchtigkcit und H!Utig
keit, um den Abbau und die Zufuhr der Erze zu einer der 
banatcr Knpfcrhlitte'n lohnen zu können, und die aus dem 
nngränzenden Zuge der 8teinkohlenformation gewonnene 
anthrazitische Steinkohle besizteine so geringe Heizkraft,('~) 
dass, zumal bei der geringen Ausdehnung der Mulden, der 
starken Verunreinigung der Kohle mit Schiefer, namentlich 
bei Zunahme der Mächtigkeit (4'-12'), ferner da als Con
sumcnt fast nur die Dampfschiffahrt auf der Donau zu ge
bote. steht, bisher keines der darauf begonnenen Unter-



nehmen sich lohnte, und nach dem theuer bezahlten Versuche 
der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft selbst sich schwerlich 
je eines lohnen wird. (?) 

Hingegen haben seit sechs Jahren die in dem östlicheren 
Scrpcntinlager aufgeschürften Chromerze einen hoffnungs
vollen Bergbau ins Leben gerufen, und eine Beschreibung 
dieses dürfte das Interesse der Fachmänner um so eher in 
Anspruch nehmen, als derselbe gegenwärtig der einzige 
Chromerzbergbau der Monarchie ist, nachdem, wie verlautet, 
der Chromcrzbergbau zu Kraubath in Steiermark der Con
currenz dieses gegenüber bereits zu erliegen kam. (?)Das hie
sige Serpcutinvorkommeu beginnt au der Südspitze des 
obbesagten Landdreieckes, zieht sich von da ei11estheils 
etwa 1 l\Ieile lang nach Nord, bis zu dem von böhmischen 
Colonisten bewohnten Gränzcrdorfc Eibcnthal, und andc
rcutheils nahe 2 Meilen nach Nonlost, in geringer Entfer
nung der Donau folgend, indcss die dritte Dreieckseite, 
die Nordgränzliuic, nahezu eine Gerade zwischen den Dör
fern Eibenthal und Dubova bildet, von denen letzteres un
weit des Kasan liegt. Die Gesammtflächcnausdehnung die
ses Serpcntiuvorkommcns in der l<'orm eines nach Nordost 
schauenden spitzwinkeligen Dreieckes mng daher ange
nommen werden zu 1 1/ 0 Quadrutmeilcn, welche sich aufdie 
Bezirke der Gränzgemeinden Alt-Ogradcna, Dubova, Pla
viscbevica, 'l'issovica und Eibenthal verthcileu, sämmtlich 
dem Compagnicbczirke Alt-Orsova zugehörig. 

Von den nach. 8üdost eiugerisseucn Th!ilern der Bliche 
Ljubotina, Reschitza Mare und 'l'issovica durchschnitten, 
bildet diese Serpentiuablagcrung mehrere Hcihen schön 
geformter Hügel mit abgerundeten Kuppen, von denl'n j enc 
Lepoboli, wegen ihrer reizenden lt'ernsicht hervorzuheben, 
und mit hiiufig steilen Gchlingcrr, welche bei der lciclitcn 
Verwittcrbarkeit des Gesteins der Vegetation ci11cn nicht 
sehr günstigen Boden bieten , eben dadurch aber tlie Auf
findung der werthvollcn Chromerze erleichterten, indem 
sie das Abrollen der ausgewitterten schweren Erzstücke 
in die Th!ilcr förderten, uus de11cu solche Erzstufen durch 
die Hochwlisscr auch in entlcgcucrc Gegenden herausgc
fühl't werden konnten, wie solche sogar noch durch die 
Flutheu der Donau bis an die Klippen des eisernen Thores 
gelangt sein sollen. 

Die Auffindung der über dicss ganze Serpcntinlager 
in sporadischen Putzen zerstreuten Chromerze soll aller
dings bereits vor etwa 20 Jahren erfolgt sein, doch I.iielt 
man damals diese gewichtigen sehwal"Zen körnigen Stufen 
erst wegen ihres grünen Anfluges für Kupfererze, dann 
aber für schlechte Eisenerze, und vcrgass sie, sob11ld die 
angestellten Versuchsproben das erwartete Resultat durch
aus nicht ergeben wollten. 

Erst vor ungefähr ß Jahren hingegen soll es sich er
eignet habe11, dass, als mehre Glieder der in der Geschichte 
des banater Metallbergbaues rühmlich genannten l~amilic 

II. auf einem Jagdausfluge in der Gegend von Dubova, 
angeregt durch die Auffindung einer goldhaltcndcn Scr
pcntinstufc, den hier vorkommenden Mineralgattungen 
eingehendere Aufmerksamkeit zuwendeten, ein romanischer 
Hirte densclbeu eine angeblichen Marmorstufe u vorwies, die 
er als geheimes Schutzmittel gegen die von den Raubthieren 
seiner Heerde drohende Gefahr bei sich verborgen trug, 
und, da die Genannten in dem angeblichen Marmor ein 
zwar noch näher zu bestimmendes, aber einer Untersuchung 
würdiges Erz erkannten, dieselben auch zu dem anstehenden 
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Ausbeissen solchen Gesteines führte, woselbst sie einen 
ganz ansehnlichen Gang solcher schwarzer krystallinischer 
Erze vorfanden. Sobald dann die ersten Fundstufen von 
einem Professor ~der Schemnitzer Bergakademie als ein 
reiches und werthvolles Chromerz erklärt worden waren, 
begannen die Entdecker sowohl auf jenem ersten Punkte, 
wie auch an anderen, von der Gegend genau kundigen 
Hirten und Forstleutcu angegebenen Stellen .die erste 
bergmännische Schürfung auf Chromerze, welcher rasch 
viele andere nachfolgten. Dass alle die weiteren Funde 
von Chromerzen in dieser Serpentinablagerung nicht mit 
derselben zufälligen Mühelosigkeit gelangen, als die er
steren, für deren Entblössung schon die Natur gesorgt, 
ist ganz selbstverstlindlich, und zahllose Röschen wurden 
vergeblich gezogen, bis an der Hand der durch emsiges 
J<'orschen und kostspielige chemische Untersuchungen ge
sammelten Erfahrungen die erwünschten weitreicucnden 
Erfol~e erzielt wurden. 

, Die von deu besagten Entdeckern uoch im Jahr 1858 
angelegten 6 Freischürfc auf Chromerze bewegten sich 
sämmtlieh erst in der Gegend von Dubova, das ist an der 
nordöstlichsten Spitze des mit dem eingangs bezeichneten 
Landdreiecke ähnlichen Dreieckes der hier besprocheneu 
8erpentinablagerung, hingegen die im Jahre 1 ~f>U folgen
den i Preischürfe sich bereits mehr südwestlich in die 
Gemeindebezirke Plavischevica uud Tissovica wendeten, 
zugleich vor allem jcuc Funde berücksichtigend, welche 
sich in geringerer Eutforuung vou der Donau l.icfonde11, 
sohin die Abfuhr der Erze auch ohne Anlcgung eigener 
8trassen möglich erschei11en liessc11. Die mci~ten Funde 
fielen aber dann in das Jahr 18611, in welchem von dem 
Schürfer II. 14, vou ei11cm zweiten srlb8tst!indigcn Unt•~r
nehmcr, d'E„ fcruer 15 Freischürfe in Angriff l!enommcn 
wurden, von welchen 2\J Freischürfcn sich befanden in 
der Gemeinde Ogradcna l, in den Gemeinden Dubova und 
Plavischevica je 3, in der Gemeinde 'l'issovica 18, in Eiben
thal 4. In den J 11.hrcn 1861 und 1 ti62 kamen hiczu noch 
weitere 27 Frcischürfc, von denen wieder 1 G in die am 
weitesten nach 8üdwcst gelegene Gemeinde Tissovica, 7 
in die nördlich angränzeude Gemeinde Eibcnthal, die übri
gen aber in die nordöstlicheren Gemeinden Helen. Es kamen 
demnach yon den von 185 8 bill 1863 erworbenen 6\) Frei· 
schürfen L auf die Gegend von Alt-Ogrndena, 11 auf 
Dubova, 9 auf Phwischevica, 3 7 auf Tissovica und 11 auf 
Eibcnthal, so dass, wenn man von der Ausdehnung und 
dem Rcichthumc der einzelnen Erzfunde absehen will, in 
welcher llczichuug jene der Dubovaer Gegend den Vor
rnng gcniessen sollen, das häufigste Vorkommen der Ge
gend von Tissovica zuerkaunt werden muss, wo auch die 
8crpe11tinablagenmg ihre grösst() Mächtigkeit entfaltet. 

Zu Ende 18G3 bestanden jedoch aut dem ganzen 
Chromerzrcvierc nur noch 13 Freisehürfo, die meisten in 
'l'issovica, dessen Umgegend überhaupt unter dem Einflusse 
der Concurrenz und ob ihrer günstigen Lage bis nuu der 
weitaus eifrigsten und erfolgreichsten Schurfthätigkeit sich 
zu erfreuen hatte. 

Die auf besagten Freischurfaufschllisseu bereits er
folgten Grubenmassenverleihungen br·greifen in sieb: a) 
Grubenmassen I-I.s 7 in Dubova und 5 in l'lavischevica, 
b) Grubenmassen d' E.s 18 in Tissovica und 8 in Eiben
thal, wozu bereits der Verlcihungsvcrhandlung unterliegen: 
a) Grubenmassen H s 2 iu Dubova, 8 in l'Javischcvica und 



34 in Tissovica, und b) Grubenmassen d'E.s 24 in Tissovica 
und 13 in Eibenthal. Summirt nach Gemeindebezirken er
geben diese Verleihungen für Dnbova 9 G. M., für Plavi
schevica 13, für Tissovica 7 ö, für Eibenthal 21, im Ganzen 
119, an welcher Summe sohin die zuerst beschürfte nord
östliche Hälfte des ganzen Serpentinstockes etwa mit 19°/0 , 

die westliche hingegen mit 81 % Antheil nimmt, so dass 
wir mit Recht dieses Chromerzvorkommen als das von 
Tissovica bezeichnen dürften, wenn nicht diess unbedeu
tende Dorf auf den meisten Landkarten ganz vermisst 
würde, und sohin für dasselbe riithlicher der Name des 
Hauptortes Alt-Orsova gewählt wird. (Schluss folgt.) 

Eine Steuerfrage in Betreff der Bruderladen. 
Wir erhielten am 18. Februar nachstehendes Schrei

ben aus Obersteiermark: 
"Ew. Vv. Wenn man in dnm Gebührengesetz Tarif

Post 57, Anmerkung zu E und P, und in der ministeriellen 
Ausgabe Tarif-Post 1 Oß, D Al'lmerkung 2 lit. d, Seite 200, 
ferner Seite D3 die Erwähnung der ßruderladen, und Be
ziel1ung auf Tarif-Post 5 i, Anmerkung E und F liest, -
wenn man ferner die Bestimmungen aller Bruderladen bei 
Berg- und Hiittenwcrkcn vor Augen hat, so wird Jedermann 
mcine11, das bewegliche Vermögen der Bruderladen unter
liege der Entrichtung des Gebühren!iquivalcntes nicht, da 
dic~c doch in erster Liuie zu Humanit!its- und 'Vohlthlitig
keitsanstaltcn zn zählen sein werden. Jedoch, es ist anders, 
Die BrudcrlRden, an deren Vermögen an jedem Kreuzer 
ohnehin de1· Sehweise des Arbeiters hängt, müssen noch 
dazu das Gchiihrcniiquivalc11t zahlen·•"). 

Die Bruderladen, diese wahren Armencasscn, deren 
Bestimmung ist, kranke, arbeitsunfähige, zu Krippe! un
glücklich gemachte Arbr.itcr, oder, ihre des Enüihrens be
raubte Pamilicn, einige U nterstützungcn in ihrem Elende zu
kounucn zu Jassen, - haben nach meiner Ansicht ein Recht, 
zu den \Vohlthätigkcitsanstalten geziihlt - uud gebühren
frei behandelt zu werden. 

Vielr. unserer Fachgenossen, uud holfontlich wohl Alle 
wcrdcu diese Ansicht tltcilen, und es wäre daher wünschens
werth, wenn Euer Vlohlgcborcn, durch Ihre geübte Pedcr 
in Ihrem viclgclesencn Blatte Ihre Ansicht aussprechen 
möchen - selbe wäre gewiss willkommen. 

Es scheint der Auffassung eine irrigeAusicht zu Grunde 
zu liegen, und die Sache wäre im Interesse der Bruderladen, 
deren Foude so mühselig von den armen Arbeitern durch 
Abzüge von ihrem ohnehin karg bemesscucn Lohn gebildet 
werden, jedenfalls wichtig genug, dass selbe dem hohen 
Reichsrathc zur ßcrathung resp. Entscheidung vorgelegt 
werde. 

Den 15. Februar 1864. 
Mit gewohntc1· Hochachtung etc. 

Ich theile ebenfalls die Ansicht des Einsenders, dass 
der Wortlaut der Anmerkung zu E und F der Tarif-Post 57 

*) Das kann vielleicht auf einem Missvcrstiinclnisse l!incr 
subalternen Stenerlrnhönle beruhen; denn clnss in einem 
Dergwerkslande wie Obersteiermark Jemand wirklich nicht 
wissen sollte , dass ll r u der 1 ade n der B er g n. r b c i t er 
keine nAnstalte11 sind, die auf den Gewinn der Unter
nehmer berechnet siad•,sollte mau doch kaum gl1mben ! 

~n1u. d. Redactiou. 
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vollkommen klar sei. Er sagt nämlich: n Versicherungen 
„oder Zutritt zu gesellschaftlichen Versorgungsanstalten, 
„die sicli. bloss auf Beerdigungskosten, ärztliche Hilfe und 
„Pflege in Krankheiten und Unterstützungen im Falle zeit
„licher oder lebenslänglicher Erwerbsunfähigkeit sind in 
„Absicht auf Polizzenprämien erste Einlagen, wiederkeh-
11 rende Leistungen und die beim Eintritt des versicherten 
n Ereignisses bedungencn Leistungen, insoferne diese An
nstalten nicht zugleich auf Gewinn der Unternehmer be-
11rechnct sind -- gebührenfrei«. 

Nun treten aber gerade bei Bergbruderladen alle hier 
aufgezählten Bedi1.guugen im vollen ]\fasse ein, und sie 
sind wahre und reine „ Wohlthätigkeits- und Humänitäts
nnstaltenu, welche im Sinne der Tarif-Post 106, Anmer
kung 2, lit. d, auch vom Acquivalent für ihre b c weg 1 i
ch e n Sachen (Capitalicu, W c~-thpapiere etc.) befreit sind. 

Es wäre wünschenswerth, wenn alle Pällc, in welchen 
von Steuerbehörden versucht werden sollte , derlei Anstal
ten mit einer Gebühr zu belasten, von welcher sie gesetz
lich befreit sind, der Recurs bis an die höchste Behörde 
ergriffen würde, welche unrichtigen Auffassungen unterer 
Organe zu steuern in der Lage ist, und gewiss in jenen 
Fällen es auch thun wird, wo die im Gesetze vorgese
henen t h a t s li c h 1 ich c n Verhii ltnisse nachgewiesen wer
dcu können. Da jedoch uieht nlle derlei Anstalten gleich 
organisirt sind, s~ ist cssclbs.tvcrstündlich, dass der Beweis, 
inwieferne sie unter die erwähnten Ausnahmsbestimmun
gcn fallen sollen, von Seite der Recurrirenden geliefert 
werden muss. 

Diese Zeitschrift wird stets bereit sein, auch durch 
Darlegung solcher Fälle zu einer glciehmlissigeu Beobach
tung des Gesetzes beizutragen und überhaupt nach Kräf
ten bemüht sein , so weit es überhaupt innerhalb der be
stehenden Gesetze möglich, Aufklärung über die Be· 
steuerungsfragcn zu geben, welche für dcu Bergbau nach
gcradc eine sehr ernst c Seite annehmen zu wollen scheinen. 

Man sollte aber nicht versäumen nuch dirjcnigen Land
tags- und Reichsrathsabgeordneten, welche bergmännische 
'Vahlkreisc vertreten (es sind ihrer leider ohnehin zu 'Vc
nigc !) auf gerechte ßcschwerdcn in dieser Beziehung auf
merksam zu machen, da ihnen die Möglichkeit gegeben 
ist, diese Angelegenheit an wirksamerer Htclle zur Sprache 
zu bringen, als es in uns c r c r l\Iacht liegt. 

Den 18. Februar 1864. 0. H. 

Aus den Verhandlungen der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt *). 

In der Sitzung am 15. Dcccmbcr 1863 crw!ilmtc der 
Vorsitzende Herr k. k. IIofrath und Dircctor W. Hai
ding er vorerst clcs Ausscheidens eines in den letzten 
Jahren der Anstalt für kurze Zeitzugcwnndten Arbcitsgcnos- · 
sen, Dr. Z i t t e 11 welcher zum Profossor am Polytechnicnm in 
Carlsruhc ernannt, Wien zu verlassen im llegriffe steht, 
und widmete demselben einige warme Abschiedsworte. 

*) Um ciuer Frage, welche aufgeworfen werden könnte und 
vielleicht schon aufgeworfen worden sein mag, zu begegnen, der 
niimlich, warum wir bei diesen V crh:mdlungsanszügen u n
g 1 e i eh artig nn<l scheinbar willkürlich verfahren , milssen 
wir den nns dabei leitenden Gru11cl8atz kurz erörtern. Die nie 
ganz gelöste und seit der Eiuberufuug einiger Montunbe11111ten 



Hierauf legte er eine der k. k geologischen Reichsan
stalt von Herrn Wilhelm Brücke in Berlin zugesandte 
sehr charakteristische Reihe von Exemplaren einer neuen, 
mit dem grönländischen Kryolith vorkommenden Mineral
Specie~, des Pa c h n o 1 i t h s , zugleich mit anderen Exem
plaren vor, wo der eigentliche Kryolith von Spatheiaenstein, 
Bleiglanz, Kupferkies, Blende, Quarz eingewachsen sind. 
Professor K n o p, der sie zuerst beschrieb, gab das speci
fische Gewicht = 2·923. Die Form des ortbotypen Systems 
mit Axen von a:b:c (Hauptaxe) = 0·8601 :1 :1·3469, 
die Polkanten 93° 58', 108° 8', 128° 20'; Combination 
P. 00 P (98 11 35'), die Grundform mit dem zugehörigen 
verticalen Prisma, dann auch dieselbe mit der Basis, und 
auch das rhombische Prisma bloss mit der Basis beobachtet. 
In chemischer Beziehung ist der Paehnolith dem Kryolith 
sehr nahe verwandt. K n o p gibt für denselben die Formel: 
3 (%Ca, 2/aNa) n+ A1

2 H3 + 2.Aeq. 
Die Verhältnisse des Kryoliths sind NaH + 1/ 3Al 2H3 

oder Al: II= 13·0: 32·8: 54:2. Der Pachnolith unter
scheidet sich demnach vom Kryolith vorzüglich durch seinen 
ansehnlichen Gehalt an Kalkerde und an Wasser. 

Herr k. k. ßerr;rath Franz. v. Hauer legte eine 
Suite schöner und vortrrfflich erhaltener Eocenpetrefacten, 
welche Herr Emanuel v. D ca k y auf dem Terrain der 
Puszta Forrna, nördlich von Stuhlwcissenbnrg in Ungarn 
gesammelt und der k. k. Reichsanstalt freundlichst zu
gesendet hatte, zur Ansicht \'Or, und erläuterte die geo
fogische Beschaffenheit der Fundstelle derselben. 

Eine weitere nicht minder wcrthvollc Einsendung 
verdankt die k. k. geologische Reichsanstalt I.frrrn John 
Sholto D o u g 1 e. s s in 'l'hüringen bei Bludenz in Vorurlberg. 
Es sind Fossilien von dem Marge.rethenkapf bei Feldkirch, 
welche Herr v. II au c r ebenfalls zur Vorlage brachte. 

Herr k. k. llcrgruth Franz v. Hau er schilderte 
ferner die Aufeinanderfolge der Schichten, welche man 
entlang der Strasse von Trencsin-Teplitz im Trenc8iner 
Comitat. in Ungarn, gegen Silden zu nach Dobrassow bis 
auf die Höhe hinauf antrifft, welche die Wasserscheide 
bildet zwischen dem 'l'cplicka-ßach und dom Machna~ka
Bach, und g1ib eine geologische llcschroibung dieses '!'heiles 
seines dicssjlihrigen Aufnahmsgebictcs. 

· Herr k. k, llergrath M. V. L i p o 1 d sprach iibrr 
das Vorkommen von Snaragden im llabach
t h a 1 e des Obcr-Pinzgaues im Salzhurgischen. Dci·selbe 
besuchte die Localit!it im ab;::elaufenen Sommer mit Herrn 
Juwelier S. G o 1 d s c h m i rl t von Wien, welcher die 
Smare.gdanhrüche im lfab .chthale eigenthümlich crwor-

neu gestiirkte Verbinrluug der grologischen Roichsnnstalt mit 
dem ßcrgwesen veraulnssln uns regelmiissig1•11 Berichten 
über deren V erhnndlnngen Hnum zu sclwlfo11. Diese sollen 
zwar das Wesentlichste aller dahei vorkommenden Gngenstiincle 
berilhre11, jedoch in die streng geologischen Pnrthicn nicht 
allzuweit sich einlassen, da diess fiir 1111ser Blnt.t zu weit 
führen w urdo. Dngege11 wiinschen wir das vor w i "g c n d Be r g
m ii n 11 i s c h e etwas eingehender mitzntheilen mit Inbegriff jener 
Mittheilungcn, dio i11 din·dercr llezichung :rn bPrgmiinnischen 
Vorkommuissen stehen. E~ ist uns nidtt miiglich die Geologie 
als solche in den Plau dieser Zeitschrift einzubeziehen; wohl 
aber deren Zusammenlumg mit der Anwend1111g auf Bergbau
tmd Hilttenwesen übernll liervorzuhcben. Die Verstärkung der 
Anstnlt durch ein, wenn gleich nur zeitwi·iliges Contingcnt 
praktischer Montanisten hat diese Bezielrtmgen begreiflicher 
Weise vermohrt, dadurch aber auch uns die Pflicht auferlegt, 
davon llDl so mehr Notiz zu nehmen. Die Redaction. 
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ben, und eine Untersuchung derselben eingeleitet, und bereits 
durch zwei Sommer b e r g m ä n n i s c h befrieben hatte. 

Die Smaragdanbrüche befinden sich oberhalb der 
Sedl-Alpe an dem östlichen Berggehänge des Legbach
grabens, eines östlichen s„itengrabens des Habachthales, 
fünf Wegstunden vom Dorfe Habach im Salzachthaie ent
fernt, in einer absoluten Seehöhe von übe1· 7000 Wiener 
Fuss. Der schon seit längerel' Zeit bekannte Fundort 
der Smaragde daselbst ist de1· sogenannte nS m a r a g d
p a 1 f c n", eine Felswand, von welcher man die Smarugde 
mit einiger Lebensgefahr gewann. Die von Hel'rn Gold
s c h m i d t veranlassten Untel'suchungen haben jedoch dar
gethan, dass das Smaragdvorkommen nicht allein auf 
den „Smaragd-Palfen" bf'schränkt sei, sondern dass die 
Smaragde in einem Glimmerschiefer eingewachsen vor
kommen, welchem eine regelmässige E i 11 1 a g e r u n g 
zwischen clen krystallinisd1en Schiefern - der Schiefer
hülle - der Centralalricn bilden. Diese Glimmerschiefer 
zeigen Ucbcrgänge einestheils in Talkschiefer, andern
theils in sehr feinllaserigen glimmcrrcichen Gnciss, in 
welchen beiden auch noch Smaragde einbrechen. Das 
Liegende dieser Schiefer bildet eine mächtige Masse vou 
theils amphiboli:ochen, thcils chloritischeu, thciis aph:mi
tischen (sogenannten ngrünen") 8chiefem. Im unmittel
baren !laugenden treten Serpentine auf, im entfernteren 
Ilangcudcn der Ccntmlgneiss, gleichfalls mächtig ent
wickelt. Die Smarw~de führenden Schiefe1· besitzen eine 
Mächtigkeit von J bis 2 Klaftern, uud sind bisher nach 
dem horizontalen 8trcichen über Tags in der Erstreckung 
von 120 Klaftern aufgeschürft worden. Dati Htl'eiehen 
ist Stunde 2 (N. :w 0 O. ), das V erfülchen meist ein steiles 
in l:-Hundc 20 (W. :W 0 N.). Im weiteren südwestlichen 
HtrPichen werden die Schiefer von Gebirgsschutt über
deckt. J m nordöstliclH•n Streichen setzen sie iiber das 
Legbachschartcl in <las Herrn G o 1 d s c h rn i d t noch gc· 
hörige Terrain des I-Iollcl'sbach- Thalcs übel', woselbst 
gleichfalls Smaragde gefunden worden sein sollen. Herr 
BPrgrath Li p o 1 d erwähnte einiger Störungen, welche da
selbst die Gebirgsschichten im Streichen und Vcrflächcn 
zeigen, und in .l<'olge solcher Verwerfungen der Smaragde 
führenden Schichten im Streichen und wellenförmige llie
gungcn im Verflächen beobachtet werden. 

Die Smaragde haben theils eine l'cinc smaragdgl'ünc, 
vorhcrrHchen<l u.bcr eine matte, dunkel schw:trzlichgrüne 
oder apfelgrüne l•'arbc. Sie kommen in den Schiefern als 
sechsseitige PrismPn in der verschiedensten Grösse einge
wachsen vor, bis zu G Linien Dicke und bis zu 2 Zoll Länge. 

\V eitere Aufächlüsse <ler smaragdeführenden Schichten 
und dcl'en Untersuchung tiefer im Gebirge mittelst drcier 
Stollen sind im Zuge, um zu constatiren, ob tiefer im Ge
birge, wo <ler Eintluss der Atmosphärilicn auf die Mine
ralien nicht mehr vcrmuthet werden kann, die Smaragde 
von besserer Qualitiit1 insbesondere mit weniger Sprüngen 
und reinerem Grün vorgefunden werden. 

Der Vorsitzende spricht seinen anerkennendP.n Dank 
aus für diese neu g1~wonnencn Aufächlüsse, aber auch na
mentlich dem Unternehml'r, der ebcmfoll~ in del' Sitzung 
gegenwärtig wal', Herrn S. Go 1 d s c h m i d t, dessen Unter
nehmungsgeist gleichzeitig für Förderu11:; del' Wissenschaft 
wirkt, und für Erweiterung vaterländischer Industrie, wel-
cher aller Erfolg zu wünschen ist. (Fortsetzung folgt.) 



Not z. 
Zur Frage der' Eisenindustriekrisis. Aus Böhmen 

schreibt ein Correspondent unterm 14. Januar d. J. dem nB e rg
g e i s t:cc Gegen die kärntnerischen Roheisenproducen
ten findet sich in Nr. 1 des nBerggeistu eine aus der Wiener 
nPressecc entnommen<l Klage, in der denselben wegen hoher 
Preise der Ruin der Raflinirwerke zur Last gelegt und zur 
Abhilfe dagegen die Aufhebung des Schutzzolle8 auf Roheisen 
gefordert wird. Da dieselben Klagen auch schon andererseits 
gehÖl't sind, so verdienen sie wohl eine eingehende Besprechung. 
Trotz seinen euormen Reichthiimern an den edelsten Eisen
erzen wird Oesterreich 11ie im Stande sein seine Raffinirwcrlte 
mit einem so billigen Hoheisen zu versehen, wie es in Rhein
land-Westfalen und Schlesien möglich ist, aus dem einfachen 
Grunde, weil U0 1V,1 bei Holzkohlen erhlasen werden uud er
blasen werden miissen, weil in Oesterreich nur an clrei Orten 
in Kladno, Wittkowitz untl. im l\anat in der Nähe 1'01; 
Eiseuerzen zugleich vcrcokbare Kohlen vorkommen, die •ich 
an Qualität h<ichstens mit den oLerschlesischen ver„[eichen 
lassen, den Ruhr- und 8aarlcohlen aber hei weitem nachst~hcn. 
An eine Verfmchtung dieser Cokes ist aLe' bei tl.en exorbit>Lnt 
hohen Frachtsätzen der österreichische11 Eisenbahnen selbst 
at1f geringe Entfernungen uicht zu denken, gesehweig~ nach 
Innerösterreich, wohin die Cokes zum Cnpolofenbetrieb aus 
Mährisch-Ostrau, selbst aus Oberschlesien bezogen werden 
müssen uncl. per 'Gb: 2 II. und mehr kosteu. An ei11e Darstel
lung von Hohcisen bei fossilem Brcnnmnterial ist daher in 
Jnucrösterreich, wo nur Braunkohlen resp. Lignite vorkommen' 
vor der Hand nicht zu denken. Damit ist aber auch dem Her
alHlriil'ken clcr 8elbstkosten eine gewisse Griinz<~ g-e,etzt, zumal 
die Holzkohlen bei dem enormen Consum jiihrlich theurcr 
werclen. Im Allgemeinen lrnnn man fiir die Hanpt-Hohofen
werkc Kiirntens, clie die vorziiglichen lliitteuh„rger Erze ver
seh111elzen, also Treilrnch, Jleft, 1lie Lölling 11ntl Eberstein, den 
Prei" eines CuLikfusses reicher Holzkohle= 'j fi :rnf 12-15 kr. 
öster. W. rech11e11, eher mehr als weniger, Ullll claraus resul
tirc11 die Kosten des llreunmatcrials per '(,/„ Hoheisen mit 
1 O. 50 kr. bi" 2 !!., ein man selbst hei dem vurziiglichen Be
triebe der nngl'f'iihrten Kiirntncr Werke, die d11rchscl111ittlich 
clie l'ro1h1ctio11 ci11Ps grossc11 wcstfülischen Cok<·sul'cns erreichen, 
incl. Kohlcneinrieu einen Anfwa11cl vo11 ll- 1:1 Cubikfuss 
Holzkohle :mncl11nen muss. llcriicksichti~t m:m die im Jloch
gebirge doppelt Hchwierige nnd kostspielige Justnnuhnltung 
der grossartigen Fördera11l11gen, 1!er Zu- 11111! Abfuhrwege, dio 
hohc·n Löhne, sowie die Kootcn der Erze UJH! i:uschl11gsmate
rialicn, so ergibt sich, dass die Kiirnt11er Roheisenpreise, den 
Meiler== 1000 'ff, Vlricn., also 1125 Zollpftt11<! zu 2!l-:;~ O. 
ö. \V., im Durchsch11itt zu 31 il. angenom111""• durchaus nicht 
zu hoch sind, da sie mit llerilcksichtigung cles Agios (und 
das muss man beriicksichtigcu, wenn mau vu11 Aufhol.Jung dc•s 
Schutzzolls spricht) einem Preise YOll 15 1;3 - J(j 'l'hlr. per 1000 
Z.-1i; entsprechen. K iirn te11 erf1eut sich dnher zur Zeit mit 
Ausnahme einiger unga»iseher Districte cks l1illig,tc11 llolz
lcohlen-Roheisens in Oesterreich nn1l d11bei eines anerkannt 
vorziig·Jichen im Pudcldofen we11ig cnlire11den i\foterials wo„e
gen nudere Werke, z. ll. einige Walzhiitt.en ll ii h 111 e :1 s 1las 
Roheisen 11och mit 4 II. per '{;t„ und selb,;t Brucheisen locu 
P1ö11g mit mehr als 3 fl. bezahlen milssen, Die Ursachen des 
geringen Prosperirens der klirntnerischen J{ n f fi n i r wer lt o 
und einiger steier'scher, die unter denselben Bedingungen 
arbeiteu, sind andere: sie beruhen auf tl.er Theuernug des 
Geldes, nuf dcm Mnngel jeglicl1er Speculation iu Eise11, auf 
dem giinzlichen Aufhören der Bestellungen fiir Eisenliahnue· 
d.arf, ~orauf u!nige Werke aussehliesslich, nndere grossentheils 
emgenchtet. smd, namentlich aber auf dem l\fangel hilliger 
Transportmittel. Die grossen monopolisirten Eisenbahn-Oe
sellschafteu, die jede Concnrrenz ausschliesse11 und seihst ihre 
billigst~n Fracht•litze cl r e im a 1 h ö h c r gestellt h11be11 als die 
entRprechenden des Zollvereins, sind der driickende Alp der 
österreichischen Eisenindustrie, weil •ie sowohl clen llezug der 
Rohmaterialien als den Versandt der Producte nuf entfornlere 
Märkte unmöglich machen. Gegen diese vollkswirtbschaftliche 
Calamitiit soll man agitiren und ·des Kampfes nicht müde 
wertl.en, nicht aber durch voreilige Aufhebung des Schutz
zolles auf Roheisen sich im Bezuge des lfohwaterials vom 
Auslantle ahhängig machen wollen. 
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A d m i n i s t r a t i v e s. 
Kundmachung. 

Zu besetzen ist die k. k. Salinen - Controlorsstellc bei 
dem k. k .. Salz-Gruben-Amte zu Deesakna, in der X. Diäten
~lasse, mit dem Gehalte jährlicher 630 fl. und einer proviso
rischen Gehaltszulage von 105 fl., zusammen i35 ß. öst. \V., 
.JJ,ebst dem Genusse eines freien Quartier> und des systemmässigen 
~alz?epu_tats und mit der \' erbindlichkeit zum Erlage einer 
Caut1on im Gehalts-Betrage von i35 ß. iist. W. Bewerber um 
diese Stelle hnhen ihre gehöria documentirten Gesuche unter 
N achweisung dQs Alten, Sta~des, Religions - llekenntni~ses 
des sittlichen und politischen Wohlverhaltens der bisheri,,.ed 
l_>ienstleisllmg-, .der ahRolvirten ßergwerksstudien, der pr~k
tlschen Kenntmss und Gewandtheit in dem CasRa- und Rech-
111mgswesen, in der Salinen-Manipulation und im Conceptsfache 
cler Kenntnis" der dentsehen, un,,.ari•chen und romanischen' 
Sprache in Wort 1111d 8chrift, der C;~ution,-Piihi.,.kcit 1111d unter 
Angabe, oll und in welchem Grade sie mit d°eu salinenamt
lichen Beamten verwandt ocler verschwii.,.ert sind im \Ve"'e 
i~1rer vorgesetzte11 llehörde binnwi vier Wochen b~i der k. k. 
1 „•rg- ,' Forst- und Halinen - Di"I·eetion für Siebenhiirgen i 11 

Klnusenburg einzubringen. 
Klauseuburg, >.1m \l, Februar t 864. 

Von der k. k. Berg-, ~'orst- und Salinen-Direction. 

Kundmachung. 

Zu besetzen ist die 2. Grnbe11-Wagmeistersslelle bei dem 
k. k. Salz-Gruhcn-Amte zu lllaros-UjvAr, in der XII. Diäteu
<'.lasse, mit tl.em Gehalte jährlicher :J 15 fl. untl. einer proviso
nschen Gehaltszulage von 52 fl. 50 kr, zusammllll 3!i7 0. 50 kr. 
öst. W., freiem Quartier oder 10% Quarticrg-elde und system
miissigem Salzdeputat. Uewerber u111 diese Stt-lle hallen ihre 
gehörig '1ocume11til'ten Gesuche uuter Nachweisung des Alters 
8tandes, Hrligio11s-Bekenntnisses, tl.es sittlichen und politische~ 
W ohlverhalten8, der bisherigen Dienstleistung der Vertra11t
l1eit mit den Rechnungs- u11d Ma11ipulatio11s-V;,rsehrifte11, Ge
wandtheit, Fertigkeit und Verliisslichkeit im H<'chnon im Co11-
eepte uDd in Salzniederlags- uncl SpeditionH -Geschii

1

ften, und 
u11tcr Angabe, ob und in welchem Grnde sie mit. de11 Local
Bcamten verwa11dt oder verschwiigert Rind, im W ego ihrer 
vorgesdzten Behörde binnen 4 Wochen bei der k. k. siebenb. 
Berg„ Forst- 1111d tinlinen·Direclion in Klausenburg einzubringen 

Klausenburg, am 11. Fobrunr 18li4, 
V'On der k. k. Berg-, Forst- und Salinen-Direction. 

Kundmachung. 

Laut Anzeige der k. Benrnuschwornen in Rosenau ist 
das im Gömörer Co111it11te, :mf lfodnacr 'l'orrnin, Gegend Zavoz 
gel egc11e l\larl iu-'l' :i gmass sl•it liingo1·er Zoit 1111sser Betrieb. 
Es werden dem1111ch die berguiichel'lich vorgemcl'kten Thoil
haber, u. z.: Daniel Fahry, F'rnu Fr11nzi•ka Prnnhuhers Eruen 
und deren etwaige lfochts11nehfolger hiDmit ,\ufgt•i',1nlert hinnen 
!lO •ragen, vo111 Tag-e der orstcn Einschaltung dieser Aufforde
rung in das Amtsblatt der Ungnri8chen Nachl'iehten gernclmct 
dics<~B T11gmass nach Vorschrift 1les §. 174 a. B. G. in Bctricl; 
zu setze11, nach D1mlung- dos §. Pi~ a. B. G. einen gemein
~chaftlichcn Bcvollmiicht igten zu bestellen und nnhor auzu
zeigcn, die riickstün1ligen Mnsscngehilhron mit 1 il, 51/2 kr. 
zu berichtigen und iiber tl.ie liishel'ige Unterlasl\ung des steten 
Betriebes sich standhuft zu rnchtfertigen, widrigens 11ach Vor
schrift des a. B. G. §. 24:J urul 244 auf die Entziehnn<> tl.ieses 
Tagmusses erk1rnnt werden wird. " 

Kaschau, am 18. Jauuar 18G4. 
Von der Zips-Igloer k. llerghauptmannschaft. 

Erkenntni11. 

Nachdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhnber des 
Helczmanoczer Neu-Georgi- llergwerkes, Hrn. Cal'l Aringer, 
Georg Schirilla, BnlthaHRr Schütz, Andreas Spiegel, Elias 
Burcsaik, Michael Stempel, Anna Csnky, Michael Stark, Andreas 
Weisz, Susanna Götzy, Jolrnnn Werthmüller und deren etwaige 
Rechtsnachfolger der hieriimtlichen nn dieselben 11m 6. Juli 
1863, Z. 1374 ergangenen Aufforderung zur Anzeige des be
stellten gemeinschaftlichen Bevollmiichtigten binnen der an
beraumten Zeitfrist von 90 Tagen nicht entsprochen haben, 
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werden dieselben in Gemässheit des §. 239 e. B. in die Geld
str:tfe von fünf Gulden zu Gunsten der Igloer ob. ung. w11\d
biirgerlichcn Bruderlade mit dem Bedeuten hiemit verfällt, dass 
dieser Betrag binnen 30 Tagen vom Tage der Zustellung dieses 
Erkenntnisses gerechnet an die Brnderledens-Verwaltung unter 
sonst zu j?ewärtigender zwangsweiser Eintreibung, zu entrichten 
ist. Zugleich werden die obgenannten Bergwcrks-Theilheher 
nochmals aufgefordert, den bestellten gemeinschaftlichen Be
vo llmäcbtigteu Lirmen 90 Tagen vom Tage der ersten Ein
schaltung dieses Erkenntnissed in das Amtsblatt der Ungari
scben Nachrichten gerechnet anher um so gewisser anzuzeigen, 
als widrigens ein ~fachkundiger auf Gefahr und Kosten der 
Theilhaber von Amtswegen bestellt werden wird. 

Kaschan, am 2. Januar 18G4. 
Zips-Iglocr k. llerghauptmannsclrnft. 

Kundmachung. 

Mehrere BesitzPr des im Zipser Comitate, Gemeinde 
Göllnitz, Gegencl Grellenscifen gelegenen Alt-Csarahalden-Jo
hann-Evangclist-ßergwerlics, 11. z.: die Stadtgemeinde Göllnitz, 
- Hr. Joseph Valko Namens seiner Mutter Dorotben Valko, -
Jolurnn Gr6isinger, - Mathilde Heyfrierl Nameus ilm:r l\Iut.ter 
Jo,;ephiue Ilreuer, - Heliastiau llreuer auch in Vollmacht der 
Frnu Elis11Letha v. Toth haben t!ie Auflas8u11g dieses Berg
werke" l1iclwr angezeigt, und um bergbüchcrliche Löschung 
desselben gebeten, 

Nachdem aber die Auflnilfängs-Erklärung ddto. 20. Ja
nuar 18(i4 nicht sä111mtlichc Theill111Lcr uuterfcrtigt, die Herren 
Joseph Valko, 8cb118tian ßreun und Frau Mathilde Scyfried 
auch ihrn ,Jicssfiilligen Vollmachtc11 nicht nachgewiesen habeu; 
werclrn <lie ührigPn berghiid1erlich vorgemerkten 'l'heilhaher 
Frnu Dorothca Valko, - Martin Hrcners Erben, - }'rau Do
rothe11 8t11rk. - Frau JoHephine v. Brou11r, Frau Elisabetha 
v. 'l'oth, - G11briel Lnugis Erben und clcreu etwaige Hechts
nachfolger hie1mit n~fgefordert., Linnen 90 Tagen vom Tnge 
der ersteu Einschaltung die~er Kuudn111chung i11 das Amtsblatt 
der U11gariech1~11 Nachrichten gerechnet sieb. zu crkliiren, ob 
sie dem ciugeLrachten Löschuug•gHsuche Lcitreteu, oder aber 
das llergwerk weiter bell eil.Jen wollen, widrigcns nach frncht-
1os~r.> V crstrc:ch;iu dt>r fe8tgeaelzton Zeitfrist, 11uf die Löschung 
dieses Bergwerkes erkauut wcrdou wird. 

l{nschan, nm 27. Januar 18ü4. 
Von der Zips-Iglocr k. Berghauptmannschaft. 

Erkeuntniss. 

Nachdem clie Besitzer des Dobschnuer Bergluon-Langvod
ßergwerke•, u. z.: Frau 8ophia Gul geb. Hanko, Herr C11rl 
Remenyik, Joseph Hzc11tiHtv{111yi, Frau Susnnna Gömöry geh. 
Remenyik, llerr Georg Williger, .Johann Kirschner, .Jacob 
Csisko, Frau Mari11 J~oszlowyik geh. G{Ll, Ilcrr Michael sen. 
Nikl, Johann Giimüry, .Johann Ha11ko, Anton llnnko, Frnn 
Sophin lleutschy geh. lfoszlosnyik, Husanna. lfonis>drn ueb. 
Hoszlosnyik, An11a 8zo11t:i:;:h geb. Langsfold, l 'cntesi 1 ie 8zont :lgh, 
Mari:1. Csisko geb. Haulrn, Anna \Vitt.we Fischer, Julia11a 
Duclinszky, Maria Gümüry'sche Erben, 8us11111111 Fisd1er geb. 
Gai, Justina Fl1hry geh. (Hd, Herr Carl Jleut•chy, Johann Lnx, 
Simon Lux, 811mu1d Klincsik, .Johaun llurgcr, Michael Klincsik, 
Ludwig K:iiser, Johnnn Lit v{myi, Paul Gömüry, Maria ~zerna 
geb. Mlinnr, Johanu 1;/!1, d··r llieriirntlichen, an clieselhon am 
Hi. Juli 1bli3, Z. l 4:11i crgangm11;n A11ffonlenmg zur Nnmhaft
rnnchung des bestellten gemeinsch:11'1lichen Jlcvollmächtigten 
nicht nud1gckommP11 si1HI, werden diesulbeu in Gemiisshcit 
des §. 23!1 a. B. G. in 1lio Gcldstrai'•! von fiiuf Gulden zn 
Gunsku der IJouschauer Brnderlade mit •lern Bedeuten hicmit 
verfiillt., d11•s dieser Htral'uctrag Linnen :JO Tagen vom 'l'agc 
der Zust~llung dic;ce Erkc11ntnisses gerechnet in die hesagt•l 
llrudcrl:ullrnsse zu entricht•m ist. 

Unter Einem werden die J.lcsitzer nochm11ls auf:l"efordert, 
den bestellten gemeinschaftlichen Bevollmächtigten binneu !JO 

Tagen vom Tage der Zustellung dieser Aufforderung gerechnet 
anher anzuzeigen, widrigens ein Sachverständiger zur Leitung 
dieses Bergwerkes auf Gefahr und Kosten der Besitzer von 
Amtswegen aufgestellt werden wird. Kaschan, 18. Jan. 1SG4. 

Von der Zips-Igloer k. Bcrghauptinannschaft. 

Kundmachung. 

Nachdem die Mittheilhaber nachstehender Bergwerke, 
als: bei Sikarlo Csonkalah Evangelista: die Erben nach Julia 
Legenyi, lgnaz Mogyorossy, Anton Fenyhalmi, Michael Ketney, 
Erben nach Gabriel Eck, Andreas ßeotby, Johann Szekely, 
Joseph Szabo, gewesener Postexpeditor, Erben nach Franz 
Pasztor, Carl Kegyes, gewesener Bierbräuer in Felsöl.J:i.nya, 
Theodor Sirnay, Joseph Nyirö, Josepb Patay, Carl Sziberth, die 
Erben nach Joseph Suberth, gewesener Actuur zu Kapnikbanya, 
Pobl Anna verheirathet an Michael Snrmasag, Kemeny Su
sanne, Gattin des Ernerich Nemes, und Anton Schönherr, - bei 
Miszbanya Floriani: Cnrl Valck, Teresia Legcnyi, Gattin des 
Ludwig Peley, Ilka Boros, Gattin des Anton Papp, Michael 
Ketney, Anna Folinns , \\" itwe nach Joseph Dereczkey, Con
cursmass<! des geweseueu Nagybany11er stürltischen Physieus 
Dr. I:ogdli.n Korbnly, .Johann Szckely uncl Tbeodor Simay, -
bei Miszbanyn Hercules: 1lie Erben nach Sigmund Legenyi, 
C11rl Valek, Erhen 1111ch .Joseph Nyirö, Concursmassa des ge
wesenen Nagyl.Jhnyaer städtis"11en Physicus Dr.Bogdun Korhuly, 
Julie Soos, Gattin rles Joseph Fiiley; - endlieh Lei llliszb:inya 
Zsido Antoni nnd Tb!)resia: 'l'erezia Legenyi, Gattin des Ludwig 
Peley, Illrn Iloros, Gnttin des Anton Papp, Matocsi Rozulia, 
Concnrsn111ssa des gcwese11e11 N:tj?yb:inyaer städtischen Physi
cus Dr. Korbuly Bogd:\n, und Michael Kctney, iibcr Auffor
d cruug des gcwcrlcsch11ftlichen Directors zu dem durch clen
•elben Bel1ufs der Ordnung des gewerkschaftlichen Haushaltes 
1111sgcschl'iebenen Gcwerkent:ige nichterschiene11 sind, wesshalb 
der bisherige Direetor sein Mandat zuriickgelcgt hat, so werden 
aus die8cm Anlasse zur Behebung ,]rr eingerissenen Unord
nungen im Grunde des §. 14!! n. B. G. clie obangefübrten 
Mitbesitzer der obbezcichneteu Bergwerke zu :lcr auf den 
:rn. Miirz HHi4 von A1;1lswegen hiemit auHgesehriebenen, mit 
llcginn der !J. Vormittagsstunde im Amtsgcl.Jäude der gcfor
tigten ßerghnuptmennHcbaft mit lntervenirung- der llergbehör<le 
abzuhaltenden Gcwerke11t11ge mit dem Beisntze vorgcla1le11: 
dass die Abwesenden nls dem ge,clzlich gefassten ßeschluss1i 
cler Anwesenclcn beitrctc!td werden betrachtet. wertl-en, 1111<1 
dass die Rechtsnnchfol::;er nncl VPrtrct.cr sich durch legale 
Bcw1~ismittel auszuw<'isen verpnichtet si11cl. - Als Gell"enstiinde 
der llerathung werden li,ezeiehnet: \V11hl des gcwerkscliaftlichen 
Directors, 8clilusHfassui1g iihcr den Betrieb der llergwcrlrn, uud 
lleHtimmung der Zubusseinznhlnng. -

Nagybanye, um G. Fcbrnar P'.i1;4, 
Von der _Je. Berghauptmannschaft. 

(1) In nn~erem Verlage ist soeben erschienen unrl durch 
<lic Buchbandlung F. Manz & Comp., Kohlmarkt i, zu beziehen: 

Karte ül•er die Production , Consum
tion und Cit·culation der mineralischen 
ßrennstoft'e in l,reussen während (}es 

Jahres 1862. 
Herausgegeben im Königlich preussischen Ministerium filr 

Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 

2 Blatt In sieben Farben gedruckt. Nebst 6 1/;i Bo
gen Text in 4. Preis 3 fl. öst. W. 

Berlin, 1"ebrnar · 1 >;ü4. 

Königliche geheime Ober - Hofbnchclr nckcrei (R. v. Deck er). 
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sarnmt Atlas als G r ll t i s bei 1 a g e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 'l:i Ngr. rlie gespaltene N onpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r l können nur franco angenommen werden. 

Druck von Knrl Winternitz & Comp. in Wien. 
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Inwieferne ist der Gang-Bergbau ein Object 1. meisten Geltung finden, wenn der reichste Segen eintrat, 
ffu• Privat-Unternehmungen 1 dass arme Baue von Hoffnnng und Baulust gestachelt den 

(Schluss.) 

.Anders wircl die Lage, wenn ein Bergbau bereits 
daran ist, die Friichtc solthcr Vorarbeiten zu ernten. 

8ind diese Friichte karg oder reichlich - stets sind 
alle weitem Iloffounf.(S· und Aufschlussbauten reiner Ab
zug am Gewinne. 

Hiezu kommt, dass nirgendwo der Anfang uw so 
viel leichter ist, als im Berg-baue. 

80 lauge man au den „Ausbeisscn« steht, hat man eine 
Menge A11griffspunkte leicht erschrotc11, und es gestaltet 
sich fast miihelos ein giinstiges V crhiiltniss zwischen der 
Zahl der Abbau- und Vortriebsorte. 

Sind aber <lie oberen zngänglichcn und leicht kenn
baren J\littcl verwP11det, dann werden die Opfer in einem 
rasch steigenden V crhältniss grösser, die jede neue Er
sehliessung in An,pruch nimmt. 

Die Länge der tauben Zubauten, die Tiefe der Schächte, 
die 8tiirke der 'Vasserzufiüsse, die Schwierigkeit der 
Wetterführung, clcr För<lenmg etl', etc. stellen sich als 
kaum zu bewältigende llindcmisse <lcm Zutritte entgegen, 
Und dieser - ist er endlich l'rzwungen - ist als ein cin
z.clncr Punkt in einer 1111bnkannten Gegend oft erst llcr 
Anfang zu neuen Entdcl'kungs- ~nd Eröffnnngso.rbciten. 

Solche Untrmchmungcn können mehr und mehr den 
Fruchtgenuss vcrkiimmcm oder wohl auch verzehren, und 
Moll in solcher La~e nicht die höchste Vl•rsuchung cintrc
trcten, die Zukunft, Zukunft sein zu lassen, und die !heuer 
erkauften nun offen daliegenden Mittel mit vollen Zügen 
zu gcnicsseu? 

Der fiuanci..Jle Calcul, selbst das Gefühl der Billig
keit sprechen dafür: die Opfer, die zu bringen waren, 
sind gebracht, der Lohn liegt vor den Augen; er bezahlt 
die alte Schuld und nichts verpflichtet die Unternehmer 
eiue neue Schu.ld zu contrahiren. 

das 

Jes 

Das reine Capital wäre nicht klug anders zu rechnen, 
Geschäft ist gemacht und - beendet. 
Seltsam scheiut es, doch liegt es tief in der Natur 
Menschen, dass solche Ansichten gerade dann am 

Auf~ehluss nicht ruhen lassen, und dass zur Zeit der gröss
ten Ausbeute alle Iloffnungsbaue vergessen und vernech
liissiget werden. 

Es kömrnt noch Eins hinzu, solchen Vorgang fast un-
Yermcidlieh zu mache11. . 

Es kann miiglich wen.Jen bei gliicklichcn Aufächlüssen, 
2 ja 3000 :IIann auf Abbau (Gewinnung) zu belegen. 
Offeubar ist damit die 1''orderung gestellt, in gleichem V cr
hliltnisse die Vorbaue zu betreiben , und das - i s t 
p h )' S i S Ch II n 111 Ö g l i Ch. 

An einem Feldorte haben 2 Mann Raum. 
Es ist nichts gewonnen \ 00 Feldorte in Angriff zu 

nehmen, so1}dcm es sollen deren eini~e, aber weit vor
aus g r c i f c n d den Gang erforschen und 11.ufächliessen. 

W enu man 11.uch wollte, so kann man uieht jene 
Zahl von Bauten auf Vorbirne anbringen, die der Nach
lrnltigkeit willun dem Ai:fachlnsse gewidmet werden ;rollten. 

Man müsste, um das richtige V erhiiltniss einzuhalten, 
den AbLau vermindern, und wer wird das wollen, wenn 
jeder Häuer Gewinn bringt'? 

Es ist dicss die Geschichte alter, ehemals grosser Baue, 
und es wilrc nicht schwer, einige solche zn nennen, auf die 
sie pusi;t. 

Nach langem, oft Jahrhunderte dauemden kümmer
lichen doeli kräftigen Ringen, plötzlich ein almormer Uebcr
fluss, eine hcft.ige gewu.Jtsame Beute, und wenn dernn fcrn
geglnubtes Ende plötzlich eintritt -- nichts für die Fort
setzung erschlossen! 

l\fon steht dann an 1ler Aussicht ntif eine l1mgc Reihe 
von schweren Kosten ohne zahlende Oerter, und die, welche 
sie tragen kon111tcn, die vorangegangenen Gewinner sind 
mit ihrer Beute verchwunf\en. 

Das Uebcl ist um so grösser, wenn die frühere Glanz-
, pcriode durch den reichen Erwerb, den sie abwarf, auf 
einem Punkte ein übermässigcs Personale zusammen
lockte, das hierauf seine Existenzen gründete und nun 
nabmngslos in einer Gegend dasteht, der die Natur statt 
anderen Erwerbsquellen den unterirdischen Schatz ge-



. . 
währte, der vielleicht nicht erschöpft, aber der unzugäng
lich geworden ist, weil die Mittel zu seiner Erschliessung, 
die er selbst geliefert, vergeudet wurden. 

Dies s ist die Natur der Berg baue auf Putzen werken 
und Gängen zum Unterschiede vou denen auf Lagern 
und Stöcken. 

Denn letztere können oft mit ein paar Bohrungen 
mit schlagender Gewissheit auf meilenweite Ausdehuung 
erschlossen werden, und sie lassen desshalb den Angriff 
in jedem Umfange zu, ohne der Zukunft und Nachhal
tigke!t zu schad~n. 

Die Klarheit ihrer geognostischen Lagerung, die 
oft relative Unerschöpflichkeit, befreien von allen Opforn, 
welche der Gangbau fordert, wenn er sich nicht selbst 
umbringen soll. 

Es ist nicht möglich solche Lage zu erwägen ohne 
einer Empfindung zu verfallen, die sehr viel Aelmlich
keit mit !lern nagenden Wurm der Reue hat, 

lI!itte man miissig genossen, hätte man einen Theil 
der Frucht, damals als eie fiel, auf weiteren Aufschluss 
verwendet, hätte man den Betrieb in Grlinzcn gehalten, 
die es tntbehrlich machten eine ganze Bevölkerung übcr
müthig und unbedacht auf ein momentan Errungenes 
zu gründen; es hätten dann nicht nur Jahrhunderte von 
dem Schatze gclebet, sondern es wilrc die 8ummc des 
wirklich zu Tage geförderten Gutes vielfach grösscr ge
worden. 

Kann eine schönere Existenz gedacht werden, als die, 
welche auf solchem Wege gegründet und erhalten wird? 

Wenn einem unfruchtbaren Thale, dessen Dcwohner 
vor Armuth verwildern und zu Grunde gehen, eine Untcr-
11cl11nung gefunden werden könnte, die ihnen eine dauernde 
redliche und intelligente Erwerbsquelle eröffnet„, die sie 
zugleich an drn heimatlichen Boden fesselt, und zu kunst· 
miissigcr, emsiger, wenn selbst schwerer Arbeit anleitet, 
wenn eine solche Untcrnelunung den Nationalschatz mehrte, 
wenn sie Rohstoff für andere ßctriebe lieferte, wenn der 
Unternehmer dabei für häusliche Ansiedlung der Arbeiten
den, für Kirche und Schule und J<'o.milicnhaftigkcit sorgte, 
und sie zu echt conservativcn, ihre Heimat liebenden Staats
bürgern heranzöge, wenn er es zu machen wüsste, dass er 
übcrdicss noch einen Gewinn erzielt! 

Gewiss es wäre eine Tho.t und ein Mann, den die 
Ucgicrung hoch und wcrth halten, den die Nachwelt s<'g
nen müsste. 

Es wäre ein Vorgang vou so hoher Ansicht, und so 
gemeinnützigem Ziel geleitet, dass er des väterlichsten und 
allgemeinsten Obsorgcrs, dor Regierung selbst würdig 
erschiene, nicht dass sie dabei gewinne, sondern 
dass s i c g e w i n n e n m a eh c. 

Wer das freudige Gefühl genossen hat, ein echtes 
Bergmannsleben in eciner ganzen poetischen Tiefe aufzu
fassen, und in seiner Heimat aufzusuchen, der wird mit 
mir sagen, n d c r Berg b au ist das segooswerthc Unter
neh meu u, das oben geschildert wurde, aber er ist es nur 
dann, wenn er nicht bloss nach der Raison des Capitales, 
sondern wenn er mit dem wohlwollenden Herzen eines 
Vaters betrieben wird, der es über sich bringt einem ge
gebenen möglichen Nutzen zu entsagen, der mit einem 
Worte: au s Li e b e e n t h a 1 t s am i s t. 

Es gibt sokhe Männer, die jüngste Zeit hat als nur 
Ein Beispiel, dei:i Namen Miesbach, gerade um dieser 
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Eigenschaften willen in seinem Grabe gesegnet, und es 
wird deren noch immer geb•m. 

Aber darf auf solche Eigenschaften gerechnet wer
den? oder lässt sich die Lieb c vertragsmässig fesstellen 
oder anbefehlen, die allein solches Thun bestimmen kann'? 

Auch hierüber gibt uns die Gesl!hichte Beispiel und 
Lehre. 

Jene Blüthenzeitcn der Bergbaue, die den Keim zum 
Ruine ·nicht nur der Baue, sondern der ganzen künstlich 
angehäuften Bevölkerung legten, werden oft und oft in 
einem Athem mit den Namen kiihner, geldkriiftiger U ntcr
nehmer genannt, Namen, die durch solche grosse Erfolge 
selbst gross geworden sind, und die sich damals nicht 
träumen liessen, dass sie Treibhauspflanzen mitten in den 
rauhesten Gegenden heranzogen, die desto sicherer zu 
Grunde gehen mussten. wenn der Brennstoff verbr~\Ucht 

war, m:t dem sie vielleicht immer sich h!itten vor J<~rost 

schützen können. 
Es ist schwer diese.N'amen nicht zu nennen; es kennt 

sie jeder für das bcrgbau1n1de Land, das er bewohnt, und 
dessen Geschichte ihm nicht fremd ist. 

\Vcnn im genügsamen Betriebe, den cingcborne Kriiftc 
zu erschwingen vermochten, ein karger ehrlicher Gewilln 
gemacht wurde, als die jnnge llergbaulust noch zu 
Aufschlüssen reizte, da traten solche .l\Iiinncr als Kriufer 
ein, als fremde K ii u f er, und Alles nahm einen anderen 
Charakter an. 

Genügsamkeit, Schonung des Schatzes, eigentliche 
llergbaulust gehören nicht in das Wörterbuch der Specu
lationen und der modernen Industrie. 

Einem solchen Käufer ist die Heimat desKaufobjectcs 
nicht lieb, er hat gekauft, weil er gcwinncm will, was küm
mert ihn, dass Au deren die Zukunft erlischt, oder wer nach 
ihm glücklich ist? · 

ErmussvorAllcm- amortisircn; er muss es, sonst 
verliert er, was er mit seinem Kaufächilliuge in jedem an
dern Geschäfte crworbr.n haben würde. 

Er trachtet sein Capital herauszuholen nebst den In
teressen der lletriebsauslagc; so ist es ihm schon im Kauf· 
schilliug vorgerechnet; er hat keinen Grund auf Nachhaltig
keit zu sehen; er gewinnt nicht, wenn er Jahrhunderte 
lang schlechte Proccntc erbeutet, sondern ein solcltcr Vor -
gang führt ihn offen zur Crida. 

Es hat ein Käufer im Gegcntheile zwingende Ursache 
(nebst dc1· Verlockung), sei.µ Geld rasch mit möglichst ho
hem Gewinl1c umzukehren, und ist diess gelungen, so bieten 
sich ihm tausend andcm! Unternehmungen von besserer 
Rentabilität. 

Eigennutz ist seine Loosung, und wer kann ihm dar
aus einen Vorwurf machen'? 

Ist aber der Käufer eine Actien - Gesellschaft, dann 
ist der Ruin systematisch eingeleitet. 

Sol) ein nPapicru Herz ltaben? Das Comitc, oder wie 
es heisst - kann nicht anders, es muss seine Direction 
oder lfotricbsleitung auf Dividenden hintreiben, dann wird 
das Papier verkauft und der Nachfolger -. hätte besser 
obachtgebcn sollen. 

Es ist nicht denkbar, dass eine solche Organisation 
eich zum Ziele setzte, jetzt und immerhin kleine Interessen 
zu haben, damit der Pfarrer, der Lehrer und die späten 
Enkel der Gemeinde zu N. oder N. eine dauernde Existenz 
haben sollen; dass sie eine Rücksicht hege auf die wohl-
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thätige Hand der Natur, die der ganzen Gegend diesen 
einen Schatz als Ausstattung für immer schenkte, statt 
so v i e 1 e m, das anderen zu Th eil wurde. 

Es können die ökonomischen, socialen, politischen, 
technischen etc. etc. Verhältnisse der Bergbaue sich tau
sendfach gestalten; sie wcnlen aber immer nur dann als 
gesund betrachtet werden können, wenn sie der speciellen 
Natur des Erzlagers in seiner Gegend entsprechen. 

Mit voller Sicherheit kann gesagt werden, dass es ge· 
nau solche Situationen gibt, wie sie oben geschildert wurclen, 
und wo diess ist, da kann mit ebenso p:rossPr Sicherheit gesagt 
werden, dass sie für einen idisolnt industriellen 
Au fs c h w u n g n i c h t g e m a c h t s i n d. 

Sincl sie in der Hand eines mild und weiterhin sor· 
gen den Besitzers, der es versteht n e n t h a 1 t s am zu bauen", 
und der sich der höheren Motive bewusst ist, die ihn da
bei leiten, sind sie gar in der !fand des Staates, der am 
meisten gewinnt., wenn er gewinnen macht, dem das Wohl 
einer Gegt>nd selbst ökonomisch wichtiger ist, als ein plörz
licher, im grossen Haushalte doch unmerklicher Gewinn, 
dann können die obigen Ansichten nur zu <lern einen 
W;.msche führen, dass sie in solchen schon~nden und von 
höheren IntcrcssPn geleiteten Händen bleiben, uncl sie 
Gott vor der Actienwirthschaft bewahre', die nur c in In
t!'ressc belebt, nämlich : die In t c r c s s c n. 

Das Aerar wircl vielleicht kleinere Jahresertriignissc 
machen, aber clic Regierung wird den untröstlichen Jammer 
verhindert, od,•r doch weit hinaus verschoben haben, clen 
ein lucrativerer Gewinn bald hcrvorrnfen wird. 

Der Staat wiirde balcl nach dem Verkaufe mit den 
grössten Opfern nicht mehr die Wunclen heilen könnc>n, 
die die Gewinnsucht schlug, denn ein Aufs c h 1 u s s hau 
in der Tiefe ist nur währencl der Zeit des Ab
baues zu prästiren, und die vo11ltändigste, scgcu
reichstc Ausnutzung des Naturschatzes beruht auf über-
z e u g t c r E n t'i1 a 1 t s a m k c i t. · 

Gcwiun! 
Ist denn nur Geld Gewinn? 
Ist es nicht Gewinn, wenn eiuc gnnzc oft grosse Be

völkerung von einem Baue ihre Existenz ngew.innt'(u 
Aber freilich lässt sich dar1rnf kein Geschäft gründen, 

und in diesem Sinne mögen diese Zeilen hinreichen, um 
darzuthun, dass ßergbaue, welche auf Gänge u u n d 
S tö ck e n umgehen, im Gegensatze zum Abhaue von 
eigentlichen Lage ru, aus politischen und Humanitäts
Riicksichten einer Enthaltsamkeit bedürfen, welche einem 
Privatkäufer eben durch den Kaufsact unmöglich gemacht 
Wird, und zu der nur der Staat als Besitzer einen Beruf 
hat, weil nur ihm eine locale Erwerbsquelle als solche von 
Wcrth ist, weil nur ihn die Folgen vorzeitiger Vergcu
clung einer solchen Quelle treffen, - l~olgcn, die am 
E n d c au c h f i n an c i e 11 das v er s c h w i n d c n c1 c Er
g e b n iss des Verkaufes verschlingen können. 

Die Chromerze Banats, 
(Schluss.) 

Was nun das natürliche Vorkommen des Chromerzes 
betrifft, so zeigten die bisherigen zahlreichen Aufschlüsse, 
dass dasselbe putzenweise in sogenannten n Streichen" in 
lichtem mildem und schieferigem Serpentin einbreche, in einer 

Mächtigkeit von 1 Zoll bis zu 2 Klaftern, in nordsüdlicher 
Richtung und mit meiststeilem Verflächen. Dabei sind die 
Streichen selten über 1O 0 anhaltend, dem Verflächen nach 
selten über 5 °, wenn es auch manchmal scheinen will, dass 
mehre in einer Linie liegende Streichen ein zusammenge
höriges Ganz<'S ausmachen. An einzelnen Punkten ferner 
treten die Chromerze wieder mehr nesterförmig auf, und 
zeichnen sich die Nester bisweilen dadurch aus, dass in 
minder hältigerem Erz hältig~res eingebettet erscheint. 

Einen vorziiglichen Fingerzeig bei Aufsuchung von 
Chromerzstreichen geben ausser den über das Berggehänge 
abgerollten Findlingen Salbänder von weichem, lichtgelbem 
oder lichtgrünem Serpentin, die sich wie Klüfte in dichterem 
und dunklerem Serpentin ausnehmen. Fein eingesprengt 
erscheint der Chromcisenstein übrigens auch in dem grün
lichschwarzen massigeren Serpentin, findet jedoch alsdann 
keine bergmännische Beachtung. 

Die Ifältigkeit und d"n Werth cler Chromerze schätzt 
man bei der Aufschürfung und Gewinnung gewöhnlich nach 
der Schwere der Haudstückc, oder nach dem spccifischeu 
Gewichte nb, weil das Gewicht eines gleich grossen Erz
stückes mit dem Chromoxydgchalte zu- oder abnimmt. Er
fahrungsgcmäss steigt das Gewi<>ht einer geschichteten 
Cubikklafter Chromerz bei zunehmendem Chromo:i:ydhalte 
von 150 bis zu 400 Ccntncr. 8ehwache Erze ergeben für 
einen lose geschichteten Cnbikfuss ein Gewicht von 70 Pfd., 
sohiu für 100 Pfd. t ·ß1 Cubikfuss Rfiuminhalt, und für 
eine Cubik-Klf1r. 151 Centner Gewicht; hingegen wiegt 
lieispicbweise 1 Cnbikfuss der zcrreiblichen, und gleich 
auf der Hulde in Fässer von je ß Centncr verpackten guten 
Erze vom Berge Caldcroni11 bei Tissovica (d'E.s Grnben
feld Amalia) 124 Pfd„ und entspricht sohin einem Centner 
der Raum Yon 0·801 Cub.-Fuss, einer Cub.-Klafter feruer 
d11s Gewicht von 2ß8 Centner. Genauere Versuchsproben 
über die specifischen Gewichte der verschieden hältigen 
Erze sind leider noch nicht abgeführt, nachdem einerseits 
der vorhandene Erz1·eicht.hum noch lange jede "Vahl ge
stattet, und anclcrerseits der Verkehr selbst auf die eine 
gewis~e Griinzc überschreitende Höhe des Haltes kein wei
teres Gewicht legt. 

Die grobkrystallinischen Erze, von einer tiefschwarzen 
Farbe, fcttglänzencl, von braunem Strich, werden als sehr 
gute Erze angcselrnn, erscheinen aber meistens nur als faust
grosse Pindlingc. Das in massigcnKlüften auftretende Erz 
ist gewöhnlich feinkrystallinisch, hat zahllose, von aussen 
schwer erkennbare Spaltklüfte von Serpentin , Magnesia 
und Chromokcr, und zeigt im frischen Bruche ~inen mehr 
dem Metall- nls Fettglanze nahekommenden Glanz. Ma
gnetische Eigenschaft wohnt diesen Chromerzen als solchen 
nicht inne, wo sich eine solche zeigt, riihrt sie nur von bei
gemengtem Magneteisen her, wie bei einigen Erzen der 
Dubovacr Gegend. 

Dei· II alt diesl'r Chromerze au Chromoxyd, auf den allein 
es ankommt, und cler allein den Werth bestimmt, ist, wie 
gesagt, ein sehr verschiedener. Für den Absatz werden, 
wenn wir uns nicht irren, 5 Sorten unterschieden, doch kann 
man im Allgemeinen festhalten, <lass Erz bis zu 25 % Chrom
oxydgehalt als vorläufig noch minder beachtete Pochglinge, 
bei 25 bis 50 % Ch;omoxydgehalt als gute Erze, endlich bei 
5~ bis 750/o Gehalt als ausgezeichnete gelten. Die guten 
Erze kommen auch am häufigsten vor; die ausgezeichneten 
meist nur als Findlinge, dünne Schnürchen oder als Einla-



gerung, Kern, in guten Erzen, und dienen mehr zur Ver
mengungmit minder hältigen Erzen, um solche auf den ·Nor
malhalt von 45 % zu bringen; indess die Pochgängejener Zeit 
vorbehalten erscheinen, wo an guten Erzen Mangel eingetreten 
sein wird. Genauere Daten über die Ifälte der verschiedenen 
Erze sind uns eben nur von den Erzen aus den Gruben
feldern d'E.s: Franz und Carl in Eibenthal und Rosalia in 
der Gemeinde Tissovica bekannt, üb~r welche die Proben 
in der k. k. geologischen Reichsanstalt abgeführt worden 
sind. Obwohl die Erze dieser Grubenfelder äusserlich sehr 
von einander abweichen, so stimmen die Proben doch sehr 
nahe zusammen, und lässt sich ganz gut ein Durchschnitt 
aus selben ziehen, welcher ergibt: an Kieselcrcle 1·6, an 
Thonerde 11 ·2, an Eisenoxydul 1 B· t, an Magnesia 13·3, an 
Chromoxyd 51 ·H, zusammen 99·5 0;0 • Einern so ausgezeich
neten Chromoxydgehalte nahe kommen aber die Erze vieler 
Streichen der Grubenfelder bei Eibenthal und Tissovica, 
hi11gegen sollen ihn norh übertreffen die Erze von der Du
bovaer Ge~cud, die feinkrystallinisehen von dem Gruben
felde Amalia auf Calderonia l·ei Tissoyiea, und die aus ein
zelnen Putzen in den Grubenfeldern d' E.s auf Puskas bei 
Eibenthal. - Der Halt der Chromerze scheint übrigens nur 
von der mechanischen Beimengung tauber Bestandtheile 
abzuhängen, so dass bei einer sorgfältigen Aufbereitung die 
verschiedensten Erze auf nahezu glcidwn Halts ich bringen 
liessen. Die wesentlichste V eru11reinigung der Chromerze 
besteht aus Serpentin, gemeinem und edlem, dann Magne
sia, seltener aus Magneteisen, Eiseukies, Nikclkics und 
Bleiglanz. Es ist auffallend, dass eben in der N!ihe der gc
geuwiirtignn Chromcri1aufschlüsse imSerpcntingehirge selbst 
ungemein alte Sehürfungcn, wahrscheinlich auf silberhiiltige 
Kupfererze, sich zeigten, so namcnt.lich im mchrgP11anntcn 
Grubenfelde Amaliu.ein regclmässig gemeisscltcr, mit schön 
ausgehauenen Stufen in rlie Tcufo fiihrendcr Stollen, wel
cher den Römern zugeschrieben wird, und dass 1. Stunde 
von Eibenthal gegen Westen, nahe der Pinstmaligen Lage 
der Hürden der romanischen Einwohner von Tissovica, Spu
ren einer Kupferschmelzhütte sich fanden, so wie zerstreut 
I~agcn ungerösteter und gcröstr.ter Erze, dann Sehlacken, 
worüber die Sage geht, dass hier, schon tief im Urwalde, 
aber im Thale der Tissovica- i111r Zeit der türkischen Occn, 
pation bosnische Werksleute Bergbau und Hütte betrieben 
haben sollen. 

Bezüglich des !iusseren Ansehens der hier beschrie
benen Chromerze können wir nicht übergehen, da8s nach 
einer Aensscrung des mel11jiihrigcn technisclum Leiters der 
Baltimorer Chromerzgrubeu von Tyson et Comp., des Dr. 
Diffenbach in Ludwigshütte bei Darmst11dt, die lange noch 
nicht vorzü~lichsten Erze aus der Grube Carl bei Eibenthal 
den Erzen der in nicht ferner Zeit erschöpften ßaltimorcr 
Gruben ganz gleich kommen, wo nicht sie übertreffen 
sollen. 

Für den Stufensammler ergeben sic)i als besonders 
interessante Varietiiten der hicsiegen Chromerze die grob
krystallinischen Erze mit grossen Augen von edlem Ser
pentin nus den Grubenfeldern d'E.s am Puskas bei Eiben
thal, die in den verschiedensten Chromfarben (sit venia tau
tologiae !) schillernden Chromokererze der H.osaliagrubc im 
Gemeindebezirke Tissoviea, die zcrreiblichen, and in der 
Feuchtigkeit sich selbst aus der die Krystalle bindenden 
Serpentinmasse ausschälenden, dann die Silber, Nikel und 
Kupfer haltenden feinkrystallinischen Erze von der Calde-
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ronia, endlich die grobkrystallinischen dichtschwarzen Find
linge, die sich häufiger im Bette des Baches Tissovica an
treffen lassen. 

Schöne Exemplare solcher Stufen sind seit 3 Jahren, 
vornehmlich durch die concurrirenden Bemühungen d'E.s 
den verschiedensten Anstalten und Sammlungen in und 
ausserhalb Deutschland, wie dem Hofmineralienkabinete 
und der geologischen Reichsanstalt in Wien, dem U uiver
!itätsmusenm zu Halle a. S. u. s. w. zugeführ(, und den 
Chromerz verbrauchenden Chemikalienfabrikanten derver· 
sehiedensten Fabriksstädte Deutschlands und Frankreichs zu
gemittclt worden. Für das LondonPr Mineralicnkahinet aber 
sollen WPlche von jenen Stufen angekauft worden sein, wel
che die beiden angeführten Chromerzuutcrnehmer 1862 in 
London. ausgestellt hatten, und welche ihnen rlie Ehre, 
n für Aufschliessung eines n·eucn District.cs für den Chrom
erzabbau« der ehrenvollen Erwähnung gewürdigct i1u wer
den, einbrac.htcu. 

Üie Frage nach der Reiehl1altigkeit dieses Chromerz
vorkommens, sriner Aus1lehnnng auch über <lie bisherigen 
Aufschliisse, unrl seiner Fortsetzung in die Tenfo, lässt sich 
wohl sehr schwer beantworten, doch haben wir Gründe an
zunehmen, dass die fö•ihe dieser Entdeckungen noch lange 
nicht abgeschlossen sei. Wir vertrauen nicht nur,•lass ein stär
kerer Begehr auch ein eindringlicheres Studium über die Ver
thcilung dieser Eri1e hervorrufen werde, sondern schliessen 
auch ans dem sporadischen Vorkommen an dm· gegen wiir
tigen ObPrfüichr, die einstmals auch mit nnr abgewittertem 
Serpentin überdeckt war, in allen möglichen Horizonten, 
nnrl mnist mit steil einfallenden Erzstreichen, dass die Teufe 
noch viele soleh~r Erze berge, wir begreifen jedoch man
gels eines GeReti1es über die Erzvcrtheilung und bei der 
Kostspieligkeit, den i1!iheu Serpentin ins Ungewisse zu 
durchbrechen, rlie Schwierigkeit einer Bcschiirfung der 
Teufo, besonders aber so lange an der Oberfläche noch so 
viele unvcrwerthete Vorriithc i111r Verfügung stehen. _Die 
dicssfalls in Amerika und Schweden bereits gemachten 
Erfahrungen sind uns leider nicht bekannt.. 

Die bisherigen Ernaufschlüsse sind jedoeh hinreichend, 
den halben Bedarf Enropa's an diesem werthvollen Mineral 
auf Jahre i1u decken, und ist eine Ers·chöpfung nicht so bald 
abzusehen. 

Das Chromerz findet nämlich seine vorzüglichste Ver
wendung bei der Eri1eugung von chromsanrem Kali und 
r!en hieraus gewonnenen verschie<lenen ausgei1eichnetsten 
Farben für W_ebestoffo, Gläser, Lake n. dergl. Da aber 
Deutschland viele unter Anwendung von Chromfarben er
zeugte Produete bisher aus E11gland und Frankreich bezog, 
so rechnete man soinen zur Farbchereitung henöthigten 
Chromerzbedarf, bei einem Chromoxydgehalte von wenig
stens 550/o, nuf nicht höher nls jiihrliche 3000 Centiier, 
welche Ziffer aber wohl längst vi<'l zu niedrig sein dürfte. 

Da jedoch das Orsovaer Chromcrzrevier 1860 bereits 
16,500 Ccntner, 1861=19,000 Centner, 18ö2 = 35,500 
Ctr. mit Leichtigkeit eri1engte, und die Gesammteri1eugung 
bis jetzt etwa 2511,000 Centner betragen mag, so begreift 
sich, dn.ss die Bergbauunternehmcr nach Erweiterung ihres' 
Absatzes über Deutschland hinaus, nach Prankreich und 
England, strebten, wozu die nahe Donaustrasse, und die 
geringe Entfernung des echwazen Meeres schon einladen 
mussten. Es betragen nämlich die Frachtkosten nach Cser
novodn., der Anfangsstation der einer englischen Gesellschaft 



gehörigen, den Weg naeb Constantinopel bedeutend abkür
zenden Eisenbahn naeh Küstendsche am schwarzen Meere, 
nicht mehr in Silber als jene bis Pest in Papiergeld, und die 
bis Sulina ebensoviel in Silber als jene bis Wien in Papier, 
so dass bei grösseren Ladungen 1•iri Galatz, woselbst fran
zösische und englische Schiffe stets vor Anker liegen, selbst 
bei einem Agio Ton 10-20°fo die Fracht nach England 
sich kaum auf das Doppelte der nach Wien stellt, d. h. rlort 
2 fl. ö. W. in Papier und hier 1 fl. pr. Zollcentner. Allein 
dieses Absatzgebiet hat den Nachtbeil der Concurrenz 
mit den schwedischen und amPrikanischen Chromßrzen, und 
wird daher gleichwohl der deutsche ~larkt lieber aufge · 
sucht, dem ()ie fremden Erze wegen der kostspieligeren 
Eisenbahnfracht bisher weniger zugiinglich \Varen. Die 
Preise der Chromerze an den deutschen Fabrikspliitzen va
riiren bei wenigstens 45 % Gehalt von 4 J!. bis H fl. pr. 
Zollcentner. vVie schwankend übrigens der Preis dieses 
Rohproductes sei, und wie unsicher dessen Absatz, zumal 
in grössercn l\lengen, zeigt das einzige Beispiel, dass, wie 
erziihlt wird, gegen Ende 1862 das Fallissement. einer be
deutenden Chromkalifabrik Englands, welche ihren Erz 
bedarf durch Contracte mit llaltimore gesichert, und 10,000 
Tonnen bereits in Vorrath hatte, einen solchen Rückgang 
des Preises dieses RohstufTes v<·rursachtc, dass die Tonne 
zu dem unerhört niedrigen Preise von 50 PfJ. Strlg. aus
geboten wurde, und das Pfd. Chromkali von 12 Pence 
(= l 8chiiling) auf ß Pence fiel"'"). 

Alle diese Verhältnisse machen jedoch klar, wie d:>s 
Chromerzgeschäft bei weitem mehr d.em Handels'. al~ dom 
Industriezweige zuzurechnen sei, da der ßrfolg wesentlich 
von <ler Absatzm'mge und dem Absatzpreise abhängt und 
Handels- und l<'raehtl'.onjuncturen unterlie;:!;t, insolauge es 
nicht golingt, auch diesen Rohstoff durch Verarbeitung im 
eigenen Lande wesentlich diesem dienstbar zn machen. 

Als Verkaufspreis der Erze loeo Donnuufor Tissovicn. 
kann bei Abnahme grössl)rcr Mengen, und je nach dem 
Halte, angenommen werdcn 2 H. bis 4 fl. pr. \Viener Centner, 
loco Grnbe hingegen 1 1/ 2 bis 3 117. fl. 

Die Helbstkosten dieser Erze, von den Auslagen der 
ersten Hehürfmi.g und der Massenerwerbnngen abgesPhen, 
sind nach dem früher Erörterten sehr gering, da der Abbau 
weit mehr einer 8teinbrucharbeit als einem Bergbau ähnelt. 
Werden auch die einzelnen abgeschürften Str~ichen nicht 
·alsogleirh abgebaut, so bediirfen sie doch k1~iner Ausrich
tung, der Arbeiter geht selten unter Dach, und bedarf nur 
selten einrs anderen Gezähes als Keilhaue und Kratze. 
Scheidung der Erze von dem Tauben kömmt erst selten, und 
eine AufbereituJ.Jg noch gar nicht vor, da sich die viel ge
klüfteten Erze von der Serpentinmasse leicht in 8tücken 
von Faust- bis Kopfgrösse ablösen. 

Der Arbeiterstand ist noch kein ständiger, und es wurde 
auch das Bedürfniss nach einem solchen noch nicht 
stark fühlbar, da Romanen wie Deutsche, Italiener wie Böh
men, in kurzer Zeit den praktischen Blick, der zu dieser 
Arbeit erforderlich ist, sich anzueignen vermochten. Kurz, 
die Verhältnisse des Abbaues erscheinen für den Unter
.nehmer jedenfalls sehr günstig. Nicl;t so ist es jedoch, wie 
bereits angrdeutet, mit dem Absatze, dem es noch an Um
fang, Regelmässigkeit und Sicherheit gebricht. Denn· die 

*) Der Preis eines Ö9terreichischen Centners Chromkali 
loco England betrug daher vor Ende 1862: 6 l ß, 5 lu. ö. W. 
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Monarchie besitzt, so weit uns bekannt geworden, derma
len nur 3, Chromerze verbrauchende Fabriken, v~1 denen 
2, eben Abnehmer der hiesigen Erze, bei der Londoner 
Weltausstellung des Jahres 1862 mit Medaillen au~gezeich · 
net wurden, nämlich: "die chemische Productenfabrik ;1.u 
Hrastnigg des Franz R. v. Gosleth in Triest für Ausdehnung 
der Production von Chemikalien und deren Vorzüglichkeit 
und für die Einführung der Erzeugung von chromsaurem 
Kali in grossem l\Iassstabe,u und "die k. k. landcsbefugte 
chemische Productenfabrik der Wageman n und Heyhel zu 
Liesing bei 'Vien für chemische Producte für ihre ausge
zeichnete Qualität und für die Erzeugung in sehr grossem 
l\lassstabc,•• 

Das ausseröstcrreichische Deutschland ferner besitzt 
mehre Fabriken, welche Chromen:e VPrwenden, allein den
selben kommen die Orsovaer Erze durch die 'l'ransport
kosten sehr hoch ~u stehen, und diese! ben eignen sich da
Ji„r noch weniger, darch Verwohlfoiln11g dP.s fertigen Pro
ductes din ßrzcugung und somit den Erzverbrauch zu 
vervielfäl1igen. 

Da nun aber Fachkundige berechnet haben, dass in 
der Nähe dn· Erzlager und der sonstigen Rohstoffe das 
Chromkali und die C1tromfarben, welche aus dem Auslande 
bezogen, per Zollcentner sich immerhin noch auf 80 fl. 
und mehr stellen, ungeachtet rlcs augenbli("klichen Pl"f•is
rüekganges in Folge der amerikaniscl1en Baumwollennoth, 
welche den V crbrauch von Druckerfarben beschriinktc, um 
den halben Preis und noch geringer sich erzeugen liessen, 
so können wir im Interesse der vaterländischen Industrie 
es nur beklagen, dass zur Begründung einer solchen Fabrik 
in der Orsovaer Gegend die nöthigen Kr!ifte an Capital 
und Intclli~enz sich noch nicht gefunden haben. 

Nicht nur, dass eine solche Fabrik die Aussicht hätte, 
die Erze billiger beizuschaffen, als sie dem unrcgel~ässigcn 
bisherigen Verkehre abgelassen worden, würden ihr ausser 
<lcr Kohle von Eibcnthal auch jene der Klei11 'schen W crke 
bei Drenkova, und die 8chwefelsiiure 1lf's stautsbahnge
scllselmftlichen W crkes Muldova zur Verfügung stehen, 
und könnte die benöthigtc Pottaselu1 um ein fülliges 
in den reichen, 11ahcn militiirilrarischcn W!ildern erzeugt 
werden, wo, in der Niihe von Eibcnthal und Hvinica, 
bereits vor Jahren sehr bedeutende l'uttaschesiedereien 
bestanden haben. An Kalk ist, wie eingangs erwähnt, in 
1111her Umgebung keinerlei Mangel. Rct~hnen wir hiezu 
die vorhan<lcnen billigen Arbeits- und l~nhrkriift.e, und 
die bequemen Verkehrsmittel zu Land und \Vnsser, so 
lileibt einem Unternehm<'r gewiss nur der Eine 'Vunsch, 
dass die Gegend lieber im indnstriernichen Deutsebhmd, 
als an der Gränze der Fürstenthümer 8erbieu und Wal
lacbei liegen möchte, welchem Wunsche 1•ine Abhilfe 
aber wohl nicht geleistet werdeu kann. Zur Beurthei
lung der l<'rachtkosten von und nnch der Umgegend von 
Tissovica bemerken wir noch , dass die Zufuhr der Erze 
von Eibenthal nach Tissovica auf einer gut angelegten 
11/ 2 Meilen langen Gebirgsstrasse 10 kr. per W. Ct1·., 
von etwas entfernteren Gruben 20 kr. , von Tissovica 
nach Orsova (3 Meilen) ferner, u. z. auf der 8zechenyi
strasse liings der Donau , welche von Orsova bis Mol
dovlf 12 Meilen lang ist, 20 kr„ nach Drenkova aber 
(5 Meilen) 30 kr. koFte, die nur in sehr trockeuel'I Sommer 
wie im Winter unthunliche Verfrachtung auf der Donau 
aber noch bei weitem billiger sich stelle. , 



Diesen durchgehends günstigen Verhältnissen für die 
Begründung eines neuen. Industriezweiges in dieser in
dustriearmen Gegend gesellen sich wohl auch einige 
minder günstige Beziehungen zu, und die Gerechtigkeit 
erheischte auch deren Wür1lignng ; allein wir leben des 
begründeten Glaubens, dass die Einrichtungen und der 
Verwaltungsorganismus der k. k. :Militärgränze, denen 
allein die hier nur anzudeutenden Schwierigkeiten zu
nächst entspringen, den Anforderungen der Neuzeit sich 
ebenfalls nicht länger werden entziehen können, und dass 
man auch in der l\lilitärgränze in Bälde von dem Sy
steme der blossen Erhaltung des Staatseigenthurnes, wo
zu der meiste Grund und Boden, mithin auch die Steine, 
das Holz und die "\Vasscrkräfte gehören, zu dem einer 
volkswirths<;haftlichen Ausnützung übergehen, und dem 
l'rivatbesitze grösseren Spielraum zugestehen werde, wo
durch so manche jetzt schlummernde Volkskraft zum 
Leben erweckt würde. 

"\Vir wiederholen demnach unseren aufrichtigsten 
'Wunsch, dass sich für unsern Heichthum an Chromerzen 
bald auch eine dem Vaterlande erspriesslichtrc V crwen
dung, als die Verschleuderung an's Ausland, finden möge, 
und möchten uns innig freuen, durch diese eingehende 
l\Iitthcilung hiezu auch unseren Theil beigetragen zu 
haben. Glück auf! J. G. 

Aus den Verhandlungen der bergmännischen 
Abtheilung des österreichischen Ingenieur

vereins. 
(Versammlung vom 2i. Januar, unter dem Vorsitze des k. k. 

Sectionuuthes Ritter v. Rittiuger.) 

Herr Berghauptmann F. M. Friese legte Proben eines 
cbromhaltigen Uoheisens vor, welches. auf dem k. k. Eisen
werke St. Stephan bei dem versuchswcisen Verschmelzen 
chromhältigcr Thoneii;enstci11c erhalten wurde. Das Eisen 
hat weissen, fast spiegeligcn Bruch und ist sehr spröde, 
wesshalb die Erze ungeachtet ihres hohen lfaltcs bislier 
für unbrauchbar gehalten wurden, Genaue Analysen von 
Erz und Eii;en sind noch kci11e bekannt; es dürfte übri
gens bei geeigneter Beschickung nicht unmöglich sein, ~us 
diesen Erzen ei11 brauchbares Roheisen zu crblascn. 

Herr k. k. Hüttenmeister E. B j t ts a II s z ky hielt einen 
interessanten Vortrag über die in Schemnitz nach Z i c r
v og l's Methode abgeführten Gold- uncl Hilberextraetions
versucbc. Nach dieser Methode werden die zu .cxtrahiren
den Zeuge oxyclirend geröstet, dabei <las Schwefelsilber in 
Silbervitriol verwandelt, dieses letztere ausgelaugt und das 
Silber durch. Kupfer gefüllt. 

Herr E. Bit ts ans z k y entwickelte die Theorie die
ses Verfahrens und zeigte, dass uach demselben nur an 
Schwefelkupfer reiche und von schädlichen Bcimcnguugen 
freie Gesi;hickc beinahe vollständig cntsilbert werden kön· 
nen, indem die Bildung von Silbervitriol bei der Rüstung 
hauptsächlich durch die aus dem Kupfer freiwerdende 
Schwefelsäure veranlasst wird. In dem Grade, als der Ge
halt der zu extrahirenclen Zeuge an Schwefelkupfer abnimmt, 
sinkt auch diu Möglichkeit der vollständigen Entsilberung. 
Daher werden aus den Mannsfclde1·, gegen 80 pCt. Schwe
felkupfer haltenden Kupfersteinen über 91 pCt. ihres Silber
inhaltes extrahirt, während bei den V ersuchen zu 8chemuitz 
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aus armen, kaum 2pCt. S'chwefelkupfer haltenden HohJ„chen 
nur gegen 73 pCt. des Silberinhaltes ausgebracht wurden. 

Redner wies nach, dass die Extraction silberhaltiger 
Hohlechc nach Ziervogel's Metbodc nur dort mit Vortheil 
angewendet werden könne , wo quarzige, kiesreicbe und 
bleifreie Silbererze verarbeitet werden, wobei die Extrac
tionsrückstände beim Rohlechschmelzen vortheilhaft als 
basische Zuschläge verwendet werden können, 

Herr Berghauptm1urn F. M. Fr i es e legte zum Schlusse 
Proben des Sprengpulvers von Hugo K üp und Comp. in 
Mülheim an der Huhr vor, welches bei gleichem Volum und 
billigerem Preise bedeutend mehr als gewöhnliches Spreng· 
pul \'Cr leisten soll. Die Erfinder nennen es sonderbarer 
Weise "nicht explodircndes Spreugpulvertt oder "Alcal· 
oxyd. u Ein kleiner Versuch z eigte, dass es sehr langsam 
abbrennt; nähere Untersuchungen werdPn eben veranlasst. 

In der Versammlung vom 10. Februar d. J. unter 
dem Vorsitze des k. k. Hedionsrathes Ritter v. Hi ttiuger, 
legte vorerst Herr Berghauptmann F r i es c l\luster von 
gelochten Blechen aus der Fabrik Sievers zu Kalk bei 
Deutz (gegenüber Köln) vor, m1d zeigte ein r;rosses pho
tographisches Album der in dieser Fabrik eonstruirte'n Berg· 
werks- und Aufbereitungsmaschinen, 

Hierauf sprach Herr Civil-Ingenieur E. Leys er iiber 
die neue bei dem k. würtcmbergischeu Salzw1·rke zu Fried
richshall (bei Jagstfeld) in Anwendung stehende l~angvor
richtung des Förderschulen-Apparates von Herrn G. 1-I o
h e n da h l, bei welcher statt der üblichen Federn c o m
p ri mir t c Luft benützt wird. Er erläuterte das neu'e 8y· 
stem durch Zeichnungen, und legte schliesslich einen ämt
lichen Bericht, dd. Friedrichshall vom 15. August 1863 
und un tcrzeiclrnct vom Bergrath v. A 1 b er t i, ßerginspeetor 
Berner, As-istent Gngler und Obersteiger Zerner 
vor, welcher nachstehend lautet: 

Nachdem die heidPn Förderseile hald zwei Jahre i?H Ge· 
braud1e sind, ist heute da• nuf dem nördlichen Fördcrtrum 
gelegene 8eil gc•tiirzt, <las heisst, da~ auf der Trommel g"i
legene weniger abgeuiitzte Ende ist an den Korh 11111\ eins 
am Korb gewesene, stiirker angegriffene Ende ist auf di" 
Trommel gelegt worden. . 

Diese Gelogenheit wurde beniitzt, um die 11111 Förde1·korb 
angebrachte, vom Herrn Obersteiger Gerhard Hohendahl er
fundene patentirte F:mgvorrid1tung nuf ihrn Zuverlässigkeit 
zu priifen, da dio Knappscl111ft schon seit deren Eiufiilu ung 
(Juni l8lil) den Förclerkorh zur Ausfahrt hcniit1de. 

1. Vers 11 eh. Die Ifängcbank des 8chnchlcs wird mit 
drei siebenzölligen Hölzern nncl dariiber gdegtc11 starkN1 
Brettern verbiihut, aui den Förderkorh werden zwei leere 
Förclerwngcn gestellt, wG!che zusammen 10 1/2 Ctr. wi<>geu. 
Das Gewicht des Korbes mit Ketten nnd 1"1\ngvonfohtung daran 
ist zu :!O Ctr. anzunehmen, dns Gesammt-Gewicht rles fallenden 
Korbes bet.riigt dnher :JO ',12 Ctr. Der Korb wird so weit aufgezo
gen, dass die Fallhöhe bis auf die Pa11ghiih110 4 Fuss botriigt. 

Das Drahtseil winl n1111 auf der Seilscheibe iiber dem 
Schncht mit einem Mdsel durch gehauen. 

Kaum ist eine Howeg1111g oder ein Geräusch zu bemer
ken, der Korb ist gefangen, r111rhd em er sich um eine kaum 
bemerkbare Höhe gesenkt hatte. 

2. Versuch. Dieser wird ganz wie der erste Versuch 
mit zwei leeren Förderwagen auf 4 1''uss Fallhöhe nur mit 
der Abänderung vorgenommen, dass nicht da• Dralitstiil, son
dern ein eingesetztes kurzes Stück Hanfaeil durchgehauen wird. 

Der Erfolg ist clersclbe wie beim ersten Versuch, der 
Korb ist augenblicklich gefangen. 

:l. Versuch. Es werden zwei, je mit 15 Ctr. Salz be
ladene Wngen nuf den Förderkorb gestellt, so dass die gc
sammte fallende Last 30 + 30 = 60 Ctr. beträgt. Auf die Fnng-



biihne werden ein pur Bund Stroh gelegt, die Fallhöhe ist 
wie friiher 4 Fuss. 

Ein eingeschobenes Stück Hanfseil wurde durchgehauen, 
der Korb wurde augenblicklich gefangen und senkte sich nur 
um 4 Zoll. 

Die Fangvorrichtung Hisst also in ihrer Leitung nichts 
zu wiinschen übrig; es wird daher kein Anstand genommen, 
den Knappen die l:leniitzung des Förderkorbes 1i:urn Ausfuhren 
auch fernerhin zu gestatten. 

Hierauf berichtete Herr Ministerial.:oncipist G. Wal a eh 
über den Si 1 b er erz an b r u c h am Grünergange des ärari
schen Pranzschachtes in Schcmnitz. Der Grüner
g an g tritt an der südöstlichen Griinze des erz führenden 
Diorites im Schemnitzer Thale auf, wo er die Reihe der 
Schemnitzer Erzl11gerstätten abgränzt. 

Er streicht Stunde 2-:1, fällt 100-soo gegen Osten, 
ist 2-6 Klafter mächtig und 970 Klafter dem Streichen 
nach vom K. Franz Erbsfollen und 130 Klafter dem Ver
flächen nach im Frunzschachter Felde aufgeschlossen. 
Die Füllungsmasse ist aufgelöster feldspathreicher weisser 
Grünstein, von Quarz<J,dern durchzogen , die in Drusen 
Quarzkl'ystallc führen. 

Das Erzvorkommen ist Ar gc n t i t in mehreren Bliit
tern, welche am Hangend, Liegend uud in der Mächtigkeit 
auftreten, sich schaaren uurl <l:mn sehr edle Erzsilulen biJ. 
den; sie sind durch poch würdige Gaugmasse und taube 
Keile getrenut. Der Gaug wurde 1 Oll Klafter südlich vom 
Maria Himmelfahrt-Schachte vom Tage nieder ab!!;ebaut. 
Nach den Verhauen und <lern jetzigen Ade! zi1~ht sich eine 
in d··r Ebene des Streichens schriig gegen Non! einfallende 
Reihe von mlichtigen „ Er?. linsen~ mit wenigen N ebe11li11sen, 
jetzt die mächtigste Veredlung hin und tritt in Abstli.nden 
von 30-70 Klafteru in mehddaftrigen Säulen auf. 

Die Erze - bis 3 i\liinzpfund 01[ (oder 51/ Mark) 
hältig ·)'), bestehen aus derbeu und krystalli~irlen \v C'ich
und Röschgewächs, Silberglanz und Hothgültlcn mit Quarz 
und Rothspath in einer Masse von aufgelöstem Grünstein, 
der in schwarzen Letten übergeht. 

Am (i. Laufe wurde durch zwei 38 Klafter von ein
ander abstehende Gesenke die Ueberzeugung gewonnen, 
dass die crzige11 Mittel mit der Teufe an Mächtigkeit zu
nehmen, worauf auf das Anhalten bis gegen den Josephi 
II. Erbstollen (34 Klafter entfernt) schliesst. 

In den letzten Jahren wurden daraus bereits 17.542 
Müuzpfund ~öldischen Silbers im Wcrthe von 859.55'l fl. 
gewonnen. In den nächsten Jahren glaubt mau aus dem 
oberen Theile der Linse noch bei :rn.ooo l\Iünzpfu11d göl
disehen Silbers im W erthe von 1,i64.000 fl. gewinnen zu 
können. \Vollte man von dieser Ergiebigkeit des oberen 
Theilcs der Erzlinse nueh schon auf jene des noch nicht 
erschlossenen unteren Theiles schliessen, so wli.ren aus diesem 
bei 2,450.000 Münzpfund göldischen Silbers im Werthe 
von 50.000 fl. zu gewärtigen. Die ganze Erzlinse würde 
also über 100.0UO Münzpfund ode1· nahe an 1000 Wiener 
Centucr göldisehen Silbers im Werthe von mehr als 
5,000.000 fi. liefern. Gewiss eine werthvolle Frucht berg
männischer Ueberzeugungstreue und Ausdauer, indem die 
Arbeiten zur Erschlie~sung dieser Erzlinse wii.hreuJ des 
Krieges im Jahre 1859 ungeachtet der gedrückten Rrmta
bilität des Schemnitzer ßergwerkscomplexes und derungüu-

. .*J Der Goldhalt nimmt gegen clie Tiefe nicht ab, 
~1e beim Spital er Gang, sondern vielmehr zu. Er beträgt 
im o~~ren Mittel 4/1000 , im Tiefbau schon 10, 11 und ''l'iooo 
des Silberhaltes. 
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stigen Lage der Staatsfinanzen (unter dem verewigten k. k. 
Ministerialrath und Direetor von Russe g ge r) eingeleitet 
und unter grossen Schwierigkeiten ausgeführt wurd ·n *). 

Zum Schlusse trug Herr Berghauptmann Friese noch 
Einiges über das Queeksilberbergwerk zu Valalta bei Belluno 
vor und besprach dessen treffliche Einrichtungen, wovon 
insbesondere die Destill atiou der Quecksilbererze in Hoch
öfen, die Condensation der Queeksilberdümpfc in hölzernen 
Röhren und die Absorption und Wegleitung siimmtlieher 
Ofengase durch Wassertrommcln hervorgehoben wurden. 

L i t e rat ur. 
Da.s Steinkohlengebiet im nordwestlichen Theile des 

Prager Kreises in Böhman. Von l\L V. Li p o 1 d, k. k. 
ßergrath. 8ep;1rat-Ab<lruck au" dem JJthrb. der geolog. H.-Anst. 
XII. ßd. Wien t sr;:l. ßei Wilh. Braumiiller, Hofbuchhdl. 
(4. \!5 :Seiten mit 1 Karte und Holzschnitten.) 

Dia Eisensteinlager der silurischen Grauwacken-Forma
tion in Böhmen. Von l\L V. Li p o 1 rl, k. k. ßcrgrnt.h. 8eparnt
Abrlruck ans dem Jahrb. der k. k. geol. H.-Anst. Xlll. B•I. l SH:l. 
Bei ,V, Bra1tmiiller1 Hoflrnchhiiudler. 4. 110 Seiten mit imhl
reichcn H olzsc-hnitten. 

Wir kii1111en 11icht 1/mhin, auf diese beiden in ihrer Art 
ganz vortrefflichen lllouograph i en aufmerksam zu machen, weil 
sie ein indust.riell hoclnvichtig-es Gebiet hctrcffcn und weil 
in denselben rlie Verhinclnng geologischer und bcrgmfürnischer 
Forschungen in, wie uns wem gstcns scheint. sehr fruchtbarer 
nncl nnch11hmenswcrther \Vcisc durchgcfiihrt ist. Dass mit den
selben ein specinlisirteres Eingehen in dr1s Studium ei11zelner 
Lagerstätten noch nicht iibnrtliissig ge ma<:ht 01ler gar crschiipft 
werden wollte, wird am 8chluss der letzten Abhandlung vom 
Verfasser ausdrücklich hervorgehoben. Gcrncle für ein sulches 
Detailstudium, welches doch zunächst. nur dem praktisch~n Berg
mann an Ort und 8tellc möglich ist, lieferte Jtber Berl(rath 
Li pol d in diesen beiden Abh1111dlungcn eine sehr werthvolle Vor
arbeit, welche fiir Cnpitalisten, ßergwerks1111ternehmer1 Eisei1-
hahnen und sonstige Industrielle des rnittlt1ren Böhmens aueh 
:tusscrdem zu mancherlei Orientinrng sehr niitzlich werden 
kann. 1 K11rte in 8teindrnck uncl viele Proli lc und Situatious
skizzen in Holzschnitten erläutern 1le11 ausführlich geschriebenen 
'l'ext. - Wir wiinschen, das• solcht1 Publicationen aus möglichst 
vielen bergmiinnischon l~evieren n11ehfolgen mögen. 0. II. 

N o t.' i z. 
Verbesserung im Giessen von Barren, nach Johnson. 

Met11ll1Jarre11 von 1'4ilber, Gold, Stllhl etc. werden meistens in 
eiserne Formen gegossen, die aus 2 oder mehrorc11 '!'heilen 
bestehen unrl von obrrn gefiillt werden. Hierbei ist. es kaum 
zn vermeiden, 11ass die rn•ch Aich erwiinnende und aus1lehnende 
Luft dem Eingiessou 8chwierigkeiten in den \Veg stellt; auch 
mengt sich rlcm Gus' leicht. 8chlacke bei und macht die Burrcn 
undicht und fohlerhart. J oh 11 so n wendet eine aus a '!'heilen 
bestehende, durch 8chrnubeubolzen zus11mmengehJtltl-11e Form 
an, die 10 llarrcnformen, um eine centnile weitere Einguss
öffnung gruppirt, enthiLlt. In diosc centrale Porrn, dio et1~as 
höher ist als dio nmgebenclcn1 winl dJts Mete.II von oben ein
gegossen. Es liiuf: durch Caniilc 11111 Hoden nach den umge
benden kleineren J<'onncn und steigt in diesen glcicl\miissig 
auf . .Man 'lii11st dns l\letall in clio centrale Form so lnn~;i ein
fliessou, bis es 1L11 tlie obcrn l\liindung 1ler umgebenden Formen· 
herantritt, lässt dann erkalten, entfernt die zus:immenhe.ltendon 
Schraullenbolzen nnrl nimmt die Barren hcrnus, indom mim 
sie von den Bingusszupfen (dem in den Zuf lihrungscanälen 
llefindlichcu Metalle) abschliigt. Dns ganze Formsy.tcm ist 
unten offen nnd wird beim Guss uuf eine ebene Platte nufge
setzt und dort durch Schrnuuen etc. befestigt, d11mit die Form 
nicht durch da• flils•ige Metall gehoben wird, wodurch Ver
luste eintreten würden. (ßreslaucr GP.wt1rbeblatt, 181.i:l, Nr. 24; 
durch Dingi. pol. J. 171. l:ld. 3. Hft.) 

*)Vgl. berg- u. hilttenmiinnisches Jahrbuch VIII. Bd., S. 7, 
dann diese Zeitschrift J. 18GO Nr. 24,J.181.il Nr. l, J. 1663 Nr. 49. 



A d m i n i !'l t r a t i v e s. 
Auszeichnung. 

Seine k. k. Apostolische l\Iajestiit haben mit Allerhöchster 
Entsc·hliessung vom 12 l~ehrnar 1. J. dem Ministerialratbe im 
FinanzministeriumRudolph Fe i a t man t e 1 in Anerkennung sei· 
ner vidjährigen ans~ezeiclmeten Dienstleistuug das Ritterkreuz 
des ö~tcrreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens taxfrei allergnä
digst zu verleihen geruht (Z. !ii6-F. M., dclo. 20. Februar 1864). 

Dien•t-Concurs. 
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Bei der Nagybanyaer k. k. Berg-, Forst- und Giiter
Direction ist die Stelle eines k. k. Bergrathes und Hiitten
wc~ens-Reforenten der VII. Diüten-Classe mit dem Gehalte 
jährlicher ltiSO 0. österr. Wiihr. nnil dem Vorrückungsrechte 
in die Jiöhere Gehalts-Classe per l!liO 11., dem Natural-Deputate 
von 24 Klafter dreischuhigen Brennholzes im .lfoluitionsbetrage 
per 2 ß. 62 kr., dem Natural-Deputate auf 2 Pferde, nämlich 
1110 Centner Tlen und 100 W. Metzen Hafer, so wie dem Be
truge von 180 II. als Kutscher-Unterhalt uncl Hufbeschlags
beitrag, endlich einem Natural-Quartiere oder IO%gem Quar-
tie1'gelde zu beset.1.en. · 

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung mit Aus
zeichnung absolvirter Bergwerks-Wissenschaften, vollstfüuli
ger Kenntnisse der hiittcumfümischen Aufl.Jereitung auf trocke
nem nnrl nassem Wege, eine" guten Couceptes, so wie der 
hier üblichen deutschen nucl ungarischen, wo möglich auch 
der rnmiinischen Hprache an <li~ k. k. Berg-Dirnction bis 2G. 
März einzureicheu. 

JSngyhanya, am 10. Februar 18G4. 

Kundmachung. 

Die Je. k. Bergwerks-Producten-Verschleiss-Dircct.ion gibt 
hi.?rmit bekannt, dass sie J.'reiso fiil' Quecksilber un•l Zinnober 
auf ihren F11ctoric11 zu \Vi"n. Pest, l'l'ag uncl '!'riest um fiinf 
Gulden per Centner erhiiht hat. 

Wien, am :!:!. Fd.1runr 1 b6-l. 

Aufforderung. 

Der gegenwiirtig unbeknnnt wo sich aufhaltende Bergbau
Unternohmer Herr Johann Merchon, als Besitzer dns Frci
echurfcH Z. 851 lit. B. cle 18(i;J bei Wresic in der IC:ltnstral-

. gemeindo Oplotnitz, politischen Bezirkes Gonohitz, Kreises 
Marburg, im Kronlundii Htciermark, winl hiewit aufgefordert, 
sich l>ei der am :!. Miirz 1. J. Vormittags um l I Uhr l>ci 
seinem Frci"churfliaue Z. ~;, l lit. B. do lbG3 stattlinclenden 
Localcommission, hei welcher unter Anderem auch die Erl1e· 
bmw betreffs der ldenlitiit c]iBHes l•'reischurfes mit der privi
lcgi;tcn i\l11llm11g Z. l!Jl4 de 1857 des pens. k. k. Eisenbahn
Directors lhrrn Josr1)h Dominik 1'11ppei11or gepilog·en worden 
wircl, zur Wahrung seiner allrillli:;eu Hechte uud Ansprüche 
zu erscheiuen, Cilli, nm 17. Fel>rnnr 18li~. 

Von der k. k. Berghauptmnnn5ch11f~. 

Xundma.chung. 

Auf Grundlage des §. 149 des nllg. Berggcsctzes wird 
iiher Ansuchen rleH Mitgewerken und llürg<,rmc·i"terH in Mies 
Herrn Franz Pelargus die Vornahme einer neuerlichen Ver
sammlung Riimmtlicher Gcwnken der Lungenzug-Bleierzzeche 

1n Mies auf den 2:1. Mürz 18(i~ um lo Uh1· Friih iu Gassauers 
Gnsthause unter berglrnhiirdlicl1er Intervention angeordnet, und 
hiezn die siimmllichen im l>crgl11L11ptmam1schaftliche11 Gewcr
lcenbncho vertragenen llerren Gewerken zum Eraeheincu in 
Person, oder durch einen legal llevollmiichtigteu mit dem Be
merken vorgeludon, <lllHH die uicht Erschienenen als den ge
setzlich gefoHHten Be•ebliissen der i\lii.joritiit der Anwesenden 
beistimmend bet.r11.chtet werden mil••en. Als llernthungsgcgcn
stänrle werden hezeichnot: 1. Die Durchsicht der revidirten 
Werksrechnungen von den Jahren 1860 bis incl. 1S6:J mit ihren 

Bemänglungen und der von der Direetion erfolgt~n Erläute
rungen. 2. Die umatäudliche Besprechung der von der Werks
verwaltung fiil' den ungestörten künftigen Grubeubaubetrieb 
bisher eingeleiteten Vorkehrungen, 3. Revision der Gewerk
schaftsstatuten beziiglich der im §. 5 den Directionsbeisitzern 
zugesprochenen jiihrlichen Remuneration. -l. Die Priifnng der 
von der Gewcrksehafts-Direction im Interesse des Grubenbaues 
und der Gewerkschaft bisher gepflogenen Consultationen und 
Verhandlungen. 5. Wahl des Direetors und Directionsmitglieder 
für die folgenden 3 Jahre. !i. Die Priifung des vom Werks
verwalter zum A11trage Les1immten Betriebsplanes. 

Pilsen, am 23. Febmar 1 !iß4. 
Von der k. k. ll<•rghauptmaunschaft. 

Kundmachung. 
Nachdem der bestellte Bevollmö.chtigte des Dobschau

Altenberger Jacobi-Beq(werkes Herr Johann Springer seinen 
Wohnsitz nad1 Miskolcz, demn11ch ausser dem Bezirke dieser 
11. Berghunptmannschaft vPrlegt hat, werclen die berghiiche1·
lich vorgemerktPn Theilhal1er H. H. Johaun Springer, Anna 
Remenyik'sehe Erben, Franz Winclt., Joseph CzeiszlP-r, Anna 
v. Szoutagh, Lurlwig Kayser, .Johann Hanko, Anton Hanko, 
Michael Lcschnitzky, .loliann l;:lollik, Ludwig Csolcs, Christian 
Springer, Carl Wiltiger, Emanuel Hollik, 'Paul Szabo, Maria 
Csisko, Stephan Jocli111111111, Joseph ßurger, \Venceslaus Loyela 
nncl deren etwaige Nachfolger hi~mit aufgefordert, l>inncu 90 
'fngen vom 'l'agc der ersten Einschaltnng dieser Kundmachung 
in da; Amtsblatt d~r Ungarischen Nacl1richten ge1·echnet, nach 
Deutun~ ·de~ §. 188 allg. ll. G. ~incn in diesem herghaupt
mannschaftliehcn Bezirke wulrnenclen gemeinschaftlichen He
vollmiiehtigten zu bestellen und nnher anzuzeigen, widrigen~ 
nach Vor~chrift d~s §. 2:l!I allg. il. G. auf die Geldstrafo von 
fiiuf G11lden erlrnuut wenlen miisste. 

Kasch au, am 1 :l. Fel>ru:ir 1864. 
Von der Zips-Igloer l<. llerghauptmannschaft. 

Kundmachung. 
Die herghikherlieh vorgemerlcten Theill1aher 1les Rchdo

vner Johaun- Bt<ptista-Bci·gwerkes, Hrn. Cnrl Grnf Andra„y, 
Anton fi~chcr, Andreas i\farl11ra<z, Ludwig Schlosser, Mathias 
Bartholomn.ei, Carl S:\rk irny, Ludwig Fi.<ehn, A nrl re:is l'rohHtn er 
und deren etwRige Hechtsnachfolg•'r werden hirmit aufJ.(dor
dert, binnen HO T'a~eu vom Tag;e tler ~r~ten Einschaltung dieRor 
Kundmachu11g ia das Amlsblalt 1lcr nU11gnrisch"11 Nachrichten• 
gerechnet, nach Deutung des §. 1~8 a. 11. G. ei11e11 gemein
schaftlichen Bevoll111üchti;.:ten ~n hcslt'll•m 111111 anhcr nnzn
zcigen, wi1lrige11s nach Vorschril't 1lus §. 2 :l\l a. H. G. auf <'iue 
Goldstrafe von fiiuf Gulclcn erkanut Wcl'(] eu müsste. 

Kascl1au, 11111 1 :1. FeLruur l81i4. 
Von der Zips-Ig·locr k. l.lcrghauptmannschaft. 

Xundma.chung. 

Die hergbiieherlich vorgemerkten Theilhaber des Dobschn11 
Trcnken HolfnunJ.( Bergwerkes H. H. Johann und Joseph 
Uomcnyik'schcn Erben, 811sa111rn S:irknny geb. Gömöry, An
dreas Maclarasz, Susanua Hemeuyik, And rens Uoszlosnik, Lud· 
wig Fischer, 1\111.tthins Valentiui, Jakob Ballas, Samuel Balim1, 
Miclrn~l Toporn, llfothias G:U, Simon Gömöry, Maria Knnay, 
Jncoh Grc,isinger, Joluurn l'etrovics, Mai· ia Giil, Christina Gö· 
möry's Erben, .Tnoitiua Klein geb. Gümöry, Susanna Gill geb. 
Huk, Anclreas Gömiiry's Erben, Georg Szojka, Andreas Fex und 
deren etwnige Recht.mnr.hfolgor werden hiermit aufgefordert, 
binnen !JO Tagen vom 'l'nge der ersten Einschaltung dieser 
Kunclmachung in dus Amtsbl11.tt der Ungarischen Nachrichten 
gerechnet nach Deutung der §. 18~ 11. ß. G. einen gemein
schafllichen Bcvollmiichtigten 1.U bestellen und nuher anzuzei
gen, wiclrigens u ach Vorschrift des §. 2 ;19 R. ß. G. auf eiue 
Geldst.r11fo von fiinf Gulden erkauut werden müsste. 

Kaschau, am. 13. Februar IBG4. 
Zips-Igloer k. Berghauptmannsch11ft. 

Diese Zeit.schrift erscheint wiichentlich einen Bogen stark mit den niithigen artiHtisch en Beigaben. Der Pränumerationsprei1 
istjiihrlich loco Wien 8 fl. ö. W. otlor 5 'l'hlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung S ß. 80 kr. ö. W. Die Jahres11bonnenten 
erhalten einen oflicicllen Bericht. iiher die Erfahrungen im lrnrg-- 1111rl hiittenmiinnischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswosen 
s11mmtAtlas al8 Gratisheil11!!"•l ln,ernte finden gegen 8 kr. ii. W. oder IY2 Ngr. die gespnltene Noupareillezeile Aufnuhme. 

Zuschriften jeder Art kiinnen nur fro.nco au~t1noru11HJn werdm1. 

Druck von Karl Winterultz & Comp. in Wien. 
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V edag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Ueber die Bestenerung der Bruderladen. - System und Kritik der sogenannten rauchverzehrenden Feuerungs
Anlagen. - Der preussische ~nlzbcrgbau zu Sta8sfurth und dessen Ausbeute an Kalisulzen. - Aus den Verbandln11gen der 
k. k. geologischen lkicbrnnstalt. (Fortsetzung und Schluss aus Nr. 8.) - Notiz. - Liturntnr. - Administratives. 

Ueber die Besteuerung der Brud.erladen. 
Wir erhielten am 28. Februar, - als tlie Nr. 9 

bereits gedruckt war, - eine gänzlich anonyme Zuschrift 
mit dem Poststempel Sc lt e m 11 i t z , welche nichts W ci
teres enthielt, als nachstehende \V orte : 

A11m1·rk11ng zu E nnd F der Tarifpost 51 : 
Vernichernngen oder Zutritt zn ges1•llschafrlichen Yer

sorgn111-\»<lnstalten, die sich loloss nuf Becnlii!;nllµ;slrnsten, iirzt
liche Hilfe unrl Pflege i11 Krnnkheikn unll U11t.crstiitzn11gcn 
im FnlJp zeitlicher orler Ic,be11sliingli1·hPr E1·wl'rlJ"11111'iihigkuit 
beschriiuke11, sind, in Absicht auf Polizze11priimie11, 
erste Einlngen, wiederkehrende Leist1111gen uud 
die beim Eintritte des versicherten Er cignisscs 
be<lnngenen Leistu11gc11, insuferne di1ise Anstalt"11 nicht 
zugleich lluf Gewi11n 1ler Unternchmur hercchnet •ind, - ge
bührenfrei. 

Anmerkung 2, lit. d znr Tarifpost 1 OG: 
Anf - Di<' beweglichen S:H·.he11, llcr Ht.iftungen zn 

Untenichts-, Wnhlthiitigkeits- 1111cl llumanit.htszwccko11, 
findet das Gchiii1reniüp1ivalent keine Anwc1ulung. 

Obwohl wir - wie es in tlPr Regel jede anstiin
digc Redaction timt - anonymen Zuschriften, deren Ein
sender sich nicht l'inmal der Redaction 11e1mc11, grnntl
siit.zlich keinen Raum gewähren können, glaubten wir doch 
von dieser, nnr den Gesetzestext mit llervorhehung der 
dem Einsender wichtig scheinenden ~Hellen enthaltenden 
Mittheilung ausnahmsweise Gebrauch machen zu <lürfcn, 
weil uns jede Aufkliirung über die angeregte Frage will
kommen sein musste. 

Es ist. nicht 'l.u leugnen, dass die hervorgehobenen 
~Hellen <lern B 11 c h s t a h e n nach - die Belegung der 
ßrnclerladen mit einer Acq11ivale11trJ1-Gebiihr zn ver
theiclig1~n scheinen; wir persönlich können uns jedoch 
noch immer nicht. ganz mit dem Gedanken befreunden, 
.dass diess auch im Geiste des Gesetzes liege, welches 
entschieden dahin zielt, „ Vermögensanhäufungen in der. 
sogenannten 11 todtcn Hand" mit einem Vermögen-Aequi
valent der Uebertrngungsgebiihren ~u treffen, welche bei 
nEinzelpersoncnu in Erb-, Kauf- und anderen Ueber
tragunirsfällen eintreten," - keineswegs aber die der U n
t ers tü t zu u g Nothlcidcnder oder Arbeitsunfähiger gewid
meten Summen zu schmälern bestimmt sein sollten. 

Schon der Ausdruck „Polizzenprämicnu zeigt, dass 
man tlabci ·,,Renten- nnd Pensionsversicherungsanstalten" 
der gewöhnlichen Art im Auge hatte, und es ist sehr 
wahrscheinlich, dass bei Abfassung jenes Textes an die 
eigcnthiimlichc Natur der Bruderladen gar nicht ge
d a c h t. w o r d e n i s t. 

Uchrigcns dürfte es bei llruderlnds-V crmögen nicht 
schwer sein nachzuweisen, dass mindestens ein Theil 
desselben - nlimlich das, was von Gewerken selbst, von 
Wohlthiitern, vou Erblassern u. dgl. den Brnderladcn 
speciell gcwi dmet wird, die Natur einer wohlthätigen 
„ Stiftung" an sich trage. 

Ein grosser Thcil des übrigen Vermögens besteht 
ja aber nur aus „ersten Einlagen und wiederkeh
renden Leistungen«, wobei wohl auch der Fnll nicht 
ausgeschlossen ist, dass Brn<lPrladen durch Thesaurirung 
und Frnchtburmn.chnng ihrer Ucbersehüssc Vermögcns
theile schaffen können, welche den exemten Kategorien 
nicht eingereiht werden können, 

Auch hier diirftc das qui /11'111' distiuguit, /11·111· tfot'd 

am rechten Orte sein und sich nicht Alles und Jctlcs 
iiber einen Kamm scheeren lassen! Wir haben darum 
auch in Nr. 8 gesagt., dusA vorerst t.lr a ts ii c h 1 ich e Ver
h ii 1 t n i s E e von l•'all zn Fall nachgcwieAcn werden miissten. 

Sollten aber bereits - 11 n s unbekannte - Ent
sclwidnngrn vorliegen und authentisch schon für rlcn 
ß u c h s ta b c n entschieden haben, so bleibt, wie es ja 
bei tlcm ganzen „ Geb ii h r c 11 g c s c t z e" leider der Fall 
ist, - der Wunsch immerhin gerechtfertigt, wenn man 
mit der Tnt1•1p1·('(alio11 tfc.' /1·y1• /(lfll nicht durchdringen kann, 
mit verfossungsmiissigen Mitteln de frql' (1• r '' 11tf11 eine 
bessere Benchtnng der Na t 11 r der Bruderladen zu cr· 
wirken. Darum wi.eclerholcn wir die ßittP, unsere Reichs
und Landesvertreter auf diesen Gegenstand aufmerksam 
zu machen. Wir agit.ircn für das Wohl der ll er gar
b e i t c r - für die Invaliden, die Witwen und 
Waisen der Bergmannschaft.! Könnte ihnen durch 
die Auslegung des bestehenden Gesetzes nicht geholfen 
werden , so blci bt ja die Gesetzgebung selbst noch in 
Reserve. 0. H. 



System und Kritik der sogenannten rauch· 
verzehrenden Feuerungs-Anlagen. 

Vom k. k. Hüttenmeister R. V o g 1 zu Joachimsthal. 

Es werden so viele sogenannte rauchverzehrende Feue
rungse.nlagen projectirt, versucht, empfohlen , getadelt, 
wieder abgelegt, so viel darüber geschrieben, und de
ren in grösseren und kleineren 'Verken „Kraut und Rü
ben untereinander" so viele aufgezählt, dass es zweckmäs
sig sein dürfte, bei der allgemeinen Wichtigkeit des Gegen
standes sowohl für die Industrie, als Haus und Hof, selbe 
in ein System zu bringen, und dadurch eine Uebersicht zu 
geben, ohne welche keine richtige Einsicht möglich und 
dem Industriellen die Wahl einer entsprechenden Feuerung 
sehr erschwert ist. Ferner soll hiemit kurz entwickelt wer
den, welche Hindernisse einer guten Feuerung zu bcseiti
~en und welche nicht zu beheben sind, und wie und wo
dun:h ein günstiges Resultat zu erwarten ist. 

Wenn ich auch in Manchem von der bisherigen und 
allgemeinen Meinung abweiche, so wolle mir doch die Frei
heit, meine Geuauken zu äussern, gestattet, und bedacht wer
den, dass auch durch Erörterung abweichender Meinungen 
die gute Sache gewinnt, oft erst dadurch deren Richtigkeit 
festgestellt und das Fundament zur besseren Einsicht ge
legt wird. 

Vorerst muss noch bemerkt Wl'rdcn, dass tmter o bigcr 
.Aufschrift nicht nur solche Apparate verstanden sein sol
len, die den Rauch wirklich ouer nur angeblich verzehren, 
und dieses zur Absicht haben, sondern womit. überhaupt 
der V crbrennungsprocess vervollkommnet vo1· ~ich gehen 
soll. Unter dem der Kürze halber am meisten gebrauchten 
Ausdrucke Kohlen sollen nicht nur Stein- und Braun
kohlen, sondern auch Torf und Holz verstanden sein. 

Sämmtliche sogenannte rauchvcrzchrende l<'euerungen 
können in 3 Kategorien i~ingctheilt werden, nämlich: 

I. Kategorie, wo beim Hchüren die frischen Kohlen 
a 11 f die glühenden gestürzt werden, und die Rauch ver· 
zehrung uud bessere Verbrennung b 1 o s s in d c r Luft
z u l e i tun g gesucht Wird. Als Rost wird, wenige Fälle 
ausgenommen, immer de1· gewöhnliche Staugcu- oder Plan
rost angewendet. 

II. Katc~oric. Planro8t wie bei Kategorie I, doch 
weiter entfernt vom zu heizenden Gcgcustaudc, und die 
noch brennbaren llcstandtheilc der lfauchgasc sollen durch 
das h e iss c Ge m ä u c r der verlängerten l~eurrstellc besser 
verbrannt werden. ' 

III. Kategorie. Verschiedene Röste, gl'össtcnthcils 
kein Planrost, und so eingerichtet, dass der von frisch auf
gcgebcucn kalten Kohlen entstehende Rauch die G 1 u t h 
o d c r F 1 am m e der frühcrn Kohlen durchstreichen muss 
und mehr oder weniger vollständig verbrannt wird. 

I. Kategorie. 

Das Brennmaterlo.lc wird beim Schüren ob c n auf 
über die noch glühenden, bald ausgebrannten I(ohlc1~ gege
ben, die Luft tritt durch einen gewöhnlichen Plan- oder 
Treppenrost ein, und bei ersteren wird aus s erd cm noch 
Luft uuf verschiedene Weise in die Flamme geleitet. Im 
Allgemeinen liegt in diesen Vorrichtungen das ßcstrcbcu, 
sehr viel Luft in die Feuerstelle zu führen, indem man 
glaubt, die Rauchbildung und unvollkommene Verbrennung 
liege bloss im Mangel an Luft. 
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Dieser Ueberschuss von Luft wird auf mannigfaltige 
Art in die Flamme geführt, vorne beim Ofent.hürl auf ein
fache oder cornplicirte Weise - von den Seiten - inner
halb des Rostes - in vielen fein vertheilten Strahleu oder 
nur aus einer oder mehreren grösseren Oeffnungen - ganz 
kalt direct von aussen - oder warm vom Aschenfall -
oder heiss, indem man die Luft vorerst noch durch die 
Flamme selbst erhitzt, bevor man sie einströmen lässt -
beim nlltürlichen Essenzug- oder mittelst Gebläsewind -
mit beständig gleichem Quantum oder veränderten, je nach 
der Schürzeit etc. etc. 

Die Zahl der in diese Kategorie gehörenden .Feue
rungen beträgt gewiss vier Füuftheilc von allen projcctirten 
Anlagen; doch was soll die Luft nützen, wenn das kalte 
ßrcunmateriale, seien es Kohlen, Torf oder Holz, nach 
jedem Schürim obenauf gegeben wird, uud die Feuerstelle 
so abkühlt, dass gar kein Verbrennen mehl' stattfindet, und 
wenn nur so viel Wärme da ist, dass wohl die Destillations
productc ausgetrieben werden und Kohleustoff, Kohlen
wasserstoff und Wasserstoff, kurz 11.:1.uch und Russ un1•er
brannt entweichen, aber nicht entzündet werden und ver
brennen können? 

Jedes Breunmateriale, sei es fest oder gasförmig, 
muss, wenn es anbrennen und verbrennen soll - die bekann
teste und seit der ersten Erfindung des l<'euel's am meisten 
ausgeübte Technik - angezündet werden, und cbe1lso muss 
der durch das frisch aufgegebene kalte Brennmatcriale 
entstehende Rauch a11gezü11dd, d. h. über ein schon be
stehendes Pcuer geleitet werden, Kategorie III. Die Gicht 
eines Schachtofens, des grössten Kohlenoxyd- Generators, 
bleibt immerwährend dunkel, so lange die Gase nicht an
gezündet werden. Mit Detonation und nicht ungefährlich 
können sie dagegen plötzfü:h durch cine11 kleinen Holz
span angezündet wcl'den, doch wird das l<'euer bald 
wieder erlöschen, wenn nicht die Gase fortwährend über 
eine Flamme ziehen. So ist es auch im Kleinen bei den 
Hcrdfeuerungen. 

llei allen l<'eucrungcu dieser Art, die nur iu der Ein
richtung der Luftzuleitung eine Abhilfe 11uchcn, muss es 
daher rauchen, und zwar gleich stark, ob die Luft dort 
oder da, so oder so, mehr oder weniger warm in die .Feuer
stelle geführt wird. 

Vielleicht so lange als Röste bestehen, bestand auch 
der Gebrauch, am Heizthürl ein Ventil anzubringen unt! 
dort ciuen Uebersehuss an Luft eintreten zu lassen, so 
dass diese über das Brcnnmateriale hinziehen muss. Und 
in der That, wenn die Rauchperiode vorüber ist, die Es3e 
einen guten Zug hat, das llrennmateriale et1ras dicker 
liegt, so dass offenbar die Kohlensäurn in den höheren 
Hehiehten derselben reducirt wird, und sich noch unvcr
branute Gase bilden, wirkt so ein Luftventil vortreffiich; 
man sieht ordentlich, wie der I~uftsfrom des Ventiles durch 
die !<'lamme wirbelt, selbe rein und weissglänzend macht, 
und den Verbrennungsprocess verbessert. Allein dem Iiauche 
wird dadurch wenig abgeholfen, sondern dessen Dauer 
bloss ein wenig abgekürzt. 

Da glaubte man den Luftüberschuss nicht von aussen, 
sondern aus dem ~schcnfalle, also er wärmt, in die Feuer
stelle leiten zu müssen. Doch nützt diess zur B.auchver
zel1rung nichts, denn man bringt in dem einen wie in dem 
andern Falle durch die gcsammte V crbrennuugsluft nicht 
mehr Wärme in die Feuerstelle. Strömt der U ebcrschuss vou 



auasen kalt ein, so wird dafür die Wärme im Aschenfalle 
von der Luft allein aufgenommen, die durch den Rost zieht. 
Wird der Ueberschuss auch vom Aschenfall weggeleitet, 
so ist gerade um so viel die Rostluft, um selbe kurz zu be
zeichnen, kälter, 

Einige glaubten nun,_ der Luftüberschuss müsse noch 
heisser gemacht werden, und machten eine complicirte Ein
richtung von Gusseisen, welche selbst von der Flamme be
strichen wird. Die Luft wird dadurch wohl heisser, allein 
die Verbrennungsproducte dahinter um gerade ebenso viel 
kälter, und man hat wieder nichts gewonnen. Bei der Ab
kühlung in der Rauchperiode wird zudem diese Erwärmung 
ganz unbedeutend sein, wo sie gerade am nothwendigsten 
wäre, und es wird eo gut rauchen, als wenn die Luft kalt 
von aussen eingeleitet wird. 

Es ist gleichgiltig, die chemische Verbindung wird 
nicht befördert, ob das brennbare Gas 2000° und die Ver
brennungsluft 0 °, oder el'steres 1500 ° und letztere 500 ° 
hat. Ja es wird sogar die Verbrennung ganz gehindert, 
wenn ersteres nicht mehr die Entzündungstemperatur hat, 
wenn auch die Luft noch heisscr wäre. Die Verwandtschaft 
wird wohl durch eine grössere Wärmemenge beider Be
standtheile erhöhet, nicht aber, so lange selbe gleich bleibt. 

Ich glaube, dass man den Rauch selbst auch dann 
nicht beseitigen könnte, wenn man diesen Luft-Ueberschuss 
auf die hohe Temperntur der vollen Flamme von 20000 
durch ein separates Feuer brächte, indem die Menge der 
kalten, unverbran11te11 Gase in der Rauchperiode dagegen 
zu gross ist, um eine Entzündung und ein Fortbrennen zu 
bewirken. Allerdings würde die Rauchperiode abgekürzt, 
aber niclit beseitiget. 

Ganz gewiss würde ungleich mehr Wärme nothwendig 
sein, wenn man einen Brennstoff dadurch zum Brennen 
bringen wollte, dass man die atmosphärische Luft erhitzt. 
Knallgas 1 H + 8 0 wird durch einen kleinen Funkeu 
augenblicklich zum Verbrennen gebracht, es würde aber 
viel Wiirrne dazu gehören, wollte man beide Bestandtheile 
bloss durch Erhitzung entziinden, Ein Funke, das Flämm
chen eines Zündhölzchens genügt schon zum ,Anzünden, 
und bildet für die chemische Action des V crbrennungs
processes gleichsam das, was das Ferment für die Gäh
rung ist. 

Manche behaupten , und mit allem Grunde, dass 
gleich nach dem Schüren am meisten Luft zum V er
brennen nöthig sei, weil anfänglich vorn frischen Kohl 
sich am meisten brennbare Gase entwickeln , und auch 
mehr Materiale, auf dem Roste Iie;rt, und wollen die 
Luftzuleitung zuerst am stärksten haben, dann nach und 
nach vermindern. Allein es dürfte dieses bei currenten 
Heizungen nicht ausführbar sein, und ilbcrdiess nützt die 
Luft .gar nichts, so lange die Feuerst.eile abgekühlt ist, und 
die Rauchperiode stattfindet. 

Durch Zuleitung von Luft allein kann daher auf kei
nen Fall dem Rauche abgeholfen werden, und Feuerungs· 
Einrichtungen, die sich bloss darauf gründen, also alle jene 
dieser Kategorie, können nie rauchverzehrend sein. 

Eine andere Sache ist die Vervollkommnung der Ver
brennung durch Zuleitung eines Ucberschusses von Luft, 
nachdem das frisch aufgegebene Brenn materiale erhitzt, 
der Rauch schon zu verschwinden beginnt, und endlich zu 
brennen anfängt. Da genügt die Luft, welche durch den 
Rost allein zieht, nicht, und es muss zur besseren Verbren-
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nung ein Ueberschuss von Luft zugeleitet werden. Diess 
dürfte aber unter allen Fällen am einfachsten und ausgie
bigsten durch ein Ventil am Heizthürl geschehen, so dass 
selbe durch die ganze Flamme streichen muss. Ich glaube 
bemerkt zu haben, dass die Zuleitung des Luftüberschusses 
hinter dem Roste gar nichts nützt, ausgenommen es ge
schieht selbe durch eine Spalte zunächst beim Rost, so 
dass sie noch in die volle Flamme kommt. 

Die Koblenschichte auf dem Roste soll gerade nur so 
dick und auch nicht dünner sein, dass mit der unten gebil
deten Kohlensäure noch genug athmosphärische Luft zur 
obersten Lage kommt, um auch da die Kohlen nicht bloss 
zu Kohlenoxyd, sondern zu Kohlensäure zu verbrennen, 
und nicht dass etwa in der obern Lage die von der untern 
kommende Kohlensäure zu Kohlenoxyd reducirt werde. 
Die· Kohlenschichte muss daher gerade die richtige Dicke 
haben, und richtet sich nach dem Essenzug und der Korn
grösse der Kohlen. Je stärker der Zug, und je grösser das 
Kohl, desto dicker kann oder vielmehr muss die Schichte 
gehalten werden. 'Vird die· richtige Dicke überschritten, 
so nimmt der Nachtheil aus zweifachen Gründen zu, denn 
wegen der dickeren Lage wird der Zug gehemmt, es tritt 
weniger Luft ein, und es können tlie obern Kohlen nicht 
mehr zu Kohlensäure verbrennen, ja die von unten kommende 
wird in Ermanglung von Luft desoxydirt, welches um so 
mehr geschehen muss, da nun mehr Kohlen darüber liegen. 

Wird selbe niedriger g"halten, so wird der Luftzug 
ycrmehrt, es tritt unnütz kalte Luft ein, nnd die Temperatur 
wird herabgesetzt. Dieser heiklen Geschichte wird am leich
testen ausgewichen, wenn man die Kohlschichtc uicht ;m 
dünn hält, da1nit zu einem kleinen Theil die Verbrennung 
unvollkommen geschehe, d. h. ein wenig Kohlenoxyd ent
stehe, und dass mau die unverbranntcu Gase durch einen 
Uebcrschuss von Luft verbrennen lässt, die am zweckmlis
sigstcn durch ein Ventil am Heizthürl eingeleitet wird. 
Gewisscrmassen nähert sich dieses Verhliltniss dem der 
Gasfeuerung, von der später die Rede sein soll. 

Das Einströmen der Luft bei der Hcizthür, also 
vor dem Roste, ist viel vorthcilhaftcr als hinter dc!m Roste, 
denn die kalte Luft bei o0 hat fast doppelt so viel spccifi
sches Gewicht im Vergleiche mit einer von :100°, und vier
mal mehr als bei 1000 ° u. s. w. Sie unterscheidet sich da
her dadurch sehr von den Vcrbrennungsproductcn, und 
wird so lange die tiefste St.eile einnehmen, bis sie die Tem
peratur derselben angenommen hat. Wird sie vor dem 
Roste cingelas8cn, so ist die grössere Schwere sehr nütz
lich, denn sie soll ja nächst über den Kohlen dahinstrcichen, 
lässt man sie hinter dem Roste einströmen, so wird sie 
unter den lieisscn Raue hgasen dahinfliessen, unbcuützt his 
sie erwärmt ist, und dann aber in weiterer Entfernung ist 
die Temperatur zur Verbrennung überhaupt schon zu 
niedrig. 

Dass eine feine Vertheilung der Zuleitung des Luft
überschussc11 mittelst durchlöcherter Platten überflüssig 
ist, beweisen Co m bes Versuche. Die Wirkung zeigte 
sich gleich, ob die Luft am inneren Ende des Rostes von 
den Seiten oder durch eine horizontale Platte einströmt. 

Was die Verbesserung des Verbrennungsproeesses 
überhaupt anbelangt, glaubte ich , dass eine Griinzc 
nicht überschritten werden kann, wenn einmal die Ver· 
dünn u n g durch die verbrannten Producte als Kohlen
säure und Wasserdampf und den hiehei freigewordenen 



Stickstoff so gross ist, dass der noch unverbrannte 
Kohlenstoff und Kohlenoxydgas nur mehr ein paar Per
cente im Gesammtgewichte der entweichenden Gase aus
macht, so können sich diese unverbrannteu Brennstoffe 
nicht mehr mit dem Sauerstoffe des Luftüberschusses zu
sammen finden und entweichen unverbraunt, um so mehr, 
als nur bei hoher Temperatur eine Verwandtschaft be
steht und ein paar Fuss über die Feuerstelle hinaus 
nicht mehr die nöthige Temperatur besteht. Auf dem 
Wege bis zur Essenmündung werden diese unverbrann
ten Bestandtheile wohl sich oft noch berühren, allein da 
ist es schon zn spät, und findet keine chemische Ver
bindung mehr statt. 

Diess ist nicht nur allein bei diesen gasförmigen 
Stoffen der Fall, sondern auch bei den flüssigen Rea
gentien, selbst bei grossen Verwandtschaftsverhältnissen 
unter gleichen Bedingnissen. Wenn man z. B. eine dünne 
Lösung von einem schwefelsauren Salze mit Chlorbarium 
eine ganz kurze Strecke in einer Rinne ausfliessen liesse, 
und man es dort plötzlich gefrieren lassen könnte, so 
würden gewiss noch in der gefrorenen Masse, wo eben 
so gut keiue chemische Action mehr stattfinden kann, 
alR bei den llrennstoffen unter einer geringeren Tem
peratur ausser der Peuerstelle, mehrere Percente beider 
Salze unzersetzt sich vorfinden. 

Bei so hohen Temperaturen, wo sich Gase verbin-
11en sollen, ist zudem die gegenseitige Anz i eh 11 n g ganz 
aufgeh ob c 11, und es waltet die Expansiv kraft vor, da
her auch dcsshalb die chemische Verbiuduug sehr er
schwert, und nur dann möglich ist, wenn beide Stoffe in 
llerührung kommen. 

Die Verdünnung der unvcrbro.nntcn Brcqnstoffc ist 
besonders wegen dem Stickstoff sehr gross, welches durch 
folgendes Beispiel erläutert werden soll. 

Gesetzt, es werden Steinkohlen gebrannt ohne Aschen
gehalt mit 80% C 

7n H 
1 ß 11 HO theils hygroskopisch, thcils chemisch 

gebunden. Der Wasserstoff gehe volbtiindig in \Vasscr 
iiber, von den 80°/0 Kohlenstoff werden jedoch nur 70 
Theile zu C02 , 8 'rhcile hloss zu CO verbrannt und 
2 Thcile entweichen ganz nnvcrbrannt. Man erhält da
her als V crhrennnngsproducte oder Rauchgase 

C unvcrbrannt • 2"00 Gcw.-Thle. 
CO aus 8 C (8 X 2·33 =) . 18·ö4 n 

C02 aus 70 C (70 X :1·67 =) 256·!)() 11 

HO aus 4 H (4 X !) =) . 36·00 „ 
Sauerstoff wird verzehrt 

10·64 + 186•90+32 = 229·54 
u.Stickstofffrci(229·54X 711/ 21 =) 863"51 11 

2 Thcile C und 18·64 CO würden 
Luft zum V crbrcnncn brauchen 76·00 „ 

somit entstehen aus 100 Gcwichts
thcilen obiger Steinkohle Rauch-
gase ohne Luftüberschuss 1253•05 Gcw.-Thlc. 

Zur Verbrennung von 2C und 18·64 CO wird 
0 erfordert 15·96 Gcw.-'fhlc. 
hiezu C 2 ·OO " 

n CO 18·64 • n 

somit eoll sich chemisch verbinden, 
d. h. verbrennen 36 ·60 Gew.-Thlc. 
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folglich trifft es 1253·05 : 36·6 = x: 1 auf 1 unverbrann
tes 34·23 Gewichtsthcile verbrannte unnütze, die Be
rührung hindernde Rauchgase, und wenn man die Ge
wichtstheilc derselben für Volumina nehmend praktisch 
darstellt, Quadrate mit 1" Seitenlänge macht, und in 
der Mitte ein Quadrat von etwas mehr als 2"' Seiten
länge verzeichnet, welches also 1/ 34 des grossen Qua
drates einnimmt, und von denen das eine ein Gewichts
theil C oder CO vorstellt, das benachbarte aber einen 
Gewichtsthcil 0 der noch frei cn athmosphärischen Luft, 
so hat man ein ungefähres Bild der grossen Verdünnung 
der unverbrannten Bestandtheile in den Rauchgasen. Bei 
der geringen Verwandtschaft, der hohen Temperatur, wo 
die ausdehnende Kraft so sehr überwiegt, bei der Schnel
ligkeit der Luftströmung und der Kürze des W cges ist 
eine Annäherung und chemische Verbindung nicht leicht 
denkbar, und es sind sicherlich in dieser Beziehung be
stimmte Gränzcn gesetzt. 

Weil aber ganz gewiss ist, dass desto mehr den 
einzelnen unverbranntcn Stoffen die Möglichkeit geboten 
wird, je längeren Weg sie mit einander durchzumachen 
haben, eo dürfte eben so gewiss sein, dass die Zulei
tung dieses Ucbcrschusses von Luft nicht innerhalb der 
Feuerstelle, oder an den Seiten, sondern wie bisher ge
bräuchlich war, dmch ein Ventil im Ifoizthürl zu ge
schehen habe, wie schon früher erwähnt wurde. Am 
zwcckmässigsten dürfte da. ein Schicbcrvcntil mit meh
reren Löchern sein. Co m bes gibt als Grössc d!'r Aus
mündung der Seitcnranälc, deren er sich zum Einlassen 
des Luftüberschusses bcdim1te, 1/i; der freien Pliiche zwi
schen den Roststäben an. Da bei Durchgang durch das 
Ofenthürl weniger 1-Iindcmi'Js stattfindet„ dürfte als Grösse 
für das Ventil 1/ 10 des freien Rostraumes gcnii~1md sein. 

Die l\faugdhaftigkcit der vollständigen V crbrcnnung 
der schweren Entzündlichkcit des Kohlcuoxydgascs oder 
der Kohlcnwasserstoffvcrbindungen CH und CH„ zuzu
schreiben, ist nicht gegründet, denn wenn das Kohlen
oxyd der ganzen Ofengicht oder das Leuchtgas oder 
Sumpfgas durch einen glimmenden Span oder ein schwa
ches Grubenlicht so plötzlich und so 'grosscs Unheil 
bringend entzündet wird, kann von einer schweren Ent
zündbarkeit nicht die Rede sein. Augenbicklich vcrbrcn
ucn diese Stoffe, wenn Luft und Hitze da ist, bis auf 
die wenigen , durch die V crdünnung von der llcrühmng 
srhr abgesperrten Atome. (Fortsetzung folgt.) 

Der preussische Salzbergbau zu Stassfurth 
und dessen Ausbeute an ·Kalisalzen. 
Der „B er g geist« vom 2. Februar d. J. Nr. 10 bl'ingt 

nachstehende Mitthcilung: „ Die (preussische) Bergwerks
industrie hat erst seit einem Jahre einen Zuwachs erhalten, 
der schon jetzt in den weitesten Kreisen verdientes Aufsehen 
erregt und der berufen zu sein scheint, Preusscn in werthvoll
sten Artikeln unabhängig vom Auslande zu machen, ja selbst 
die Rollen zu vertauschen , in denen für diese Artikel 
Preussen zum Ausland stand. Wil' meinen die Kalisalze 
des Steinsalzlagers zu S tas sfu rt h in dn Provinz Sach
sen, und unsere Leser sind vielleicht nicht ungehalten, 
wenn wir ihnen einige Notizen hiel'iihel' vorlegen, die uns 
von einem Besucher dortigen Bergwerks zukommen. 



Das Salzlager Stassfurths zeigt uns die Resultate und 
Producte eines ruhigen Abdunstungsprocesses, wie wir ihn 
in seiner Entwicklung und Fortbildung noch heute im Todten 
Meere, oder in den Salzgärten des Mittelländischen Meeres 
beobachten können - es enthält die feste Salzmasse, 
welche dereinst im Urmeere aufgelöst war, und zwar, da 
die schwerlöslichem Salze sich zuerst, die leichtlöslichern 
sieb zuletzt ausscheiden mussten, geschichtet nach den 
Gesetzen der Löslichkeit. Das 1000 Fuss mächtige Salz
lager - das Liegende ist mit dieser Tiefe noch nicht er
l'eicht - enthält in den untern 800 Fuss nur reines, was
serhelles Steinsalz in regelmässig übereinander gelagerten 
6 Zoll,starken Schichten, die durch 1/~ Zoll starke Schnüre 
von Anhydrit abgegränzt werden. Auf diese folgen 180 Fuss 
mit Bitt„rsalz verunreinigtes Steinsalz und diese endlich 
werden überlagert von einer 100 Fuss mächtigen Schicht 
zerfliesslieher Salze, hauptsächlich aus werthvollen Kali
salzen butchend. In letzterer ist auch eine reiche Ausbeute 
saliniseher Mineralien enthalten; es finden sieh in d1!nselben 
schön ausgepl'ägtc Anhydritkrystalle, Taehhydrit, Carnallit, 
amorphe Knollen von Boracit, Kieserit et.c., nur org'anische 
Ueberrcste sucht man vergebens, höchstens sind sie durch 
Kohlenwasser~toffgase repriiscntirt, die ungefährlich ab 
nnd zu sich in einzelnen hangenden Schichten der Kalisalze 
zeigen. 

Die Schichten fallen mit 20 bis 30 Grad ein, und es 
können dcsshalb alle drei Gruppen in ein und derselben 
Sohle abgebaut werden. Die mittlere Schicht, das mit Bitter
salz verunreinigte Steinsalz (sal mixte) hat jedoch zur Zeit 
nur wenig Verwendung gefunden und es geht der Abbau 
deeehalb nur in zwei l!'eldem um, von denen das östliche 
clie Steinsalze, das westliche die Kalisalze gewinnt. -
Die domiihnlichcn, 70 Fuss bl'citeu AusrichtnngsstrcckPn 
und Abhu.uörtrr machen einen überwältigenden Eindruck, 
und beherrscht uns iiberhu.upt in untcrirdischeu Bauen mehr 
als anderswo der Gedanke, unmittelbar vor höheren Mächten 
zu stehen, so ist es vorzugsweise in dieser \V erkst!itte, wo 
clic 8toffc so meisterhaft nach chemischen Thätigkcitcn 
geordnet sind, und der Zauber von Parbcnspiclen und die 
Reinheit der Salze das Auge jedes denkPndcn Forschers 
besticht. 

Die über Tage befind!i(!hen Betriebsanlagen tru.gen 
das Gepräge einer neuen, auf der Höhe heut~gcr 'fcchnik 
Htehcnden Schöpfung. Zwu.r eingezwängt durch die hart an 
die Schlichte herantretenden Gebliude eines Provincial
Städtchens, welches sieh rühmt, in frühern Jahrhunderten 
eine Rolle gespielt l':U haben, sonst aber noch bedenklich 
drein schaut, ob die neue lndusti·ic nic:ht ecine dnrchs Alter 
geheiligte Institutionen, seine gcmüthlichen Zustände un
tergraben möchte, zeigt das Werk auf einer kleinen Scholle 
Erde eine vorzügliche Ausstellung der mannigfaltigsten Vor
richtungen zur Förderung, Verladung und Weitertranspor
tirung der Producte, sowie zur Bereitung der verschieden
sten Salzarten. 

Die Production beschrlinkt sich, wie schon angedeutet, 
hauptsächlich auf Steinsalze und auf die Kalisalze, früher 
Abraumsalze genannt. Boracite (86 borsaure Talkerde + 
10 Chlormagnesium + 4 Wasser), welche nur sporadisch 
in den Lagern vorkommen, bilden einen Handelsartikel 
noch nicht, und Kieserite (86 schwefels. Talkerde + 13 
Wasser) erhalten erst jetzt Bedeutung durch eine gross
. artige, auf Ausbeutung der Sc h w e fe 1 säure berechnete 
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Fabrik. Die Stein- und Kalisalze sind aber schon Waare 
des Welthandels geworden. Der Steinsalzdebit beträgt 
jährlich ca. 900,000 Ctr. Das Vorurtheil gegen Steinsalz, 
so ungefertigt es auch ist, und andererseits der vom Monopol 
vorgelegte Hemmschuh lassen für das Inland nur eine 
langsame Ausdehnung des Debits zu, hindern aber nicht 
eine Erweiterung des Exports, und da dieser im wohlver
standenen Interesse durch die billige Preisstellung von 
l Sgr. pro Ctr. Steinsalz begünstigt wird, wird der Kampf
platz der Concurrenz gegen ausländisches, namentlich 
eng 1 i s c h es Salz, tiiglieh weiter hinaus, jetzt fast schon 
bis in d ic Häfen Eng 1 ands geschoben. Einen eigenthüm
liehen, sehr gangbare~ Artikel, worauf die Land~ i r t h e 
besonders aufmerksam sein möchten, bilden unter den 
verschiedenen Salzsorten die Viehsalzlecksteine, von denen 
schon jetzt jährlich über eine Viertel 1\Iillion Stück abge
setzt werden. 

Der Schwerpunkt liegt jedoch im Vertrieb der Kali
salze Es bestehen dieselben hauptsächlich aus Carnallit 
(263/~ Chlorku.lium --r 34 1/ 2 Chlormagnesium + 383/t 
\Vasser), sind aber im gcwö hnlichen, verkäuflichen Zustande 
mit etwas Steinsalz und Kieserit vermengt, so dass der 
Chlorkaliumgchalt in der Regel nur 1 G bis 18 Pct. betriigt. 
Directe Verwendung finden di cse Salze mit jährlich etwa 
50,000 Ctr. zur Düngung der Felder, anrlcrc 800,000 Ctr. 
gehen aber in chemische Fabriken, um hier durch einfache 
Umkrystallisation raffinirt und in 80proccntigc Chlorkalium
salze vcrwamlelt zu werden. Noch vor zwei Jahren schlum
merte dieser Industriezweig, es wurden iu 1861 = 46,000 
Ctr., in 1SG2 = 390,000 Ctr., in 1863 = 850,000 Ctr. 
abgesetzt, und jetzt bcschliftigen ~ich unmittelbar um 
Stassfurth he.rum dreizehn Fabriken grössten Kalibers 
mit Zubereitung der Kalisalze. Die 8taatsrq.(ierung 
schenkt dieser Industrie ungethciltc Aufmerk
samkeit und geht mit den Fabriken, welche den 
Vertrieb der 8alze vermitteln, Hand in Hand.*) In 
keinem Artikel war bisher das Inland so abhängig vom 
Ausland, als gerade in den Sulzen des Kali (Salpeter, 
Pottasche etc.), und um so wichtiger ist daher der uner
schöpfliche Stassfurthcr Fund. Der Markt gestattet nugcn
blicklich noch nicht, clie Stassfurther Kalisalze zur Po'ttasche 
zu verbrauchen; jene 800,000 Ctr. Rohsnlzc werden zu 
100,000 Ctr. Chlorkalium umkrysta!lisirt; die Salpctcrhüt
tcn setzen diese in ebensoviel Ctr, Salpeter um, und diese 
werden schlicsslich als etwa 1 G0,000 Ctr. Schicsspulvcr 
in den Verkehr gebracht. Der Preis des Rohproducts wie 
der des Fabricats wird daher zur Zeit im Wesentlichen nur 
durch den Preis des Bengal- Salpeters und durch den des 
Chili· Salpeters bestimmt. Fiillt ersterer, oder steigt letzterer, 
so muss der Preis fiir das Stassfurthcr Chlorkalium herunter, 
kann sich aber wieder heben, wenn der Bcngal- Salpeter 
steigt, oder Chili-Salpeter füllt. Bei dem heutigen Preis vou 
12% Thlr. fiir Bengal- und von 5 Thlr. für Chili·Salpcter 
kann sich das Stassfurthcr Fabricat recht gut auf 4 Thlr., 
das Rohproduct auf 9 Sgr. halten. 

Schon jetzt werden jedoch Anstrengungen gemacht, 
die Chlorkalium salze auch zur Pottasche zu verwerthen. 
J<'ür diesen Artikc l würde sich der Preis anders bcstimmeu, 

*) Ein Beweis, dass auch heim Bestande des Monopols 
eine einsichtsvolle Staatswirthschaft - salzverhrauchenden Fa
briken eben nicht nothwendiger Weise entgegen sein müsAe. 

Die Red . 
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da mehrere andere Factoren einwirken, und das Resultat 
wird schliesslich sein, dass man für Salpeterfabrication den 
bisherigen Preis zu halten sucht, für Pottaschengewinnung 
aber herunter gehen muss. 

So schnell und so bedeutend sich aucl1 Stassfurth schon 
gehoben hat, so lässt sich bei dem Werth und der Unent
behrlichkeit des Kali dem Werke doch noch ein weit grös
serer Aufschwung prophezeien. Es ist schon jetzt auf dem 
Continent die wichtigste Kaliquclle und wird unzweifelhaft 
in kurzer Zeit den Markt der gesammten intlustriellen Welt 
beherrschen. 

Aus den Verhandlungen der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt. 

(Fortsetzung und Schluss aus Nr. B.) 

Herr Anton II oi·i n c k erinnerte an die, in der ersten, 
in tlicsem Wintersemester abgehaltenen Sitzung der k. k. 
geologischen Heichsanstalt vom Vorstande des chemischen 
Laboratoriums Herrn Carl l{ittcr v. Hauer mitgcthciltcn 
analytischen Untersuchungsresultate der Ebensecr 8alineu
Producte untl thciltc anknüpfend an tliesclbcn die Ergeb
nisse der Analysen, der bei der Saline in Ischl zur Ver
sieduug kommenden Soolcn und dor daselbst erzeugten Pro
ductc mit. Dieselben waren im Liiborutorium der k. k. geo
logischen Reicl181lllstalt von Herrn Carl v. Hauer und 
unter seiner Leitung von Herrn A. IIoi'i nc k ausgeführt 
worden. 

Der Salzbergbau wird durch Auslaugung des soge
nannten Haselgcbirge6 in dem eine Stunde von dem Orte 
Ischl entfernten Salzberge beti·ieben. Der llergbau nimmt 
einen Flüchenrnum von 131.000 Quadratklafter ein und 
besitzt 8 zu Tage mündende Strecken (Stollen) in einer 
Gesammtlängc von 3850 Klafter. Ein Theil der hier ge
wonnenen Soole kommt auch in die Saline Ebensee zur 
V crsicdung. Im Jahre 18G2 WtP·dcn beim Ischler Salzberg
bau 1, 778. 71 () Kubikfuss Soole gewonnen. 

llei einem Verbrauche von 8ß83 Klafter llolz wurden 
claselbst in zwei 8udhütten mit drei Pfannen 273.453 Ctr. 
Sudsalz, 14.564 Centner lockere Ncbensalze und 91 Ctr. 
Pfonncnstcin erzeugt. 

Auf der Saline Ischl wird Soole 11us dem zum Werke 
gehörigen Bergbau uncl dem zum W crkc Hallstatt gehöri
gen versotten. 

Die Hallstätter 8oole enth!ilt bei einem spec. Ge-
wichte von l ·2052 in eincin Kubikfuss 17·849 Pfund Salze, 
ein Kubikfuss wiegt dem1111ch 67·973 Pfuud .. 

Die lschler Soole ergab bei einem spec. Gewichte 
von 1·2154 in einem Kubikfuss 18·562 Pfund Salze; 
ein Kubikfuss dcrselb1m wiegt 68·548 Pfund. 

In 100 Theilen dieser Soolen wurden gefunden: 

Schwefclsnure Knlkercle . . 
8chwefclsauros Natron (Kali) 
Chlormagnesium 
Chlornatrium 
Wasser . . . . 

llall•tiiltor Soolc l•chler Soolo 

o·:rn 
()·44 
0•35 

25"16 
73·74 

100·05 

10:1 
1'72 
0·55 

24 65 
72-92 

10tl"!i7 

Der Gehalt an reinem Chlomatrium ist demnach in 
beiden 8oolcn nahezu gleich; dagegen differirt der Ge
halt an fremden Salzen in beiden Soolen um 2·15 Pcr
cent, da derselbe in der ersteren 1·15, in der letzteren 
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3·30 beträgt. Erwähnt muss jedoch werden, dass erstere 
eine neue, letztere eine drei Jahre alte Soole ist. 

Die Soolen sind inclusive der Nebensalze vollkom
men gesättiget, da die Löslichkeit des reinen Wassers 
bei gewöhnlicher Temperatur für 100 Tbcile Wasser 
26·4 7 Theile Chlornatrium beträgt. 

Analysen vom Vorgang-, Mittel- und Nachgangsalze 
gaben folgende Resultate: 

Vorgangsalz 
Schwefelsaure Kalkerde . . o·58 
Schwefelsaurcs Natron (Kuli) l ·OS 
Chlormagnesium . 0· 16 
Chlornntrium . 92·43 
Wasser • 4·84 

100·00 

Mittelsalz 
t ·16 
1·99 
(J-16 

95·85 
1"75 

100·00 

Nachgangealz 
0·14 
o·n 
0·12 

!)6·89 
2·12 

100·00 

Die Analysen der abfallenden Neb enproducte er
gaben bei 

Schwefels:mrcr Kalk . 
Sch wefels11111"es Nnlron 
Chlormagnesium 
Chlornatl'ium . . 
Unlöslich. Riickstand. 
Eisenoxyd . . 
WaHser. • . . . • 

::\lnttcrlnngc 
0·22 

(Kali) ViO 
2·01 

23•58 

72·48 

!19 !)9 

Dürrauswnchs Pfnnnenstein 
0·53 28·12 
4·65 37·56 
1 ·Bli 0•47 

83·!)7 30·22 
0·04 
0·13 

S·!l\l 3·4ß 

100-00 100·00 

'Vas die Durchführung der Analysen anbelangt, so ist 
zu bemerken, dass nicht alle einzelneu Stoffe sich mit glei
cher Priicision bestimmen lassen. 

Namentlich ist es der Wassergehalt der einzelnen Sal:-.
sorten, dessen Bcstimmuni; cinigr.n Schwierigkeiten unter
liegt. Erhitzt man di1~ Salz11 auf jenen Grat!, bei welclwm 
sie absolut was8crfrci werden, so entweicht stets auch mit 
den letzten Theihm ein wenig Chlor; wird andererseits beim 
'l'rockncn nur eine Temperatur angewendet, bei weleher 
noch kein Chlor entweicht, so bleibt noch eine betriicht
liehe l\fonge des hygroskopischen \Vassers in den Salzen zu
rück. Die in dir c c t e W usserbestimmung, cl. i. die Berech
nung derselben aus dem Verluste dürfte sich sonach am 
meisten der Wahrheit niihcrn. 

Was die Combinimng der Basen und Säuren an Sal
zen anbelangt, so ist diese, wie bekannt, von theoretischen 
Gründen abhängig, da kein Mittel zu Gebote steht, um di
rccte die wirklich vorhandenen Salzcombinationen zu er, 
mitteln. Es ist am wahrscheinlichsten, <lass nicht bloss Com
binationen nach dem Prineip'c der Bildung schwerlöslicher 
Salze priicxistiren, sondern dass vielmehr alle wöglicl1en 
Salzcombinationen, wenn auch nur in sehr untergeordneten 
Mengen vorhanden sind. Während des Sied<>proccsses fin
den aber auch ferner durch den W e chscl der Tcmp~ratur 
und,<len Concentrationsgrad der Laugen Umsetzungen Statt, 
wodurch in gewissen Stadien leichter und in anderen schwer
lösliche Salze, sowie auch Doppelsalze, die wictler eine ver
schiedene Löslichkeit besitzen, entst eben. 

Es ergibt sich dicss deutlich aus der Menge fremder 
Bestandthcile, die neben den in verschiedenen Zeiten der 
Sudcamp11gnc geschöpften Salzmengen vorkommen. So 
könnte das im Beginne der Su<lcampagne geschöpfte Salz, 
wenn in den Soolen bloss Chlormagnesium ursprünglich vor
handen wiire, kein Chlormagnesia 1:nthalten, da es das am 
leichtesten lösliche aller vorhandenen Salze ist. Man muss 
sonach '11nnehmen, dass auch scbwefels11ure Magnesia vor
handen ist, oder wiihrcnd des Sudproccsses gebildet wird, 
die mit schwefclsaurem K~li als ein schwer lösliches Dop-



pelsalz auskrystallisirt. Dasselbe gilt vom Pfannenstein, der 
gleichfalls Magnesia in nicht unbeträchtlicher Menge enthält. 

Betrachtet man die Zusammensetzung· der Soolen, so 
geht daraus hervor, dass sie V'On bemerke ns w erther 
Reinheit sind, und daher eine ziemlich weitgehende Ver
siedung gestatten. Sie sind frei von kohlensauren Nebensalzen 
und enthalten auch schwefelsaure und Chlorsalze als Verun
reinigungen in sehr untergeordneter Quantität. In den Soo
len kommen auf l 00 Theile Cblornatrium 9·03 Theile frem
der Salze, in dem feinkörnigen Salze, aus der Mitte der 
Siedecampagne, sind auf 100 Theile Chlornatrium 2·50 
Theile fremder enthalten; durch den Siedeprocess werden 
sonach 6·4 7 Theile fremder Salze entfernt„ 

Die Soolen reagiren sümmtlich auf Brom und Eisen, 
aber in sehr geringem Grade. 

Bctriichtlich stärker ist die Rcaction auf Brom in den 
Mutterlaugen; indessen enthalten die Mutterlaugen noch 
immer· viel zu wenig dieses Haloids, um an eine lohnende 
Ge11innung desselben denken zu können. 

Herr Ludwig He rt 1 e gab hierauf eine durch Profile und 
Grubenkarten erläuterte Darstellung der bisher bei den Tief. 
bau1,11 in dem Fohnsdorfer Kohlenfelde (Steiermark) erziel· 
tim Aufschlüsse. Nachdem man durch llohrungen das Fort
setzen des Flötzes in bedeutende Tiefe unter die Thalsohle 
eonstatirt hatte, wurden zwei Schächte abgeteuft, und \'On 
denselben aus durch Zubaustollen das Flütz in verschiede
nen Horizouten untersucht. Leider ergeben diese Arbeiten 
eine weit geringere Rcgehnüssigkcit. des Flötzcs in der 
Tiefe, als in den bisher in. Abbau gestandenen Partien über 
der 'l'hulsohlc. 

Der Lo1·enz-8chuchtzubau hatte in der ;{5. Klftr. sei
ner Liinge das Flötz mit 1 1/2 Klaftr. wahrer Mächtigkeit 
durchfahren. Die dem Streichen des FJötzcs 11ach gctriebe-

11.~n Ausliingen, i11sbesondcl'e aber die am Li··gcnden ge
fubrten Aufbrüche bringen mannigfache Störungen in der 
~hlagcrung des l<'Iötzes zur Ausrichtung. Si.~ haben meist 
ihren Grund in Ausbauchungen des Liegenden und Ein
senkungen des Ba11genden, wodurch das l~lötz verdrückt 
oder ganz ausgekeilt wird. 

Der Joseph-Sehachtzubau zeigt scho11 i11 dem durch
fahrenen Ila11gc11dschicfer viele Unregelmilssi[!:kcitcn und 
hat das 1"1ötz nicht, wie es sich aus der Combination des 
V erfüichcns und der Sa.igerticfe des Zu bau es 1111ter der Thal
sohle ergab, in de1· 82., sondern erst in der 1:?7. Klftr. an
gefahren. 

. Die Ursache dieser Uebcrschreitu11g liegt jedenfalls 
lll Flötzstör1111gen, die älmlich wie im Lore11zi-Tiefbuue 
vielleicht nur in noch grösserem Mussll, hier stattgefu11de1; 
haben mü~sen, und über deren Natur die bereits begonne
nen Ausrichtungsarbciten gewünschte Aufklärung geben 
werden. 

. _ Es folgte 1ioch durch den Vorsitzenden die Vorlage 
oimger Mitthcilungen des Baron Achille de Z i g u o in 
Padua, fossile Pflanzen betreffend und der Schluss der 
Sitznngeu für dieses Jahl' (1863) mit der Aussieht auf neue 
Vereinig~11g zu frischer Arbeit im Ja11uar 1864. 

N o t i z. 

h 
~re.ngelbproduction. In del' k. k. Hilttll zn .Jonchims

t nl In llßl11nen wurden im Jahre 18!i3 105 Ctr. 40 Pfd. Urnn
-:.:te nnd 2 Ctr. 2~ Pfd. Zwische11producte mit 4i Ctr. 50.32 

d. U ranoxydoxy<lul aufgcbrncht. Erzeugt wurden: 
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Lichtgelbes Un1Dgelb 
Orange n 
Uranoxydammoniak 

Verkauft wurden: 
Lichtes Urnngclb 
Orange „ 
U ranoxydammoniak 

42 Ctr. 40 Pfd. 
15 „ 36 „ 
2 69 " 

60 Ctr. 45 Pfd. 

28 Ctr. 62 Pfd. 31 '/2 Loth 
21 " ii " 24 „ 
1 " 30 " 311/2 

51 Ctr. i4 Pfd. 23 Loth. 
um 54447 fl. 05 kr. Der reine Ertrnl! nach Abschlag aller Unkö
sten (Erzeinlösuug, Manipulation, Regie und Baukosten) betrng 
23?i2 fi. 01.5 kr. In den letzten drei .fahren wurden im Durch
schnitte jiihrlich circa liO Ctr. Urangelb verkauft, welche Ziffer 
auch im Jahre 1 bli! erreicht werden diirfte. 

Literat ur. 
Zeitschrüt für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen 

in dem preussischen Staate. Herausgegeben in dem 
Ministerium fiir Handel, Gewerbe und öffentliche Arbei
ten. XI. Band, 3. und 4. Lieferung. Berlin 18!i3. K. Geh. 
OLerhofbnchdruckerni. (R. v. Decker.) 

Den Inhalt der 3. Lieferung bildet beinahe ganz die 
Pro du c t i o n s s tat.ist i k 11 er p r e 11 s s i Ach e n Bergwerke, 
s„Jinen und !lütten im Jahre hli~, auf deren Aus
führlichkeit und rasche Puhlication wir unsererseits mit um 
>O mehr Neid hiniibcrlJlicken, His seit rlcr in der c~utral-Com
rnission fiir StRtistik ang-estrcbten Concentrirung der statisti
schen Arbcilt>n bishm· fiir unser Fnch uur das Aufhören der 
gediegenen montan-statistischen ~pecial-Publicationen resul
tirte, welche in den fünfziger Jahr,'n so schön im Gan:.>;e 
waren und nun \'Oll der Masse der Ccutrnlstr.tistik erdrii•:kt 
werden!! „ Das Bcssel'ß ist des Guten Feind11 nn<l nl\lan soll 
das Eine th1111 und das Audere nicht lnssc1111 sin1l zwei IU"äf
tigo Sprichwörter, welche man nie vernachliissigcn sollte. 
Auch in l'reusscn besteht ein thätig-es und in vielen Hichtun
gen hin anerkannt tüchtiges Centrnllrnre1m fiir Statistik unter 
Eng o 1 s ge11chtcter Leitung; doch hindPrt es nicht, clasR in 
obiger Zeitschrift - so wie soust 11och aus montanistischen 
Verwaltungskreisen Speci:ilarlieiten hen·orgchcn, wiihrend bei 
nn• den i':iiatistikern jede Specialurbcit. erschwert zu sein scheint, 
da sie - auf unserm Gebiete seit 2 Jahren fädt ganz ver
stummten! 

An die Htatistik schliesst sich eine Uebersid1t der 
„ V e r s 11 c h a u n d V e r b c s s e r n n g e n li e i d e m ll o r g
w er 11 s bot r i eh c in l' r c u s s o u im Jahrn HHi2« - eine 
periodische l'uhlicRtion, zu der mnn vor 10 Jahren bei nns 
einen A11lni.1f machte, der nbPr leider nicht fortgesetzt wurde! 
Wir verweisen auf unsern Nachharn, deren iimtlichcs Fach
organ jiihrlich soichc Uel1crsid1kn l1riug-t1 wor-u es htoi uns 
an Stoff nicht fohleu wiir<ll', ein z:tlil1 eid1c kll'iuere und griis
scro Verhesscrungl•11 nuf Aerarial- un.J l'rivatwerkl'n l'tatt 
finden, welche in einPm aus Indolenz mul falscl1er Beschei
denheit gcnHm~tcn !:;1illschwcige11 auf ongc Localkreise be
schriinkt bleiben un1l im Publicum den \Valin 11iihren, dass 
in unserm Fache n8tillsta11d11 herrsdll•! \Vcnn jeder Gcweihs
zweig seine Pigeno ötatistik uud sei11" eigenen Fortsch!itte 
möglichst rnscl1 nnrl mii~lichst. YollstHudi~ zur :Evidenz h.rmgt„ 
so gewinnt die allgemeine 1-itatistik weit mehr dabei, nl~ 
wenn mnn iingstlich M11terial au e i 11 ~ m Puuktc zusumnwn
scharrt uud ilann aus der Wucht des nngehiiufren und zum 
'fheile vernltl'ton Reiclithums si<:l1 erst spiit und diirftig her
nusheisst ! E~ ist weit besser, dnss moutaustntistischc Arbeiten 
mehr f a'ch erscheinen nnil Hl'hliesslich resumirt werden, als 
duss mau einem Central-Hl'Rllmc zn lieh, ~pocialnrbeilen ent
mn1higt oder g11r hinrlert, wie es bei uns in den letzten J11hrC'n 
leider eintreten zu wollen scheint. 

Noch i ~ t es Z c i t u11sern Montanstatistik wiedor in 
Fluss zu bringen, da sie erst seit Kurzem stockt - aber es 

·muss ball! geschehen - sonst sind böse Liicken unver
meidlich. - Es fehlt nicht nn befiihir;ten Männern filr solche 
Spccialarbeiten - wir nenm•n nur „~'rieseu, nltossiwallu 
- welche bereits einen guten Namen in der Oeffentlichkeit 
sich erworben haben! Auch auf diesem ~'eitle möge mau dem 
e d 1 e n W e t t e i f e r mit unsern preus8isc:hen Kameraden 
freie Entwicklung gowühren ! Was die proussische Zeitschrift. 



alljährlich bietet, ist ein mächtiger Sporn dazu und kann, je 
nach unseren Verhältnissen geändert - als Vorbild dienen! 

Die vierte Lieferung der obgenannten Zeitschrift ent
hält 6 Abhandlungen. Die hervorragendste derselben, welche 
zu grösserer Verbreitung ihres Inhalts als ein besonderes 
Werkchen v~rbreitet zu werden verdiente, ist Dr. W e d d i n g s: 
D i e Re sil 1 tat c d e r ß es s e rn e r-P r o c es s es, Der als 
V crfasscr des preussischen Berichts über die bergmännische 
Abtheilung der Londoner Ausstellung bereits vortheilhaft be· 
kannte Verfasser bespricht auf etwa 40 mit Hol>1schnitten 
und zwei Figurentafoln erläuterten Quartseiten n die Grund· 
principien des Verfahrens in ülteren Eisenhiittenprocessen, die 
historische Eutwickelimg und gegenwärtige Aus1lehnung des 
llcssemer-Processes, das Material desselben, die Zuschläge 
und das Product, die Aussichten für Rheinland und West
phalen, die Kosten der Anlage (die er im Ganzen mit einer 
Höhe von 20-40000 Thaler veranschl11gt) und der Betriebs
materialien; endlich leitet er als Schlussfolgerung die Vortheil
haftigkeit der Einführung des Bessemerns für Rheinland und 
\Vestphalen ab, wo Krupp und der Hör der Bergw. u. 
Hüttenverein bereits die Bahn gebrochen haben, und schliesst 
in einem Anlrnnge mit der Aufzählung der Literatur 
über das Bes s e m er n, wobei das Verdienst n1' u n n er s" 
in Leoben i11 erste Linie gestellt wird. Möchte man nur, 
fügen wir hinzu, durch b a 1 d i g c D u r c h f il h r u ng des 
neuen Verfahrens aus diesem Verdienst auch praktischen Vor
theil fiir unsere Eisenindustrie z11 gewinnen sich bcmiihen, 
elw unsern Alpenliindern, wo d118 Verfahren geeignetes .\la
terinl findet, das Auslirnd mit der Einbürgerung des Bessemerns 
zuvorkommt! - Die übrigen Abhandlungen dieses Heftes 
sind: D. Burk a rt, die Resultate des llergwcrkshctriebs in 
1'11ehuca un1l Henl <lel Monte in Mexico von IS:J:J-[-,(jl. -
W. He h m i d t, das Vorkommen von Rothgiltigerz auf der 
Grube GonderlllLch iu der Urnfächaft \Vittgenstcin. Zn n de r, 
die chemische Con•titution des 8t11hls und Versuche über clie 
Stahlbereitung in Oberschlesien. Ge d i e k e, Reehbfoll, be
treffend zufällige Orundbeschiidiguug durch clen Bcrghnu. 
A. Erbreich, !lbor die Verwendung der rohen 8tei11kohlcu 
zum Hohciseuschmelzen. - En1llich: dio L i t er a tu r ii h o r
H ich t - iu Fortsetzung der 1., 2., ;J, Lieferung. 0. II. 

A d m i n i i.;; t r a. t i v e s. 
Auszeichnungen. 

So. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
EntechliesRnng von 24. Februar 11. J. deJn SectionRralhe Peter 
Ritter v. Hi tti n gor, d11nn dem Hectionsrathe und Director der 
Leobner Bergakademie Peter Tun n er in Anerkonnung ihrer 
nusgezeichncren und erfolgreichen Dienstleistung t11xfrei den 
Titel 1tllll Charnkter eiues Ministerialrathes ullergniidigt zu 
verleilrnn gern h t. 

Ho. k. k. Apostolrsche Mnjestiit haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 24. Fehrum· d. J. die von dem Unterstaats· 
secreliir im l<'inanzministcrium Franz Freiherrn v. K a 1 c h b o r g 
angesuchte VcrHelzung in d1•11 lfohestmul unter Bezeigung der 
Allcrhöchst vollen Zufriedenheit mit seinen treuen und 11.ns
gezeichncten Diensten allergniidigst 7.U !\'enehmig-en geruht. 

81i. k. k. Apo8tolischo lllnje•tiit habeu mit Allerhiich•tcr 
Eutschliessung vom :!4. l•'chruar 11. J. dem 'l'a~hutmunn Georg 
Mose1· in Bleiberg 1111d dem llilttcnh11tman11 .JoH"ph l' rum
h ü c Je in Brixlogg in Anerkennung ihrer vicljiihrigcn treuen 
111111 eifrigen Dienstleistung <las silberne Ven.lienslkrcuz mit 
der Krono ullergniidigst zu verleihen geruht. 

Ernennungen. 
Vom J.'in11nzminiHtcrium. 

Der Gold~cheiduugs-Controlor bei dem Miinznmto in Krem
nitz Eduard Chevalier d11 Martyn zum Miinznmts., dann 
Dergvorwaltungs- und Forst-Cassncontl'Olor dn•dbst. 
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Der controlirende Amtsschreiber der Schmölnitzer Wirth
schaftsverweltung Ad.ilph St ö c k l zum Hiittencontrolor, zu
gleich Rechnungsführer in Olahlaposb:tnye. 

Der Miinzwardein in Kremnitz Alois Privorsky zum 
prov. BPrgrath und Münzdirector bei dem proviltorischen 
111ünzamte zu Karlsburg. 

Der Hiittencontl'Dlor in Hie flau Korbinian Moser zum 
Hiittemerw11lter in Eisenerz. 

Erledigungen. 

Eine W11gmeisters~telle beidem Salztransportsamte 
in Busty11hl1za in der XI. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 
450 fl., freier Wohnung oder einem Quertiergelde jährL 45 fl., 
12 Klf1rn. Brennholz, 150 Pfd. Hnlzdeputat, der Berechtigung 
zum Bezuge von 20 Metzen Weizen zum Gestchungspreise 
und gegen Edag einer Caution irn Gehnlt•betrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt
niss der 8alzrn11terialgeb11rung, binnen vit>r Wochen hei 
der Berg-, Salinen-, Forst- und Giiter<lirection in Marmarosch
Szigeth einzubringen. 

Die Bergraths- und Hiittenrefcrentenstell ehci 
der Berg-, Forst· und Giiter...:Direction in Nagybanya iu der VII. 
Diiitencla•se, mit dem Gehalte jiihrl. 1ß80 II. uncl dem Vor
riiclrnngsrnchte in jährl. Hl70 II., freier Wohnung oder !Opcr
centigem Quartiergelde, 24 Klafll'r dreischuhigen Hren nhol:i:ts im 
Helnitionsbetrnge per :! fl. (i21/2 kr., endlich 100 Ceu tner Heu 
nnd 100 Metzen Hafer nebst einem Kutscher-Unterhalt- u11d 
Hufbcscl.ilagsbeitrage von 1 SO ß. zur H111tu11g zweier Dienst
pferde. Gesuche sind, insbesondere unter Nachwcisung der 
montanistischen St.urlien, der vollstiinrligcn Kcnntniss der hiit
tenmä11nischen Aufbereitung auf trockenem und na•sem Wege, 
der Conceptsfiihigkoit, so wie der Kenntniss der dcutsehen 
und m1:,:1U·ischen, wo möglich auch der ru1niinischen Hprnche, 
hin neu f iinf Wochen bei der obigen llerg-Dircctiuu ein
zureichen. 

Kundma.chung. 

Zn besetzen ist die Snlinen- Werksverwaltersstclle bei 
dem k. k, SalzgrubP1rnmte zu Pi1rnj1l in der IX. Diäteu-Cl11sse, 
mit dem Gehalte jiihrlicher 735 tl. und einer proviriori~chcn 
Zulage jährlicher 21 ll !1., zus11mmen !H5 fl. ö-;t_ W., nehst frcior 
Wohnung und dem systnmmässigen Salzdopu tnt, nnd mit der 
Verbin1llichkcit zum Erlage einer Caution im Gehalts-Betruge. 

Bewerber um diese Stolle h1Lbon ihro g ehiirig docuw<rn
tirten Gcsuclw unter Nachwoisung de• Altern, Standes, H•'
li~ions-Bekcnntuisscs, des sittlichen und politischen Wohlver
haltens, der bish1:rigen Dienstleistung, der bnrgnlmdemischen 
Studien m11l praktischen Kenntnisse in dem Bergoali111mwcsen, 
der erworbenen Geschiifts- und llntrit·I> skenntni•Ac, der G<'
wundthcit in der Amts- 111111 Ma11ipulatiot1.i -Leituu;::- nnd ini 
Conccpt.s- 111111 Hcchnungsfacho, der Kcnntniss der drntschen, 
ungarischon 1rn1l romiinischen Sprache, der Cnutions- Fiihiglrnit 
und unter Ang-abe, ob und in welchem Grndo sie mit den 
Sali11c11-Bc11mton vcrwa111lt oder versch wiigert si111l, im Wego 
ihrer vorgcsctzt.en Behür1l11 hinnen vio r \Voclwn hei der k. k 
llerl\'··, Forst- und Snliuen-Dircctiou fil r Hieh~nhiirgcn in Klau
t:icnburg ci11zubri11gcn. 

Klansonburg, am :!:!. Februar 18!i4. 
Von der k. k. Berg-, Forst- und Salinon-Direr.tio n. 

Correspondenz der Redaction. 
Herrn W. v. F. in L. Ihro goiHlrcicho J·~inscndung berllhrl einen 

GcgonRtan<I, 1lcr wohl nteht eigentlich in uuscr l<'ach gul1ürt, obwohl er 
ihm Howio v i e 1 c n o. n <lern }'llchorn n il t i'. l i c h h1t. J>eeebalb Hcheincn 
uns 1lin tochnlsclaon Druck~ Hodonkn n tles ganz neu zu schaffen· 
11011 Sa.L1.1'!1ntorln.lli in einer c.lafür nicht cingorichtotcn llrnckorcl kaum zu 
bottciLiJ(•rn. 

Nagyb&.nya: "Einrichtung etc." erhn.llcn, wlrcl nach Zulo.as tlcfi 
Uo.umos nach un<l no.clJ. o.hgctlruckt werden. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen Htark mit den nötbigen a r t i s ti s c h e n Beigauen. Der Prä.numeraticnspreit 
istjlihrlich loco Wien 8 fl. (j. W, oder 6 'l'hlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die JnbreHubonnenten 
erhalt.eo einen officiellen Bericht iibcr die Erfahrungen im herg- und hiittenmiinnischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen. 
:11nmmt Atlas als Gratis bei 1 ae e. ln•er11.te finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 Y2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franoo augenouuuen werden. · 

Druck von Karl Wiutemltz & Comp. In Wien. 
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Eine bergmännische Zusammenkunft 
in Leoben. 

Ein in wöchentlichen geselligen Zusammenkünften 
eich periodisch versammelnder Kreis von Montanisten, Fach
verwundtcn und l~reunden hat vor Kurzem den Beschluss 
gefasst, eine grössere Versammlung von Fachgenossen in 
Leoben zu veranstalten. 

Aus einer Zuschrift an den Herrn Berg-Inspector Jo
Heph N n c h te n in Wicu, welchen das für die projectirte V er
samrnlnng gebildete Comitc mit einer Mandatariats-Func
tion für den Bereich v~n Niederösterreich und den angrän
zenden 'J'heil Ungarns betraute, entnehmeu wir nachfolgende 
nähere Einzelheiten iiber dieses Versammlungsproject: 

11Dicse Zus1unmcnlrn11ft soll durchaus nicht den Zweck ha
ben, der n 11gemci 11 c 11 berg- und hiitte111nlin11ischem V crsnmm
lung, welche alle :.1wei .Jahre statt1.11hahen pflegt, eine Concur
rcnz irgend welcher Art zu bereiten. Sie verfolgt in erster 
Linie clcn 'zweck ein freundliches u111l frohes \.Viedcrscheu , 
Und ein gemiithlichos Beis11mme11scin in's 'Verk zu setzen, ohne 
~esshalh Mit theilung<•n ernsterer Art, welche das gemcinschnft
hcho Pach betreffc11, etwn auszuschliessen. 

Im Gcgentheilo werden diesel!Jen willkom111cn sein, und 
ftichcrlich mit allseitigem ]uteresse nufgcnommon werden. Ilrnen 
Bollen die zu ernsteren B eschiiftigungen g~eignetcn Vormit
tagsstunclen gowiclmet doin, wlihreucl Nachmittugs Ausßiige zu 
<Ion umliegenden Montanwerken gemul'ht werden, und die 
l\hcndstunelcn nussehliesslich clcm gc•sclligen Verlcchrc und eiern 
V ergnUgcn gewidmet sein solle11. 

Die Zeit des gemci11sch11ftliehen Eintreffnns der Zu
rcisenden ist au!' clen S amstag vor l'fingHtcn, unrl die ]lauer 
<lc8 BciHammenscius in minimo bis einschlicsslich Dienstag 
1111ch Plingsten festgestellt worden. 

Ein kleiner Fond, den clio Montauistiker Leohens 1111tor 
8'.ch z'n•ammongobrneht haben, nnd clor durch die Muuifieenz 
~lnes Herrn Gewerlrnn sehr narnhuft erhöht wurde, wird uns 
1111 Verein mit schönen nenerbuutou Rilumlichkeiton 1 die uns 
ttir Verfügung stehen, in den Stancl setzen, clic geehrten Giisto 
IVUr<lig zu empfangen. 

) . Da 11110 dia provinciellen Gränzen nicht zugleich die 
rlinzlln filr den gegenseitigen Verkehr sind, so wm der hier-

ortige montanistische Verein der Ansicht, mau solle die }~in
zuladendeu nicht ausschliesslich auf Steiermark beschränken, 
sondern auch die Moutanistiker der aogriinzendeu Provi11zen 
ersuchen, an der projectirten ZuAam mcnkunft freundlichen Au
thcil zu nehmen." 

Stets bereit jeden Anlass zu faehgenossenschaftlicher 
Berührung und Geselligkeit nach Kräften zu föl'dern 1 
glaubten wir, als wir durch Herrn llcrginspector Nu c h tc n 
obige Mittheilung erhielten, nicht erst die ausführlichen 
Einlaclungcn des Corni te','s abwarten, sonclern gleiich jetzt 
schon von der bevorstc hcnclcn Zusammenkunft in diesnm 
lllattc Nachl'icht geben zu sollen, um solcher Art zur 
Verbreitung der Anthcilnahme daran beizutragen. Es ver
steht sich von selbst, dass <lic zu treffenden Vorbereitun
gen erst bis auf einen gewissen Grad festgestellt sein müs
sen, ehe das Comitc ein bestimmtes Programm verötTentli
ehen kann , welches wir seiiner Zeit uicht slluwen werden 
mitzutheilen. 

Das Cornit(, besteht aus den Herren: Peter Tun n Cl r, 
k. k. Ministerialruth und Bergakademic-Dircct.or, dem llür
genneister der Htadt Leoben uncl Landtagmbgeordnctcn 
He i el l, dem Herrn k. k. Professor Albert Mi 11 er Ritter 
v. Jlauenfcls, dem k. k. Obcrliergcommissiir Kirn b 1111-

m e I' und eiern Herrn Bergverwalter der II. D I' a s c h e'schen 
Bergbuue, Ignaz H c h m u e d, -- siimrntlich in Leoben. 1"iir 
Niecleröstcrreich nncl Umgebung hat Herr llerginspector 
N 11chte11 in Wien clic Functioncn des Comit<''s zu Le11or
gen übernommen. 

Inclelm wir hiermit von dicHen vorbereitcn<lc11 Schritten 
l\litthcilung machen und die Ueberzeng1111g1rn8sprechen, dass 
derlei gruppenweise Zn8llllllnenkiinfte von l<'achgcnosseu 
gerade sehr geeignet sein können, clie näher lie~cndcn Spc
cialintcrcssen zu bPsprecheu, und die durch Nutnr u11d 
Gebirgslage local zusammcngehörcndc11 Zweige de11 Berg
baues in ihren th!itigen Theilnd11nern und Förderern einan
der zu befreunden, l'rlnubcn wir uns zu einer zahlreichen 
ßcschickur1g dieser Versammlung zu ermuntern u11cl an-
zuregen. 

Wien, den 10. M1lrz 18li4. 0. 11. 



Uebersicht der Bergwerksabgaben 
1855-1862. 

Von k. k. Berghauptmann F. M. Friese. 

Das gleichzeitig mit dem allgemeinen Berggesetze 
m Wirksamkeit getretene Bergwerksabgabengesetz vom 
4. October 1854 ist durch das Gesetz vom 28. April 1862, 
wie bekannt, wesentlich verändert worden, iudem nur die 
M a s Ben g c b ü h r e n mit den seither eingetretenen Erleichte
rungen in Wirkcamkcit verblieben, die Fro hnge b ü h r e n 
dagegen vom zweiten Verwaltungs-Semester 1862 angefan
gcfangen aufgcl10be11 und durch die Einkommensteuer er
setzt, die Frei schürfe dagegen einer neuen Steuer unter
worfen wurden. 
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Wir haben die Ergebnisse der früheren Bergwerksab
gaben von Zeit zu Zeit in diesen Blättern mitge theilt, und 
mancherlei Betrachtungen daran geknüpft, und wollen nun 
zum Schlusse eine Uebersicht der Gesammtergebuisse vom 
Jahre 1855 bis zum Ende des I. Verwaltungs-Semester~ 
1862 vorlegen, mit dem Wunsche, dass auch die Ergeh· 
niese der gegenwärtig bestehenden Bergwerksabgaben von 
Zeit zu Zeit zur öffentlichen Kenntniss gebracht werden 
mögen. 

Die nachstehende Tabelle I. zeigt Jahr für Jahr den 
Betrag der bemessenen wie jenen der eingehobenen Ab
gaben, durchaus nach ämtlichen Ausweisen zusammen
gestellt. 

Tabelle 1. Uebersicht der Bergwerksabgaben 1855-1862. 

Bemessen 1 Eingehoben 

Jahre Massen- 1 Frcischurf- 1 Frohn- II Summe 1 Massen- 1 Freischurf- 1 Frohn- II Summe 

Ge bü h rcn i II Gulden östen. Währung 

1855 143.195 !)27.373 1,070.568 i7.084 1 583.656 660.740 
1856 146.167 7ß3.887 910.054 182.882 896.319 1,079.201 
1857 143.'.JI 1 784.062 927.273 142.2f>2 719.671 861.923 
1858 144.733 797.'239 94 .972 149.634 !Jl 1.770 1,061.404 
1859 147.421 793.328 910.749 132.774 801.72:-i 9:H.Hl9 
1860 154.633 88:~.908 1,038.541 156.407 86:3.031 1,019.438. 
1861 159.716 917.638 1,077.354 157.077 898.234 1,055.311 
1862 170.6G8 128.811 512.735 812.214 175.650 44.45:3 756.505 97G 608 

------- -------·-- ---·-
11,17:1.760 Summe 1,209.744 128.811 6,380.170 7,718.725 44.453 6,430.911 7,649.124 

Auffallend ist das beim V crgleiche der bemessenen 
mit den eingehobenen Prolmgcbührcn hervortretende Mehr 
der letzteren um 50. 7 4 1 fl. Zum 'rheilc mag dieser Mehr
betrag in dem Umstande seine Erklärung linden , dass in 
den ersten .Jahren nach Eintritt des Bcrgwerksabgaben
gcsctzcs noch bedeutende Rückstände aus früheren Jahren 
hereinzubringen warc'n; eine zifferrn!issigc Nachwcisung 
vermögen wir jedoch für d<'n Augenblick 11icht zu geben, 
und müssen die genaue Aufklärung dieses Mehrbetrages, 
welcher übrigens nicht einmal O·S 0j.1 der Frohngcbühren
Hummc erreicht, einstweilen dahingestellt sein lassen. 

' dustrie in den Jahren 1855 - 1861 ''") an Massen- und 
Prohngebührcn allein 2·27°j.1 vom llruttowcrthc der Pro
duction zu entrichten hatte. 

Bcachtcnswerth sind die Ziffern der im Jahre 1862 
(für das 11. Semester) bemessenen und eingehobenen Frci
s c h u r f g c b ü h r c n. 

Zu Ende des Jahres 18G 1 bestanden in der Monarchie 
19.522 Prcischürfc in Rechtskraft; <'in halhes Jahr später 
uur mehr 12:881 , und <lie geringe Ziffer <ler wirklich ein
gehobenen Gcbühr()n zeigt, welche ausscrordcntliche Ab. 
nahmc der l<'reischurfthätigkcit durch diese Gebühren ver
anlasst worden ist. 

Indern wir uns hinsichtlich der übrigen Betrachtun
gen, zu welchen vorliegende Ziffern Anlass geben, auf 
unsere Mitthcilung im Jahrgang 1 SGO, Nr. ;35 dieser Zeit
schrift beziehen, möge nur noch die folgende kleine 'l;u
sarnmcnstellung (Tabcllo II) hier Platz finden, aus wel
cher hervorgeht, dass die österreichische Ucrgwcrks-Iu-

Tabelle II. 

Wcrth Summe 
Auf 100 ft. 

der gcsammtcn der 
Productions-

Jahre Bergwerks- Bergwerks- WP.rth 
entfallen 

Production Abgaben 
Abgaben 

----Öestcrrei~;l~i-;:-ch<~ ll1~l~ ----

1855 39.119.2Gi ßGO.HO 1.liU 

1856 3!l.288. 923 J .079.201 2.n, 
1857 41.815.120 8G l.!J2:l ') 

-·oH 
1858 43.262.G-18 1.0G l.4 0-1 2.H 
185!) 42.f"i 1 () !)92 93-1.'l!l\J 2.1!1 
18GO 42.G2;l.315 1.0 l!l.13'\ 2.:1!1 
18G1 4·1.952.3-1:-i 1.05f"1.:~ 1 l 3.:1:. 
1862 '( 0713.ßOS "( 

8u111me 1 
18:>5 -1861 W:l.572.610 1 li.Gi2.:l 10 1 2.h 

*) Uubcr rlic gq~cbni•sc des üsterroicliisdicu llcrgbauos 
im .Jalue 1862 ist leider bis jetzt noch Nichts vcrüffcutlicht 
worden. 



System und Kritik der sogenannten rauch
verzehrenden Feuerungs-Anlagen. 

Vom k. k. Hiittenmeister R. V? g 1 zu Joachimsthal. 

(Fortsetzung.) 

Zur möglichst vollständigen Verbrennung ge~ügt das 
chemisch- theoretisch nothwendige Quantum athmosphäri
scher Luft mit einem geringen Ucbel'schuss. Keinesfalls 
ist richtig, dass mindestens das doppelte Quantum Luft 
nothwendig ist; wenn eine gute Verbrennung stattfinden soll. 

Eine Steinkohle von der besseren Qualität, mit 
80 oder 0"762 Kohlenstoff 

4 " 0·038 Wasserstoff 
16 „ 0·152 Wasser 

5 n IH148 Asche 

105 1 ·ouo 
gibt per Pfd. 6962 Calorien weniger die zum Verdampfen 
des Wassers erforderlichen Calorien nach Regnault 606·5 
per Pfd. Wasser und die zum Austreiben des Wassers aus 
dem Innern der Kohle Cl'forderlichcn , welche man minde
stens mit zweimal 606·2 Ca!. annehmen kann, von dem 
irh spiiter eine möglichst auf Erfahrungen gegrlindcte Ent
wicklung geben werde. Hier soll nur hel'VOl'gehoben wer
den, dass es ganz was anders ist, freies Wasser, mit dem 
die Kohlen gar nicht in Berührung kommen, z.B. im Dampf: 
kesse! o.ler Abdampfapparate zu verdampfen, und in der 
Kohle selbst gebundenes 'Wasser. 1 Pfd. Braunkohle wird 
bald 4 Pfd. W ussel', das vierfache des eigenen Gewich
tes venlnmpfcn, nicht abrl' wenn die Kohle dieses selbst 
enthält, niimlich bei 20 Pcrccnt Kohle und 80 Percent 
Nüsse. Eine solche Kohle und selbst eine solche von viel 
wenigl'l" Niisschalt wil'd gar nicht brennen. Wil' haben also 
höchstens ti9ti2 - 277 = 6()8;, Cal. Bei tlcm thcol'cti
sehen Quantum der Verbrennungsluft ist die 8ummc der 
Productc der R:rnchgasbcstaudtheilc mit der entsprechen-
den spccifischen W!irmc 2·8!"> 
be·m doppcltcu Lnft11ua11tnm 5·52 
und im ersteren l•'all ergibt sich die Tempera-

tur mit . 
im zweiten Falle mit 

:z3,rn° 
1:211 11 

Da man bei letzterer Temperatur aber nichts machen 
könnte, und gewiss die erstere besteht, so ist damit erwie
sen, dass ~rnn nie das dol'pelte Quantum V erbre1111u~gsluft 
anwendet. Noch muss bemerkt werden, dass auch lner an
genommen wurde, von o·7G2 C. werden bloss O·ß8G zu 
co2 , dann O·OG8 zu CO verbrailnt und O·OOS entweichen 
als C, gauz im V crh!iltniss wie oben schon angenommen 
wurde und ohnedem es in der Praxis nicht abgclit. Als 
spccilischc Wiirme für tlen Wasserdampf wurde nach Gu
stav Schmidt „Mechanik clcr Guse" 0·271 angenommen, 
von deren Richtiglrnit ich iibcrzcugt bin, gcgeniibcr der für 
"\Va.sscrdampf so schwierigen empirischen Bestimmm11; lies 
Reguault von 0·4 75 und ciucr noch iiltern von 0·84 7. 

Ein weiterer Beweis liegt wohl darin, dass bei An
wendung tler höchsten Temperaturen der Heizer sorgfiiltig 
den Zufluss überfllissigcr Luft absperrt. 

Das eben Gesagte betrifft nur den Plan-Rost. Allein 
bei einer gewissen llelmurllung nnd Einrichtung gehört der 
Treppenrost in diese Kategorie der sogenannten rnuchvcr
zchrcndcn Apparate. Die ursprlinglichc Einrichtung tlcssel
ben, bei wckher er aber in die III. Kategorie gehört, von 
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der spiiter die Rede sein soll, enthält wie bekannt einen 
Fülltrichter, der mit Kohlen in grösseren Partien gefüllt 
wird, und von dem selbe über die Treppe hinabrollen, und 
den Rost von selbst belegen. Wird nun statt des Fiilltrich
ters eine Heizthür angebracht, und werden die Treppen 
von Zeit zu Zeit, wenn die Kohlen bald abgebrannt sind, 
mit frischen Kohlen überstreut, so wie der Plan-Rost, so 
hat man ganz dasselbe Verhältniss hinsichtlich des Rauches 
wie bei diesem und der so behandelte Treppenrost wird 
ebensogut rauchen, wie der Plan-Host. Denn wo die kal
ten frischen Kohlen auf den glühenden zu liegen kommen, 
muss Rauch entstehen, und auch als solcher entweichen, 
wenn er nicht angezündet und zum Verbrennen gebracht 
wird. Während beim Planroste als unumgänglich nothwen
dig erkannt wird, einen Ueberschuss von Luft noch zuzu
leiten, ist dieses bei diesem Treppenroste nicht nöthig, weil 
die Asche bequem von den Treppen abgestreift werden 
kann, und die Treppen somit freien Zwischenraum genug 
gewähren, duss hinliinglich Luft einströmen kann, und weil 
auf den gleich dick beschickten Treppen die Kohlen ganz 
locker aufliegen und der Einströmung von Luft die gering
sten Hindernisse bieten. 

Eine solche Einrichtung und Behandlung des Trep· 
penrostes sah ich bei Dampfkesseln und Abdampfappara
ten, jedoch nur bei Kohlenklein, Mau übersieht hiebei den 
Rost von innen, kann die Kohlschichtc nach Gutdünken 
dicker oder dlinncr machen, hat die ~'eucrung in seiner 
Gewalt, und in die Asche kann kein Kohlstiickcbcn unver
bmnnt durchfallen, und die Rciuigung licl' Treppen von 
Asche und l{uss ka1111 leicht vor sich gehen. Dieser 1'rcp
pcntost thcilt zwar die Nachtheile des Rauches mit dem 
horizontalen, hat jedoch andererseits manche Vortheile vor 
diesen. -uci hohen 'femperaturen jedoch dlirfte die Schü
rung eines solch!ln 'l'l'cppenrostes eine sehr grossc Auf
merksamkeit von Seite des Heizers erheischen, denn das 
Einströmen von zu viel Luft und eine Herabsetzung der 
Temperatur dürfte manchr;nal fast unvermeidlich sein. 

Vviihrcnd der Hauchpcriotlc nützt die Zuleitung von 
Luft, oberhalb des Rostes wenig oder nichts, während sie 
darnach, wenn einmal alle Kohlen glühend sind, eine so 
vollkommene Verbrennung bewirkt, als überhaupt müg
lich ist, und die Naehthcilo erstrecken sich tlaher nur 
auf tlie anfängliche Zeit nach dem Schüren, auf die ;/,eit 
de~ lfauchbildun!-\', wiihreutl wclchcl' mehr oller weniger 
Brennstoffe, Kohlenstoff, Kohlenwasserstoffe, Wasscr~totf 
und Kohlenoxyd unverbrannt in tlic Esse abziehen. 

Dieser Nachthcil ist sehr vcrschictlen nach der Be
schaffenheit <lcs Brennstoffes. Die Ellbogen - Pnlkcnauer 
Braunkohle z, ß. ist sehr bitnminüs, ungemci.11 leicht cnt
zlindlich, lüst sich sobald sie crwiirmt wird, rnsch in Gase 
nnf, liisst selbst Kohlen~toff in grosscn Qnantitiiten ver
flliehtigcn, <icr sich gleich in den ;/,ügen als Huss anlegt, 
diese bald Vl~rstopft., und die Luft mit sogenannten Russ
tlockcn erfüllt, die au Gröss c wohl den Schneeflocken glei
chen, aber nicht so unschuldig wie diesP jede Reinlichkeit 
in und unsser dem llausc unmüglich machen. 

Dicsll Kohlen vcrbrcuncn uuch rapid, selbst auf klei
nen Rösten, ja manche selbst in einzelnen Stücken, \Jnd 
mun kann mindestens 1/, tler Schürzeit auf die Sllhr starke 
Rauchbildung rechnen, ·~vo der dicke, fust mehr schwnrz 
als tlunkclgrnu zu nennende Hauch bei der Esse nach dem 
dort üblichen technischen Ausdrucke sowie nhcrnuswuzcltu, 
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'1/a auf noch bedeutende Rauchbildung und höchstens 1/ 5 
auf jene Zeit rechnen, wo wenig oder gar nichts von Rauch 
zu bemerken ist. Eine solche Kohle ist auch gut zur Russ
erzeugung zu brauchen. 

Ganz gewiss geht ohne weiterer Abhilfe gegen den 
Rauch bei solcher Kohle durch Entweichen unverbrannter 
Brennstoffe viel verloren, und jedenfalls mehr als bei je
nen, welche vermöge ihrer Eigenschaft weniger Rauch ent
wickeln. Der ökonomische Vortheil der Rauchverzehrung 
und die Nothwendigkeit derselben für die Umgebung ist 
bei solchen Kohlen a.m gröesten. 

Für den Haushalt, nämlich für Zimmerheizöfen findet 
man die Anwendung eines Rol1res empfohlen, welches Luft 
innerhalb des Rostes in die Ofenzüge führt. Dass dieses 
den Rauch nicht beseitigt·n kann, hier sogar schaden muss, 
indem es den Ofen unnütz abkühlt, ist einleuchtend. Wenn 
nicht eine andere Einrichtung vorgezogen wird, empfiehlt 
sich das seit alten Zeiten angewendete Luftventil am 
Hcizthürl. 

II. Kategorie. 

Die Feuerstelle wird weiter zurück, mehr entfernt 
von dem zu heizenden Gegenstande, als Dampfkessel 
oder Abdampfapparat, gesetzt, um dio unverbranntcn 
Thcilc der Rauchgase, bevor sie den kalten Gegenstand 
erreichen, an dem heisscn Mauerwerke oder in ei
gens zu dem Zwecke angebrachten Thon- oder Eisen· 
röhren, welche sie zu durchstreichen Irnben, zu verbren
nen, wobei auch meistens ein Ucbcrechues von Luft zu
geleitet wird. 

W cnn man bloss auf Feuerungen denkt, welche ein 
in immer gleich niedriger Temperatur bleibendes Ohjcct, 
z. B. einen Dampfkessel, oder eine Ahdampfpfunnc zu 
erhitzen ·haben, und wenn man voraussetzt, dass das 
heissc Mauerwerk oder der Thon eine genügende Hitze 
habe , und selbe wlihreu<l der ganzen Rauchperiode nn· 
geachtet der Abkühlung der durchziehenden kalten Rauch
gase beibehalte, und <lass es nur die Berührung eines 
jedenfalls hoch wciss glühenden Körpers brauche, um 
zu verbrennen, so möchte man glauben, es liege etwas 
an der Hachc. Es ist auch richtig, dass beim Anfeuern 
von Ziegelöfen und Kalköfen, beim sogenannten Hchmauch
fcucr, wo der Heizgegenstand noch nass ist, und die~ 

Hauehgasc damit in unmittelbare Berührung kommen, 
dass dn die Rauehentwieklung noch grösscr ist, als später, 
wo Ziegel und Kalk schon glühend sind. 

Allein ebenso richtig ist auch, dass in den gewöhn
lichen und meisten Fällen oh 11 c dies s und oft, in mehr 
uusgcdclmtcr~u V erhältnissfln diese empfohlenen Beding
uisse der angeblichen Uauchvm·brcnnnng vorhanden sind, 
z. B. bei Hehweiss- und Puddelöfen, Stahlöfen, Porzcl
Iain- und G lasöfcn, Schmelzflammöfcn, uncl dass dessen 
ungeachtet nach jedesmaligem Hchilrcu bei diesen Ocfcn 
ein gewaltiger Hauch entsteht. W cnn nun ein Porzcllain
ofcu, nachdem er in voller W cissgluth ist, und in dem 
die Rauchgase eincu verschieden gekrümmten lN cg von 
4 bis 8 Klafter zu durchmachen haben, bevor sie aus 
der Esse kommen, noch furchtbar raucht, so ist doch 
offenbar der Beweis hergestellt, dass die Erhitzung durch 
Berührung mit heisscn Gegenständen keine Rauchvcr
zchrupg zu Stande bringt. 

U cbrigcns glaube ich bemerkt zu haben, dass bei 

Anwendung von wirklich rauchverzehrenden Apparaten 
welche in der Kategorie III subsummirt sind, zur Hei 
zung von Gegenständen, welche immer in gleich niedri· 
gor Temperatur bleiben, der Rauch doch nie so reii 
und frei von grauer Färbung ist, als wie bei Feuerher
den von gleich bleib enden hoben Temperaturen. Dess· 
halb gibt es nur beim Dampfkessel oder Abdampfappa· 
rate für eine rauchvcrzehrende Anlage die eigentliche 
Feuerprobe. 

Ein zu heizendes Object niedriger Temperatur er
schwert wohl die vollkommene Raue h verzchruag für die 
hierauf eingerichteten Feuerungen, allein die Entfernung 
der Feuerstelle vor demselben hilft dem Rauchen nicht 
ab. Es werden wohl durch einen kalten Gegenstand die 
Hauchgasc wieder zersetzt, so dass sich Russ anlegt 
und thcilwcise im Rauche fortzieht, allein daraus folgt 
nicht das umgekehrte, dass durch einen hcissen Gegen· 
stand die noch unvcrbrannten Stoffe sich chemisch ver
binden und verbrennen. 

Da die grösscrc Entfernung . der Feuerstelle von 
dem zu heizenden Gegenstande immer mit Wärme- und 
Temperatur - Verlust vcrbu11dcn ist, so sind ausscrdcm, 
dass der Rauch nicht verzehrt wird, diese Feuerungs
anlagen weniger ökonomisch als die der andern Kate
gorien I und III. Dass eine grösserc Entfernung sehr 
nachtheilig ist, gibt sich am auffälligsten hci einem Spar
herd zu erkennen, wenn der Rost 9" oder noch mehr 
unter die Herdplatte gelegt wird, kann Pinc Köchin 
schon nichts mehr machen. 

Je näher das IIeizobject dem Feuer liegt, desto 
mehr nimmt es \Viinnc auf, nur ein ganz geringer Raum 
muss für Mischung dc1· Gase dazwischen frei bleibcu. 

l~ür den Haushalt erscheint auch ein rnuchverzch
rcn<lcr Zimmerofen empfohlen, der sich auf dieses Prin
cip gründet, und worin oberhalb der Kohlschichtc eine 
mehrfach durchlochte dicke Eisen- oder 'l'honplattc an
gebracht ist, welche die Rauchgase zu durchstreichen 
haben. Allein abgesehen, dass ein Ofen weder für einen 
Saal, noch weniger für ein Zimmer so stark geheizt wird, 
dass eine solche Platte weissglühcnd werden könnte, 
ohne dem ein Erfolg gar nicht denkhar ist,. so lässt 
Hieb, wie crwilhnt durch Erfahrungen an anderen Oefcn, 
wo diese Bcclinguisse noch besser ohnccliess vorhanden 
sind, im Voraus sagen, dass dieses Projcct keinen Er
folg haben kanu. 

III. Katcgori c. 

Hierher gehören alle jene Anlagen, wo der von dem 
neu aufgegebenen kalten Brcn11matcrialc unvermeidlich 
entstehende Rauch rl u re h d aH Fe u c r oder auch durch 
d i c G 1 u t h des vorher aufgegebenen durchstreichen muss, 
entzündet wird und verbrennt. 

Diess ist das einzig richtige Princip, 1111r dadurch 
ist die HnuchvcrzC'hrung möglich, und alle l•'cuerungs
anlagcn, welche sich hierauf griinden, zeigen wenig oder 
gar keinen Rauch, je nachdem die ßedingnissc mehr 
oder weniger vollkommen erfüllt sind, während die Feue
rungen der vorigen 2 Kategorien, wie wir gesehen ha
ben, rauchen. 

W cnn man eine Kerze, besonders eine Unschlitt
kcrzc au,sbläst, so dass der glimmende Docht Rauch 
entwickelt, und man ein brennendes Zündhölzchen in 
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einiger Entfernung über dem Dochte in den Rauch hält, 
so verbrennt er augenblicklich, ja es wird sogar noch 
die ticfcrliegendc Kerze mittelst des brennenden Rauches 
entzündet. Denkt man sich dieses von Kindern oft 
gemachte Experiment in einem Herde oder unter der 
Sparherdplatte abgeführt, wo ein horizontaler Zug ist, 
so wird dasselbe erfolgen, der von der Kerze entste
hende Rauch wird durch ein weiter innen gehaltenes 
Zündhölzchen verbrannt. 

Dasselbe muss auch erfolgen, wenn irgend ein Brenn
materiale unter oder neben schon brennenden aufgege
ben wird, sich erwärmt, clann raucht und der Rauch 
durch die Flamme oder selbst durch das brennende Ma
teriale ziehen muss. Auch da wird der Rauch verzehrt. 

Fiir Scheitholz bestand die auf dieses Princip ge
gründete Einrichtung schon lange in dem allbekannten 
Pu!trostc. Die Scheite liegen statt auf einem Roste neben 
und tiefer als die Flammlucke, oberhalb derselben, und 
statt dass der Aschenfall eine Oeffnung zum Einströmen 
der Luft hat, ist derselbe geschlossen und dafür der 
Raum in der Länge der Scheite darüber offen. Die Luft 
zieht daher von oben niedor, durch die Holzscheite, und 
unterhalb deren tiefsten Schichte in die Plammlncke 
~incin. Ebenso wird das Holz oben aufgegeben, sinkt 
n.ach nud nach, wie es verbrennt, nieder, und damit es 
sich in diesem Schachte halten kann, sind an dessen 
kurzen Seiten 3zöllige Vorsprünge am Mauerwerk an
gebracht. 

Die Holzscheite, welche zu unterst liegen, sind im 
~ollen llrnnde, uud sobald ein eben neu aufgegebenes 
lolzscheit in die \Viirmo kommt und zu rant:hen ·anfängt, 

innss der Rauch nach unten zwischen die brennenden 
IIoizsd1citi~ durchziehend verbrennen. Natiirlich muss nebst 
dem Rauche auch ein zur V crbrennung <lcssclben cnt
~prechcndcs Quantum Luft mitkommen; lli1·ss gcst:hicht 
~Uch und die Feuerung geht ganz continuirlid1 vor sich. 
hs entsteht immer gleich viel Hauch, es zieht immer 
~!eich viel Luft. ein, und diese genügt, um lbuch und 
~ aa Untere Holz so viel möglich volbt.ii1Hlig zn Vl'r-, 

i·cnncn. 

Die fossilen Brennmaterialien kommen nicht iu G(~
stalt Von liiuglichcn Holzscheiten vor, sondern in kurzen 
l:itücken, daher eine andere Einrichtung µ;ctrolfon wt>rdcn 
III! nss' 11111 den Ranch der frisch aufgegebenen Kuhlen 
< llrch 1· l'l · b . l 1e ' ammc oder Glnth der alten 11n vollen Bra1ulP 

ehudlichen pasHircn zu machen. 
l Die einfachste Gestalt und den 'l'ypn:; der ranch
]~scn Penernnµ;cn in gewisser Richtung fiir Stein- oder 
rauukohll~n, welcher der Kürze lrnlber mit a bezeichnet 

l\Vle~·den Holl, gibt jene Eimichtung, wo niichst an der 
Ctzt] " 

!. !Ure tmd vor dem weiter innen gelegenen cigcnt-
1chen p t . . '- . 

•OS e sich cmc Platte (oder Rost) ucfindet, anf 
Weich cl' . v . c 1c frischen Kohlen aufgcstiirzt und langsam 
<l?Igewiirmt werden. Sind auf dem inncrn zweiten Roste 

8 

1° Kohlen fast verbrannt, und ist es Zeit zum Schiircn, 

11° \Verden die nunmehr auch schon zu brennen bcgin-
Cndcn K 11 . hi . o 1 cn von der Platte auf den 111ncrn Rost 

){ n~uigcsehobcn, und die Platte wieder mit frischen 
neo ilcn bestürzt. Der Rauch, welcher sich beim Anbrcn
in n dieser frischen Kol1leu bildet, muss durch die volle 

ncrc Pi d <Iort ammc er früheren Kohlen durchstreichen und 
Ve1·brenncn. 

Die 'v erbrennun gsluft für die inneren Kohlen auf 
dem Roste erhalten diese vom Aschenfall durch den 
Rost; der Rauch erhält sein nöthiges Luftquantum nebst 
einigem U ebcrschuss durch ein Ventil am Ofenthürl. 

Es wird öfters die Meinung ausgesprochen, dass 
vcrkokstc Kohlen, Kokcs, im Innern der Feuerstelle noth
wcndig sind, damit der Rauch verbrenne. Dicss ist nicht 
richtig, kalte Kokcs würden ganz unwirksam 1 ja selbst 
glühende Kokcs oder auch Holzkohlen würden die Ver
brennung des Rauches nicht so vollkommen bewerkstel
ligen; wohl aber wirkt eine F 1 am m c zur vollständigen 
Rauchvcrzehmng, käme sie her von wo immer. 

Um die Feuerungen dieser Kategorie besser zu 
iibcrschcn, sollen sie in zwei Abtheilungen gcbr1tcht wer
den, n!im)ich A in solche, wo der Rost auf c i n m a l 
mit Kohlen beschickt wird, und B, wo der Rost gleich
sam Stück für Stück ganz im Verhältniss als Koh
len verbrennen, sit:h vo1; selbst beschickt, d. h. in solche 
A mit nicht contiuuirlichc r Schürung und B mit cou
tluuirlichcr. 

A. Nicht continuirlichc Schürung. 

Den ersten rationellen V ersuch, den Rauch durch 
Entzündung mittelst des l~cuers selbst scheint mir Fair
b a ir n durch seinen Doppelrost gemacht zu haben. Zwei 
lWstc liegen knapp an einander, hloss durch ciue schmale 
Mauer getrennt. Sie werden abweehselud, sobald der 
(~inc in voller Flamme ist, geschürt. Im lntH'l'll kommt 
,1c~· Hauch von dem einen Rost mit tlcr Flamme des 
andern Rostes abwechslungsweise zusammen und soll 
verbrennen. Natürlich kann diese nur unvollkommou ge
schehen, und etwa nur zuniicl1st. bei der Schci,lei.naucr, 
wo 8ieh Rauch untl Flamme hcriihrcu. Die Ilnuptmassc 
des Hauches tlcs einen Rostes wird an der einen Seite 
fortziehen, und die rauchloscu heisscn V crbrennungspro
duetc an der · andern, wio zwei Flüsse ihre Nichtver
mischung weithin durch die ungleiche Farbe zu erkennen 
geben. \Vcitcr innen, wo sie sich mischen wertlen, ist 
nid1t mehr die zur Entzündung nothwel1digc Tcmpcrntur 
da, und der Zweck wir(! sehr unv<>llstündig crreid1t. 
Solche Doppelrüstc rnuchcn wohl weniger, doch immer
l1in noch µ;cung. 

Um diesem Uebclst:mde zu begcgn1m, hat man die 
IWstc hint~r cina1ulcr g1~stellt, niimlich die Einricht.uug 
µ;(!gebl'n. welche (l(~n Typu~ u vorstellt, wo (!er Rauch 
iibcr die Flammt! dns dahint•~r lic;:-emlcn vollen Feuers 
streicht, und welche oben schon <'rürtert wunlc. Laut 
Karmarst:h's technologisches \Viirt.crbuch linde ich die 
crstt: lilec \'ull Rodda ausgeliihrt. Es wird aber tlas 
Schiirge8chiift dadurch µ;leich8am verdoppelt, zuclcm der 
Z11·pck der Ha11chl'crzchrn11g nicht. Yollstiimlig crn:icht., 
de11u 1lic µ;:111Zl' Sd1iirmasse wird auf dem erskn Roste 
uicht so gauz recht durchheizt, und wird b(~im Ili11ei11-
schiehc11 um! Aufgeben frischen Kohb immer etwus 
Rauch entweichen. 

Eine glückliche Combin11tion dcti Fairbairn'schc11 
Doppelrotites mit let:r.tcrcn vor einander liegenden Rost
systeme ist in Eins i c d c l's n Bren11m11teri:d-Ersparung" 
bearbeitet nach lledc (Weimar 1 SG:~ hci Voigt) beschrie
ben. Die durch eine gusseiserne Wand getrennten Dop
pclrüstc haben innerhalb einen gemeinschaftlichen (nicht 
weiter gctrcuntcn) Rost und es wird das vorgesteckte 



Ziel sicherlich besser erreicht, denn während auf der 
einen Seite das Schüren geschieht, und sich hicbci un
vermeidlich etwas Rauch bildet, ist der Rost nebenan 
im ungestörten Feuer, und es ist mehr Gelegenheit zum 
Verbrennen des Rauches. 

Tenbrink ,vermindert die Arbeit des Schürcns bei 
dieser Art von Feuerungen dadurch, dass .er Platte und 
Rost nicht horizontal legt, sondern so neigt, dass die 
Kohlen fast von selbst abrutschen. Unten ist ein kurzer, 
weniger geneigter, an einem Scharnier beweglicher Rost, 
worauf sich Asche und Schlacke anfüllt, und der hinab
gcklappt werden kann, um selbe abzuwerfen. Diese 
Feuerung soll nach "Dingler's polytechnisches Journal," 
2. Heft 1863 bei Locomotiven angewendet sein, und 
sowohl die Aufgabe der Ranchverzehrung und der mög
lichst vollkommenen V crbrcnnnng erfüllen, als auch 
wegen der Einfachheit der Construction leicht zu bedie
nen sein. 
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De B u z o n nie r c ist nicht damit zufrieden, den 
Ranch durch die Flamme eines ncbigen Rostes streichen 
zu lassen; er benützt zwar auch einen Doppelrost, leitet 
jedoch abwechslungsweise vermittelst gewendeter Regi
ster den Ranch des frisch geschürten einen Rostes n n t c r 
und durch den andern Rost und dessen volle Gluth. 
Abgesehen von den mechanischen Hindernissen, wolchc 
Register bieten, welche Uauchgasc absperren sollen, die, 
besonders wenn sie heiss sind, den kürzesten W cg zur 
Esse suchen 1 muss der V crbrennungsprocess auf dem 
cin~n Uoste, der im vollen Feuer ist, nncl nun statt ath
mosphlirischer Luft, solche gemischt mit Ranch bekömmt, 
gewaltig gestört, -j~i fast zum Erlöschen gebracht werden. 
Wenigstens erfordert dieser Ofen sehr viel Aufmerksam
keit, eine genaue Beachtung der Schiirzcit, der Kohl
schichte, uncl clcs Luftzuflusses auf beiden Rösten etc. 

Diese Feuerung stellt gleichsam den Typus (b) jener 
rauchverzehrenden Anlagen vor, wo Kohle und Luft den 
gleichen Weg machen und dc1· Rauch sowohl clie Gluth 
als die Flamme der im vollen Feuer befindlichen Kohlen 
durchstreichen muss. Man hat hier in der Reihenfolge 
von Aussen nach Innen: Luft, frische kalte Kohlen auf 
dem einen Roste und Rauchgase; Gluth auf dem andern 
Roste und verbrannte Gase, die von <la weiter und in 
die Esse ziehen. Diesen Typus hat am vollstiindigsten 
die bekannte Holzpultfeuerung, nur nicht so l\Ugcnfällig. 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus den Verhandlungen 
der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
In der ersten Sitzung des Jahres 186-1 um 19. Januar 

gab der Vorsitzende, Hofratb W. Haiding er einen 
Ucbcrblick der Jahresergebnisse; gedachte des erst vor 
wenigen Tagen verstorbenen Sudhüttenmcistcrs P. Ritter v. 
Ferro, der im J. 1843-18-M am damaligen k. k. mon
tanistischen Musco an der Zusammenstellung der ersten 
gcol. Ucbcrsichtskartc de1· l\fonarchic mitwirkte; er berich
tete über die clurch Sc. Exc. den Herrn Staatsminister am 
1 (j. Janu1u Hr. k. k. Apostolischen l\fajcstiit vorgelegten 
Karten der lctzeu Jahresaufnahmen tlnd der Druckschriftcm, 
sowie der allergnädigsten Entgegennahme des Werkes „ Geo
logie Siebenbürgens" von II an c r und St a eh c; gab hierauf 

Nachricht von den begonnenen Vomrbeiten zu der in etwa 
zwei Jahren herauszugebenden geologischen Generalkarte 
der Monarchie im Massstabe von 60000 = 1 Wiener Zoll; 
berührte die analogen Arbeiten von Ca r n all's und von 
De c h e n's im bev. achbarten Prenssen, und legte schliess
lich einige Abhandlungen des früheren Arbeitsgenossen an 
der Anstalt, Dr. St o 1 i c z k a vor, welcher gegenwärtig als 
Mitglied der geotogischen Regierungs-Aufnahme (geological 
Survey of lndia) in Ostindien wcijt. 

Hierauf berichtete Herr Dr. Gustav La u b e von Tep
litz über die Erzlagerstlitte n von Graupen in Böhmen. 

Dieselben gehören zw·ci Systemen des Erzgebirges an, 
dem grauen Gneiss als Gänge, dem Felsitporphyr als Stock
werksmassen. Diess sind Zinnsteingänge. Es scheinen je
doch in einer tieferen Lage auch andere Gänge aufzutreten, 
und zwar, wie sich bis jetzt ergeben hat, kiesiger Natur, ent
sprechend dem Systeme von Klostcrgrub und Töllnitz. 

Die Zinnsteingänge; deren sclu· viele bekannt sind, 
und deren mau 40 nli.her kennt, sind auf drei Grubenrevie
ren von 200. 709 Quadratklaftern vertheilt. Sie zerfallen in 
drei Gruppen: Haupt g ii n g c mit flachem Fnll und 2-5 
Zoll Mächtigkeit führen entweder reinen Zinnstein, oder 
sind von Glimmer, Steinmark, Flnssspath, Eisenglanz sehr 
wenig von Kiesen begleitet. Dabei erscheint das Liegende 
des Ganges auf 2-3 Zoll mit Zinnstein imprägnirt, das 
Hangendgestein jedoch niemals. 

Von ihnen verschieden sind die stcinknochener Haupt
gänge, welche einem anderen Systeme angehören, steiler 
einfallen und quarzig sind. 

Gcf!i.hrtol weniger m!ichtig als die Hauptgänge und 
steiler fallend, zeigen noch grösserc Einförmigkeit, indem 
sie fast nur Zinns! ein führen. Sie imprägnircn ebenfalls das 
Liegende. Steh ende Gänge, 1-3 Zoll mächtig, fallen 
steil ein. Die Gangausfül lnng besteht aus Quarzbrocken, 
die wieder verkittet sincl; sie haben vielen Kies. Mit Aus
nahme der stcinknochc ncn Hauptgänge sind slimmtlichc 
anderen :tlforgcng!inge zwischen Stunde 2-7 streichencl. 
Die Steinknochener streichen alle Stunde 12. 

Die V crwcrfnngcn sind häufig zu beobachten, und si11d 
die verwerfenden Klüfte oft ziemlich bedeutend . Sie si11d 
gewöhnlich mit einer kaolinartigcn glimmerigen Masse aus· 
gefüllt und führen geringe Quantitäten von Zinnstein, 

Die gewöhnliche Ganganfüllung erscheint so, dass auf 
das impriignirte Liegende Zinnstein folgt, hhrauf Stein
mark und Glimmer, dann wieder Zinnstein und Steinmark 
schliestit. Qnarzinfiltrationen zeigen sich zumcit nur in der 
Nähe der Klüfte, ihnen ist der Zinnstein in Nestern und 
Schnüren ci11gcl.i~crt, und zeigen sich dann anch Kiese und 
Flussspath iu grösscrcn Massen. 

Die Hauptgänge des Steinknochens sind durchnns 
mächtige Quarzgänge, welche den Zinnstein in Schnüren 
und Nestern in unrcgclm!issi gcr Lagerung führen und sehr 
mächtig sind, ähnlich den Zinnwalder Quarzgängcn1 jedoch 
ist ihr Adel bedeutend geringer als der der Gänge von an
deren Rc~icrcn. 

Die Mineralvorkommnisse von Graupen sind sehr we
nig mannigfach, in allen treten etwa sechzehn verschiedene 
Spccies, clic gewöhnlichen Begleiter von Zinnlagerstätten 
auf, jedoch auch diese in nicht bedeutenden Massen. Es 
sind zumeist llraunspath, Flu~sspo.th, Apatit, Nickel, Glim· 
mcr 1 Steinmark, Malachit, Wolfram, Rotheiscnstcin, Wis
mnth1 Bleiglanz, Molybdänit, Kupfcrschwii.rzc1 8chwefelkies, 
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Kupferkies und Arsenkies; letztere drei namentlich von ste
henden Zügen; sowie auch von eigenen Lagerstätten. 

Die Zinnerzlagerstätten und Porphyre erscheinen als 
Stöcke unmittelbar an den Gneissgränzen gegen de~1 Fel
sitporphyr, und zwar ist die&er das zinnerzführende Gestein. 
Am Preisselberger Stockwerk NW. Graupen, zeigt jedoch 
in der Sohle und Decke Syenitporphyr des Altenberger 
Zuges, der keinen Zinnstein führt, wohl aber den Felsit
porphyr durchsetzt, so dass dieser in ihm zinnsteinführende 
Bänke bildet, welche abgebaut werden. An den Orthoklas
krystallen des Syenitporphyrs lässt sich häufig eine Meta
morphose in Steinmark beobachten, welches der Zusam
mensetzung 46·i6 Kieselsäure, 35 ·3ß Thonerde, mit etwas 
Eisenoxyd und 18·21 W:asscr und so der Formel 2 AI

2 
0

3
, 

3 s i o:l + H 0 entspricht. 
Das Erz erscheint d<:m Porphyr in Nestern eingelagert 

und ist von Quarz, Steinmark und Flussspath begleitet, 
Kiese fehlen. 

Was das Alter der Gänge anbelangt, so scheinen die 
Hauptgänge und Gefährte! des Knötler und Mückenber
gcr Revieres die ältesten Gänrre durch Sublimation und 
spätere Lat<!ralsccretiou aus~efüllt zu sein. Jünger er
scheinen die Hauptgänge des Steinknochens , und zwar 
durch Infiltration gcbiidct, worauf die Bildung des Preis
sclberger Stockwerks folgen dürfte , da die im Porphyr 
auftretenden Ziuncrze als Heste von Zinnsteingäng<ln im 
Gnciss erscheinen, wie sich aus den im Porphyr einge
schlossenen Gneissbrocken annehmen lässt. Die stehen
den Gänge erscheinen als die jüngsten Bildungen. Das Zinn
erzlager im Porphyr erscheint jedoch nochmal~ durch den 
jüngeren Sycnitporphyr gehoben, in dessen Eruptionsspaltc 
das 8tockwcrk liegt. 

Herr k. k. Bergrath 1\1. V. Li p o 1 d thcilte einen Aus· 
zug mit aus einer für das Jahrbncl1 der k. k. geologischen 
Heichsanstalt bestimmten Abhandlung 11 ü b er d i c K oh-
1 c n bau c bei Berzazka in der serbisch-banater 
Militärgriinzcu. Hen· Lipoid hatte diese Bergbaue in 
Begleitung des Herrn D. 8tur im November des vcrgan- · 
gcnen Jahres besucht, und zwar über Ersuchen des ßc
sitzcrs derselben, des kaiserlichen Rath es Herrn Carl K 1 c i n, 
k. k. priv. Grosshändlers in 'Vien. 

Herr C. K 1 ein hat dortRclbst drei Kohlengruben, und 
zwar in „Kozlau in "Kamcnitzau und in 11 8iriniau ncbst
dem Schurfb:tue in Okasu Rcu und Ucczlrn im Betriebe. 
Der 8iriniaer Bau befindet sich unmittelbar an der Donau, 
1
/ 2 Stunde von der Dampfschiffahrtsstation Drt•ukowa der 

Kozlacr Bau 800 Klafter und der Kamcnitzaer Bau unge
fähr 1 Meile in der nördlichen l~ortsetzung des Streichens 
der Kohlenformation. ~wischen Kozla und Kamenitza bc
Btchen <lio Sclrnrfbaue. Das Streichen der Kohlenformation 
ist ein nördliches (Stunde 1-2), das V crfl!ichen ein west
liches. Das Grundgebirge ist Gneiss. 

Die Baue in Kozla nnd Kamenitza sind vor 18 Jah
ren eröffnet, aber erst seit ungefähr 5 Jahren schwunghaf
ter und regelmlissig betrieben worden unter der Lcitlrng 
des nunmehr \·erstorbenen Bergverwalters Pranz Ha w c 1. 
Der Bau in Sirinia wurde erst im Janu1u· 18G~~' und zwar 
auf Grund geologischer Anhaltspunkte in Betrieb genom
men. Der bisherige Aufschluss beträgt in Kozla a80 Klaf
ter im Streichen und 50 Klafter Saicrcrteufe in Kamcnitza 

' 0 ' 130 Klafter im Streichen und 60 Klafter Saigertcnfc, und 
in Sirinia GO Klaft,~r im Streichen mit 15 Klafter Haiger-

teufe. Der weitere Aufschluss ist bei allen Bauen im Zuge, 
indem bei allen die Ausrichtung der Kohlenflötze sowohl 
nach dem Streichen als auch nach dem Verfl.ächen nach 
sichere neue Aufschlüsse in Aussieht stellt. 

In allen drei Kohlengruben sind je drei Kohlen· 
fl ö tz e durchfahren worden, deren zwei in der durchschnitt
lichen Mächtigkeit von 2-3 Fuss abbauwürdig sind, Im 
Hangenden der Flötze tritt eine petrefactenführende Kalk
steinschichte auf, sowohl in der Grnbe als über Tags an 
vielen Punkten vorfindig. Die durch Herrn Professor Dr. 
Carl Peters be5timmten Petrefacte, - Cardinia concinna, 
iHytilits decoratus, 111. J1/orrisi, Plwladomya ambigua, Pccten 
liasinus, P. aequivalv1:~, Terebratula grossulus, T. grcsten
sis - verweisen die llerszaszkaer Kohlenablagerung in die 
Liasformation, welche bekanntlich, in Oesterreich die be
sten und reinsten Steinkohlen enthält. Ausser der ausge
zeichneten (~ual'rtät der Kohle kommt den ßerszaszkar.r 
Kohlengruben die ausserordentlich günstige Lage am 
Donaustrome besonders zu Statten. Die Erzeugung i-st seit 
den letzcn fünf Jahren im steten Steigen; si•J betrug im 
Jahre 1863 222.000 Wiener Centner. Der Verkaufspreis ist 
loco Drcnkowa 45 kr. österr. 'Vähr. pro \VienerCcntncr *). 

Herr D. Stur entwickelt zum Schlus9e der Sitzung 
seine Ansichten über die neogen-tertiären Ablage
rungen im Mürz· und Murth alc in Stcicrm1irk. 

Aus den Verhandlungen der bergmännischen 
Abtheilung des österreichischen Ingenieur

Vereins. 
Die Sitzung vom ü. l\Iärz d. J. eröffnete mit einer 

Ehrenbezeugung der Versammlung, welche sich erhob, um 
ihrer Freude ü her die dem Vorsitzenden, Ritt c r v. H. i t t in
g er zti Theil gewordene Auszeichnung durch Ernennung 
zum wirkl. k. k. l\Iinisterialrathc Ausdruck zu geben. 

Hierauf z1iigtc Herr l\I.-Conc, G. "' a I ach mehre 
interessante Mineralvorkommen, darunter auch ein Stück 
von dem noch immer edel in die Teufe fortsetzenden An
bruch am Grüncrgange in 8chcmnitz vor. 

Herr Gcnernl-Probircr 1\1. v. Li 11 berichtete kurz 
über nachstchci..dc Gegenstände: 11) über eine Probe mit 
dem sogenannten nicht explodire11de11 Pulver von Küp aus 
l\Iiilhcim an der Ruhr .i;.x-), welches iiach den vom k. k. Ar
tillcric-Ob<>rstlicutenaut v. U chatius angestellten Untersu
chuiigcn sich im \Vesentlichcn öei1wr :lusa111111cnsetzung 
nicht sehr stark vom gewöhnlichen Pulver unterscheidet, 
beim Se hie s He n einen schwächeren, beim S Jl r c 11 g c n 
aber einen gleichen Effect hervorbringt; jedoch nach er
haltenen Nachrichten von Grubcu\·crsuchcn weniger Rauch 
entwickelt :ils da~ gewöhnliche l'uh-er. Es wurde von eini
gen Mitgliedern der Vcnrnmmlung 11benfalls erwiihnt, dass 
nach ihnen gemachten Mittheilunµen die V ersuche in der 
Grube keine Nachthcilc gegen das iiblichc Sprengpulvl'r 

*) Mit lWcksicht auf ,Ji„sen Bericht hauen wir uus orlnul>t 
d<Jm Artikel iibcr die llanntcr Chrnmcrzo in voriger Nummer 
au hetrcffendcr Htello ein '( lrnizuHetzm1. D. Red. 

**) Von einem <lurch ln~cuicur No b e 1 in Ht.ockhol111 ver
besserten t;prcngpulvcr macht in Nr. 1 U <ler bcrg·· u. hii~tcn~•· 
Zeitun~ (v. ß. Kerl und P. Wimmer) llcrr II. Jurlcy M1tthc1-
lu11g. Wir werden in niicJ.rnter Nummer diese Mi~tl1cilu11.g re
producircn, die wir licuto wegen Haummangel 111cut br111gc1L 
konutcn. D. Hed. 
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ergaben, und dass der Preis pr. Centner sich inclusive 

Fracht auf 34-36 fl., mithin billiger stellen würde*). -
Von den übrigen Mittheilungen v. Li l l's verdienen die 

über die sogenannte Passivität gewisser Metalle (di>s Eisens, 
Kupfors) unter gewissen Verhältnissen eine eingehendere 
Besprechung und eignen sich nicht zu einer ganz kurzen 
hier aus der Erinnerung niedergeschriebenen Notiz. Eben
sowenig ist der den Abend hauptsächlich ausfüllende sehr 
interessante Vortrag des Herrn General·lnspectors B o c h
k o l z über die Fortschritte der Technik beim Tunnelbau 
am Mont Cenis eines kurzen Auszugs fähig. Er wurde 
auch an diesem Abende nicht beendet und wird in der 
nächsten Sitzung fortgesetzt werden. Sehr dankenswerth 
ist es, dass der Vortragende sich nicht auf ein blosses Re
ferat über den an sich schon wichtigen Gegenstand be
schränkte, sondern dasselbe mit wcrthvollen, erläuternden 
und kritischen Bemerkungen und Zeichnungen an der 
Tafel begleitete. Die vorgerückte Stunde nöthigte zum Ab-
brechen des Vortrages. 0. H. 

N·' o r. i z e n. 
Praktische Resultate von Gebläsen beim Bessemern 

hnt die Gewerkschuft Rauscher zu Heft in Kärnthen bereits 
gewonnen, welche neb•t dem filrstl. Schwnrzenberg'schon Eisen
werko in Turrach zuorst in Oesterreich Hand an die Einführung 
des Bessemer-Verfahrens golegt hnt. Sie bediente sich hiezu 
eine" von Leys ll r & St i eh 1 o r in Wien in jener Art constrnirten 
Gebläses, wie es von dom erstgenunntcu Herrn Ingenieur in 
einer der hergrnä.nnischen Versarnmlungon des lngenicur-Veroins 
beschreiben und ini't Zeichnungen erläutert wurde. Herr Leyser 
theilte uns vor wenigen Tagen ein Schreiben mit, welches er 
von dort crlrnltcn hat, und welchea wir im IntereHse der 1''ör
derung der Suche keinen Anstand nehmen (nntilrlich mit seiner 
GeHtnttung!) hier zu veröffentlichtn. Es ist vorn 4. März 1864 
datirt und lautet: nDie Ergebnisse der mit Ihrem ßesserner
Gchliiso zu IIPft ahgcfiihrten Versuche, wie solche in der 
cornrnissionell festgestellten Tabelle ihren Ausdruck linden, sind 
so ilherre.schend giinstig. ausgefallen, dass wir uns dadurch 
angenehm verpflichtet erachten, Ihnen unscro besondere An
erkennung, sowie unsere aufrichtige Bewunderung dct· gleich 
sinnreichou wie effectvollen Constructiou auszudriicken. Der 
nulfällig ruhige Gang der Maschine, die geringe J~rwilrmung der 
Luft, hei einer Pressung von 15 Pfund Ueberdruck per O", nnd 
worauf wir in unserer Lage besonderes Gewicht legen ruUss1Jn, 
der vergleichsweise geringe Krnftaufwand zur Erzielung dieses 
}~ffccts sincl Momente, dio gewiss bei keiner anderweitigen 
Gchläso-Constrnction erzielbar wären, uncl so wie wir iibcrzengt 
sind, dass das Bessemer-Verfahren alsbald cinou grosson Auf· 
schwung nehmen werde, halten wir auch dafiir, dnss fiir diesen 
J<'rischproccsH nusschliesslich nur Gebläse Ihrer Construction 
in Anwendung kommen dürften. u 0. II. 

Der Werner Verein zur geologischen Durchforschung 
von Mähren uncl Schlesien hiilt am Osterdienstag seine Jahres
versammlung, bei welcher schon Proheabdrilclrn der von ihm 
zur llerausg11hc bestimmten geolog, Karto von Mähren und 
Schlesion vorgelegt werden sollen. Er hat im vorigen Jahre 
eine schöne Höhenkarte der beiden Länder publicirt und hat 

*) Dieser Umstand, welcher so lnnge clio Sncho im Sta
dium des Versuches bleibt, wohl benchtcnswerth erscheint, 
ltat je doch für die Zukunft noch eine andere Seite. l~s wird 
sich nämlich fragen, wie sich diü .Finanz- und l\1ouopolsge
setzgebung zu dem neue 11 Pulver verhulten wird'~ D. Red. 

überhaupt in den 13 Jahren seines Bestehens mit ziemlich 
bescheidenen Mitteln sehr Bedeutendes für die Landeskunde, 
insbesondere die Kenntnisb von seiner Bodenbeschaffenheit 
geleistet. 

Professor Zipser in N eusohl, einer der ältesten und 
verdienstvollen Naturforscher Ungarn3, zumeist durch seine 
Naturaliensammlungen und vielfache Anregungen zur Lan
desforschung bekannt und vielen einstigen Zöglingen der 
Schernnitzer Akademie persönlich in guter Erinnerung, ist in 
hohem Alter aw 20. Februar d. J. gestorben. -

A d m i n i 8 t r a t i v e s. 
Dienst-Concurs. 

Die Goldscheidungs-Control.>r-Stelle bei dem k. k. Münz
arnte in Krernnitz, in der X. Diiiten-Classe, mit dem Gehalte 
j1ihrl. 840 ß., dem Quartiergeldc jährl. 84 ß. und mit der 
Verpflichtung zum Cautions-Erlage im Gehaltsbetrage, ist zu 
besetzen. Gesuchti sind, insbesondere unter Nachweisung der 
mit gutem Erfolge absolvirten montanistischen Studien, der 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Miinz-Manipulation, dann 
im Rechnungs- und Conceptsfache binnen vier Wochen bei 
der k. k, Berg-, Forst- und Güter- Direction in Schemnitz 
einzubringen. Schemnitz, 11tn 2ü. ~~ebruar 18ti4. 

Dienst- Concurs. 

Die Warcleinstello bei dem k. k. l\liinzarnte in Krcrnnitz 
in der VIII. Diiiten-Classe mit dem GehRlto jährl. 1260 ß., einer 
Naturalwohnung und der Verpßichtung zum Erlage einer 
Dienst-Cantion im Jahresbttrage des Gehaltes, ist zu hesetzen. 
Gesuche eind i usheHondere unter Nachweisung der mit gutem 
Erfolge zuriickgelegten montanistischen Studien, gr,ilndlieher 
Kenntnisso und Erfahrungen in allen Zweigen der Miinzmani
pulation, dann Konntnissc im l~ochnun gs- und Conceptswcsen 
binnen vier Wochen hei der k. k. Berg-, Forst- und Giiter
Direction in Schenmitz einzubringen. 

Schernnitz, am 2ü. Februar 1864. 

Conours. 

Eine k. k. Oberförsters-, zugleich Forst-Ingenieurs- und 
Taxators-Stelle hei dem Nngybanyaer k. k. Forstamte in der 
IX. Diäten-Cln~se, mit dem Gehnlto jahrlicher 840 ß. 

1

öst. W., 
12 Wr_. Klafter 3schuhig en Deputatholzes in Natura, einem l 0'% 
Quart1ergelde und der Vorbindlichlceit zum Erlnge einer Cau
tion im Geh11ltsbetrngo im llaarcn oder in wenigstens 3010 
Metalliques. Dio Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisring 
dor Forststudien, praktis eher Gewandtheit im Forsh'Cl'messnngs
und Taxe.tions - Geschäfte und im Conccptsfache, dann der 
K1mntni•s der deutschem, ungari sehen und wo möglich auch 
der rornünischen und russnak'schcn Sprache, bis 1. April 1. J 
Lei der k. lc. llt:rg-, Forst- und Güter-Direetion in Nngylninya 
cinzuhringen. NagyblLnya, am 28. Februar 1064. 

Kundmachung. 

Die gefertigte Direction gibt hicmit bekannt, dass sie 
die Preise siirnmtlicher Kupfergattungen auf ihren Lagern zu 
\Vien, Pest und 1'ri1Jst 11111 :J tl. per Ccntner ermässiget liat. 

Wien, am 5. l\lärz 1 SG4. 
Von der k. k. Bcrgwerksproducten- Verschleiss-Dircction. 

Correspondenz der Redaction. 

p, T. Herrn Mioromego1 in Putnok. fän Familien1111glilck und oine 
twhwero Erkrankung, womit kurz no.ch clnandor zwcl der horvorragenrlstcu 
.l\litglicder dct1 ProlHcomit~s hoimgctrncht wurden, vcrzügorto die Zuer
kennung dor DraHcho-Prei1rn von der letzten Uorg- uml HOUcnmä11nor
Vcrsa1umluug; doch ist der Schlu es nn.ho bevorstehend. Der !J. Preis -
„ Wiltkowitzcr Lo.mpcni>rciti" wurde bei der Versammlung selbst keiner 
der cingeso.ndton Lampen zuerkannt, und dio Prclsauaschrcibung bleibt 
bis zur niicbt1ton Vorsn.mmlung ne ucr<liogs offen. -

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nllthigen a r t i s ti s c h e n Beigaben. Der Prä.uumerationspreis 
istjiihrlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 6 'J'hlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung b ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresllbonnenten 
erhalten einen ofliciollen Hericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, lluu- und Aufbereitungswesen 
s:unrnt Atlas lila Gratis bei 1 a g e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder l1/2 Ngr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco angenommen werden. 

llrnctr. von Karl Winternitz & Cowp. in Wien. 
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V edag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Einige Versuche beim Bergwerksbetriebe in Preussen. - System uud Kritik der sogenannten rnuchverzeh
rentlen Feuerungs-Anlagen. (Fortsetzung.) _ Notizen. - Literatur. - Administratives. 

Einige Versuche beim Bergwerksbetriebe 
in Preusst::n. 

~ir haben in Nr. 1 O dieses Jahrganges (Literatur) 
auf die lehrreiche Rubrik der preuss. Zeitschrift für das 
Berg H'"tt , · ,. -'. u en- und 8almenwesen" hingedeutet, welche den 
'l ite] füln-t: ,, Versuche und Verbesserungen bei dem Berg
werksbetriebe etc-."• und alljährlich nach :untlichcu Quellen 
be~rbcitct, der Bergbaustatistik in jener Zeitschrift ange
reiht wird.·~) Üm zu Acbnlichcm auch bei unH zu ermuntern 
und auf einige solche „Fortschritte" die Aufmerksamkeit 
llusercr Lcs 1 · 1 k 1 b · E' · . er nnzu cn eu, er au cu wir uns • m1ges, was 
81_ch ohne· Zciclmungcn wiedergeben lüsst, aus jener Quello 
luer tnitzutheilen: 

1. Gewinnerarbelt. 
A. Ilotrieb der Arbeit. 

Art der Verdingung. ßeim Mausfcld'sehen 
l~u~fc ~s c hieferbergbau (0.-B.-A.-Bcz. lla:Ic) sind 
die un Saarbriickcnschen seit längerer Zeit üblicl~eu sog. 
llauptgctlingc eingeführt wor<len. Es wird ein Strebflügel 
oder ein Thcil eines solchen auf einen Zeitraum von etwa 
:l Monaten im Wege <lPr Licitntion auscrcbotcn wobei der G <l' ,., , '/c mgnehmer 2/:i <ler Kameradschaft stellen kann, wii.brend 

~ von der Grnbcnvcrwaltung zugethcilt wird. Der Er
folg . <licses V crfahrcns ist günstig gewesen, da eine wc
seuthcbe E1;niedrigung der Gedinge erzielt worden ist. 

. II a n d t h i c r u n g. Auf der fiscaliscben K ö n i g in
~ 111.8 c n g r u b c (0.-B.-A.-Bez. Breslau), woselbst die 
cwmi~ung <lcr Kohlen mittelst Sprengarbeit erfolgen 

muss, Jedoch die Wirkung des Pulvers durch die Kurz
klüftigkcit <lcs Kohls sehr geschwächt wird hat man mit 
gutem Erfolge den hintern Thcil der Iloh;löcbcr vor den 
Besetzen mittelst trockenen Lettens verdichtet. 

B. A r b e i t s g e z ä h e. 

In Folge mehrerer Unglücksfälle, welche dadurch 
entstanden d d" · R . , ass 1e 1m ev1er A a c h e n (0.-ß.-A.-Bez. 
Bonn) 11llgemein angewandte Bickford'schc Zündschnur 

Bcrgb:i)u i~~ t~ur~em ~et auch die amtliche österreichische 
filhrliche

8 ~18 1 führ 18li2 erschienen, die wir demnächst 11us-
r csprec en werden. 0. H. 

beim Besetzen der ßohrlöchn durch den eiscruen Stam
pfor verletzt unrl der Schuss dabei entzündet wurde, ge
hrancht man auf den Steinkohlengruben N c u - Lau r weg 
und II oh e 11 e i c h dieses Reviers seit einiger Zeit \'crsuchs
wcise h ö 1 z er u c Stampfer, und ist mit deren Ergebniss 
recht zufrieden. Man iiberliisst den Bergleuten Abfälle von 
Buchenholz, aus denen sie in ihrer freien Zeit die füampfcr 
selbst schuitzen, so dass der Grnbe hiefür Kosten nicht 
zur Last fallcu. 

C. Materialien, 

Sprengpulver, Mit dem vom dem Artillerie-lluupt
mann 8chulze zu Berlin crfundmwn neuen 8pre11gpulvcr 
sind Versuche auf der 8teinkohlengrubc G c r h a r d - Pr i u z
W i 1hc1 m bei Saarbriickcn (0.-B.-A.-ßcz. Bonn), auf <lcm 
Steinsalzbcrgwerkc zu Staesfurt u11d i1n Munsfcld'schcn 
angestellt woruen, deren Ergebnisse sich als im Allgemci
ncu günstig bezeichnen las3cu. Zu 8tassfurt fand ·man, 
dass von dc~m neuen Pulver dem Gewichte nach (l.:1 '!'heile, 
dC'm Volumen nach t.

1 
'!'heile zur Erzielung gleicher Wir

kung gegen gewöhnliches 8prengpulvcr erforclcrlich zu 
sein scheinen; auch iu Saarbrücken haben die Bohrliicher, 
um gut zu wirken, dem Volumen nneh mehr Ladung erhal
ten müssen, indem z. B. iu sandigem 8chiefcrthon ein 25 
Zoll tiefrs Bohrloch, welches ~} Zoll gewöhnliches Spreng· 
pulver erhalt.cu ha\lc11 würde, 12 Zoll Laduug des neuen 
Mntcrials erforderte. ·A.u beiden Orten hat m1111 ferner gcfu11-
dc11, da8s <lcr Dampf des neuen Pulvers geringer un<l weni
ger beliistig<'nd ist, als des gewöhnlichen; zu Stassfmt auch, 
<lass die abgcsprengtc•n 8alzwiimlc von dem l'nlvcrriick
stuude weniger stark gefärbt wareu. - I>:~ eine Fahrication 
der neuen Sprengmasse im GrosH<m noch nicht stattfindet, 
die zu den Versuchen verwendeten Meng•·n vielmehr von 
<lem Erfinder selbst zur Disposition gestellt worden sind, 
so lässt sich ein Urthcil in ökonomischer Hinsicht noch 
nicht abgeben. 

Sprengversuche mit S eh ic s s bau m wo 11 c, welche 
zu St a s s fu r t in der Absicht uut„rnommen wurden, die 
Verunreinigung des Salzes durch Pulvcrschlcim zu vermei
den, siud wegen der durch vorzeitiges l,osgehcu der 
Schüsse entstehenden Gefahr alsbald wieder aufgegeben 
worden. 



Eiue neue Sorte von Sprengpulver, welche die Firma 
Gehr. Krebs & Co. in Deufz unter dem Namen „litlw
(ractem·~ fabricirt, wird seit einiger Zeit in den Stein
brüchen der Commanditgesellschaft Keller , Küppers, 
Raabe & Co. bei Nievelstein im Revier Aachen (O.·B.
A.-Bez. Bonn) mit so gutem Erfolge angewendet, dass 
gewöhnliches Sprengpulver dort nur noch ausnahmsweise 
zur Benutzung kommt. Jenes Pulver explodirt lang
samer als dieses, daher das Gestein weniger zerrissen, 
alB vielmehr in gröseren Blöcken abgelöst wird. Ein 
in gran-weissem, seiner Festigkeit wegen nur zu Pflaster· 
steinen verwendbarem Sandstein 37 1/ 2 Zoll abgebohrtcs 
:2 Zoll weites Bohrloch, welches 10 Zoll hoch mit lose 
cingeschiittetem Pulver der 11cucn Sorte gefüllt und dann 
mit Bickford'scher Zündschnur und zerstampften Ziegeln 
besetzt wurde, übte (allerdings unter sehr günstigen Umstän· 
den) eine Wirkung seitlich auf 12 Fuss und nach der Ticfo 
bis zu 3 Fuss Entfornung aus. Die langsmncre Entzün
dung macht indessen einen sorgfältigen und sehr festen 
Besatz erforderlich; jedoch sind die Hückstän.le nicht be
deutender und die entwickelten Dämpfe nicht beschwerli
cher als bei gewölmlichem Pulver, so dass bei dem gerin
geren Preise von 13 Thlr. pr. Ctr. die versuchsweise An· 
wcndu11g der neuen Masse auch in unterirdischen Bauen 
zu empfehlen sein möchte. 

Versuche auf Gruben des Reviers Kettwig (0.·B.-A.
R„z. Dortmund) mit einer h e 11 farbigen (sog. Xi l o d in-) 
und einer s c h war z c n Sprengmasse - letztere wahr
scheinlich nur aus Kohle und Salpeter bestehend - haben 
ein vortheilhaftcs Ergcbniss nicht geliefert. 

III. Grubenausbau. 
B. Zimmerung. 

In Stollen und Sreckcn. Bei der Durehörtc
nrng eines mit dem Hauptschlüsselerbstolln im 
Felde der Königsgrube (0.-B.·A.- Bez. Breslau) angetrof
fenen schwimmenden Mittels von sehr quellender und flies
scndcr Beschaffenheit sah man sich, um das Hervordringen 
des Gebirges zu verhindern, genöthigt, zwischen die eiche
nen Bohlen pfähle und das zum Abhalten der schwimmenden 
Massen vcnvcndctc Stroh Schichten von W c r g einzu
bringen. 

'fr1inkung der Hölzer. Im Revier Wcissen· 
f e Ja (0.·B.·A.-Bcz. Halle) wird das bei der Fabrication 
von Photogen aus Brntiukohlen abfallende Kr eo so tö I, 
welches auch zum Impriignircn von EiHenbahnschwellen 
Verwendung findet, zu1· Tränkung von Grnbcnhölzcrn für 
Hauptstrecken und Baue von längerer Dauer benutzt, in· 
dem man die Hölzer zu Thürstöcken etc. vorrichtet und 
mittelst eines nach Art der Fördergerippe constrnirten 
eisernen Gestelles in ein gemauertes Bassin einsenkt, in 
welchem die Kreosotmasse durch \Vasscrdampf erhitzt 
wird. Nach einiger icit wiederholt man die Tränkung 
bei niedrigerer Temperatur, wobei sich die Oberfläche mit 
rincm schützenden Ucberzuge bedeckt, während durch 
das crst11 Einsenken die flüssigere Masse mehr in das In
nere der Hölzer eingedrungen ist. Soweit die jetzigen 
Erfahrungen reichen, widersteht das so zubereitete Holz 
der F!i.ulnise ziemlich gut. 

Im Oberbergamtebczirk Breslau sind in neue
ster Zeit zur Auszimmerung des Erbreichechachtes Nr. II der 
fiecalischen Königsgrube kreosotirtc Hölzer benutzt 
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worden, nachdem schon früher theils mit Ch 1 o r z in k, 
theils mit Kupfc1·vitriol imprägnirtc Hölzer zum Kunst
gestänge im Schmidtschachte der Grube Scharley und zum 
Balkenwerk eines Maschinengebä~des daselbst, sowie auch 
auf andern Gruben des Myslowitz-Kattowitzer Bezirkes 
Verwendung gefunden hatten. 

Auf der fiecalischen Steinkohlengrube Red c n bei 
Saarbrücken (0.-B.-A.-Bez.. Bonn) hat man eine eigene 
Anstalt zum Präparircn der Grubcnh ölzcr errichtet, in 
welcher man bis jetzt Buchenstämme mit Kupfer v i tri o !
Lösung imprägnirt und dann zum Gebrauche zerschneidet. 
Uebcr die Dauer solcher Hölzer in den unterirdischen Bauen 
lii sst sieh selbstredend erst nach einer längeren Reihe 
von Jahren ein sicheres Urtheil gewinnen. - Ausser
dem haben ausgcrlehnte Versuche mit imprägnirten Höl
zem auf der 8teinkohlcngrubc von der II e y d t begonnen, 
woselbst in dem Burbachstollen mehrere Thiirstockgeviere 
nebst. Schwellen aus, v<'rschieden prliparirtem Eichcn
und Nadelholz an einer nicht s~hr druekhaftcn 8tellc in 
sandigem Sc:hieferthon eingebaut worden sind. Ein Thcil 
dieser Hölzer ist in tlcr Impriigniranstalt der Kiiln-l\1indenc1· 
Eisenbahn zu Minden mit (kreosothaltigen) S t.cin k oh· 
1 e n t h c er ö 1 e n, ein anderer in der königl. llaunover'1ichcn 
Präpariranstalt zu Göttingen mit Zink c h 1 o r i d, ein dritter , 
Thcil in der Anstalt der Ilcssischcn Ludwigsbahn mit 
Q u c c k s i 1bcrch1 o r i d imprägnirt (resp. kyanisir.t) wor· 
den. Bis jetzt hat sich - wie zu erwarten war - ein 
Unterschied der pr!iparirtcn Hölzer gegen einander uud 
gegen die neben ihnen eingebauten gewöhnlichen Hölzer 
nicht gezeigt, jedoch lässt sich hinsichtlich der k r c o so
t i r t c u Hölzer bereits aussprechen, dass sie, auch wenn 
sie eine grosse Haltbarkeit erweisen sollten, beim ßcrgbau 
und insbesondere dem Stcinkohlenbcrglrnu wegen des 
äusserst starken und unangenehmen Geruches, der demje
nigen in der :Nähe von Grubenbrand iihnlich ist, schwer
lich ausgedehntere Anwendung finden werden. 

Das früher erwähnte, auf der fiscalischen Braunkoh· 
lengrube bei Tollwitz in Gebrauch stehend(} Tränken der 
Hölzer mit So o 1 e zeigt sich für llctl'icbspunktc, an wel
chen es mehr auf lange Dauer als auf Abhalten von starkem 
Druck ankommt, fortdauernd als vorthcilhaft. 

C, Grubcnmaucrung. 

8treckcnmaucrung. Bei Durchfahrung der un
ter dem Namen nFeldbissu bekannten, gegen 40 Ltr. 
mächtigen Gebirgsstörung auf der 104 -Ltr. -Sohle der 
Grube Goulcy bei llardenbcrg im Revier Aachen (0.
ß..A.-llez. llonn) wird die Hauptförderstrecke von gros· 
sen Dimensionen wegen des sehr bedeutenden Druckes 
der Kluftmassc nach einer ähnlich beim Tunnelbau an· 
gew~ndctcn Methode stückweise hergestellt und 
au sgc mau c rt. Zunächst führt man zwei schmale Ocrt
chcn, welche 5 Fuss 9 Zoll hoch, · 4 Fuss 2 Zoll breit 
und 70 Zoll von einander entfernt sind, parallel in der 
Weise auf, dass das eine um eine kurze Strecke voraus
stcht ; in diesem wird zur 8icherung gegen plötzlich 
durchbrechende Wasser vorgebohrt. Nach 3 Ltr. Auf
führung macht man beide Oerter mittelst einer Querstrecke 
von 4 Fnss Höhe und 3 l<'use Breite durchschlligig und 
füllt dieselben, vom Ortsstossc rückwäi;ts schreitend, mit 
Mauerwerk aus. Die Richtung und die dem inner» 
Kern zugewendete Bcgränzung der Mauern werden durch 
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Bretter bezeichnet , welche horizontal auf der hohen 
Kante stehen und sich an die beim Auffahren geschla
genen Stempel lehnen ; zwischen den Brettern und dem 
Kern bleibt ein Raum von etwa 8 Zoll, den man beim 
Fortschreiten der Mauern mit Erde ausfüllt. Die Maue
rung selbst wird vier Ziegel stark in gewöhnlichem 
Kalkmörtel ausgeführt und erhält als Begränzung gegen 
die Firste drei Lagen trockener Steine, auf welchen man 
nun Fuss fasst, um zwei obrre Ot>rter von fünf Fuss 
Höhe und derselben Breite und Länge wie vorher zu be
treiben. Nachdem auch diese Ocrter mit Maucrung, welche 
um 12 Zoll zurückspringt, ausgefüllt worden sind, nimmt 
man den Kern zwischen den beiden oberen Scheibenmauern 
weg, schlägt dann über den untern Kern ein halbkreisförmi
gcs Gewölbe von 26 Zoll Dicke, welches bis zum Gestein 
mit Ziegeln hinterfiillt wird, und beseitigt endlich den untern 
Theil des Kernes. Die innerhalb der l\Iaucruug verbleibende 
Strecke besitzt 90 Zoll lichte Weite und Höhe. Um 
spii tcr nöthigcnfallA c:fin Sohlgcwölbe einlegen zu können, 
springen die Füssc der seitlichen Scheibenmauern auf eine 
Höhe von 12 Zoll in vier Absätzen um 5 Zoll zurück. -
Diese Art des Betriebes hat sich bei druckhaftem Gebirge 
recht gut bewährt. . 

E. Ausbau in Eisen. 
Auf der Steinkohlengrube Dutt w e i 1 er - Jäger e

fr c u d c bei 8aarbriieke11 sind in ~in er einfallenden Dia
gonale auf dem lfardcnbergf\ötzc unter der Saarstolln
sohle an einer sehr druckhaftcn Stelle in ausziehenden 
Wettern vier Thürstockgevicre eingebaut worden, 
deren Thürstücke ans G u s s-Eiscn und deren Kappen aus 
Riten Sc h i e n e n der Saarbrücker Eisenbahn bestehen; 
beide '!'heile des Ausbaues haben die Traghaft von acht
zölligem Ifü:hcnholz. Die gusseisernen Thürstücke besitzen 
im Allgemeinen die Querschnittsform der breitbasigen 
(oder Viguol-) Schienen; die schmale, gegen den Stoss ge
kehrte Seite (dem Kopf entsprechend) ist 2 1/ 2 Zoll breit, 
1
/ 2 Zoll stark, die l\Iittolrippc :J Zoll hoch, die innere Seite 

(dem Fuss entsprechend) 4 Zoll breit und H/16 Zoll dick. 
Uebcr die Dauer nud Haltbarkeit dieses erst vier Monate 
stehenden Ausbaues lässt sich selbstredend noch kein 
Urtheil fällen ; die Kosten gegen Holz verhalten sieh 
wie 7: 3. 

Nachdem die im Schachte der Grube Ruhr & 
Rh et n (0.-B.-A.-Bcz. Dortmund) bei Schluss des Jah
res 1SG1 eingc brachte, in der vo1jiihrigen Zusammeu-
8tollung erwähnte Fasszimmerung sich unhaltbar erwiesen 
hatte, ist man zur Anwendung c i s er n er Ansteckpfiihlc 
übergegangen, indem mau dPn kreisförmigen Anstecken 
einen lichten Durchmesser von 1 G Fuss gub. Die Pfähle 
sind 12 Fuss lang, 8 Zoll breit und 1 Zoll stark, am 
unteren Ende zugeschiirft, am oberen in den Ecken um 
ungefähr 1/.1. Zoll verbrochen und daselbst mit einer 
Oeft'nuug zum Einlassen versehen. Zwei an jeden Pfahl 
genietete Laschen bilden für den ucbeustchcndcn eine 
Nute, in welche, um die Kreisform herzustellen, noch 
ein 1/

12 
Zoll dickes Eisenblech gelegt wurde\ Die Pfähle 

wurden durch 5 Holzringe in der richtigen Lage erhalten 
und mittelst eines frcifallcnden schmiedeeisernen Klotzes 
von 850 Pfd, Gewicht eingerammt, Ueber das Resultat 
dieser Arbeit liegt Bericht noch nicht vor. 

Auf der Steinkohlengrube Maria bei llöngcn im 
Revier Aachen (0.-B.-A.-Bez. Bonn} hat man einen bei 

Neussen gelegenen Versuchschacht von 6 Fuss \Veite 
bis zum Steinkohlengebirge oder 100 Fuss Teufe mit 
zusammengenieteten Kesselblechen von 4 Linien Stärke 
ausgekleidet; mit der Haltbarkeit dieser Cuvelage ist 
mau zwar zufrieden, jedoch lässt dieselbe hinsichtlich 
der Dichtigkeit viel zu wünschen übrig. Dieser Schacht 
ist übrigens nach der im genannten Revier üblichen 
Methode bei gleichzeitigem Nachpressen der Sehacht
röhren, deren Verbindung ebenfalls durch V cruieten er
folgte, abge bohrt worden. Ein Versuch, behufs Anschluss 
an das Steinkohlengebirge die Wasser durch comprimirte 
Luft zurückzudrängen, misslang wegen der Undichtigkeit 
der Blechrohre. 

System und Kritik der sogenannten rauch
verzehrenden Feuerungs-Anlag·en. 

Vom k. k. Iliittenmeister R Vo g 1 zu Joachimsthal. 

(Fortsetzung.) 

Du m c ry lässt ebenfalls Luft und Kohlen den glei
chen W cg machen, indem er von beiden Jungen Seiten 
der Feuerstelle Kohlen auf den Rost hinein.drückt, der 
zu dem Zweck in der Mitte sich gleichsam zu einem 
Sattel nach der ganzen Liingcnscitc crhtibt. Offenbar 
wird au den Seiten sieh der Rauch bilden, wo die fri
schen Kohlen eingeschoben werden, und nicht genügend 
Luft durchströmen kann, weil clort clie Kohleuschichte 
zu dick ist, wiihrcud in der Mittellinie nur wenig' Koh
len liegPn und dort ein Uebcrschuss von Luft eintritt. 
Da muss wohl der Zweifel entstehen, ob auf der kurzen 
Strecke der Feuerstelle sich die Rauchgase von der Mit
tellinie, wPlche vollkommen verbrannt sind, und cineu 
Ucbcrschuss von Luft enthalten, mit den Gasen von 
beiden Seiten, welche gewiss aus vielen noch unver
branntcn llrcnnstoffcn bestehen, mischen, wodurch allein 
eine vollständige V crbrcnnung erfolgen könnte; sehr 
wahrscheinlich ziehen sieh an den 8citen der Fencrstclle, 
wo die Kohlen hineingedrückt werden, die unvcrbranu
tcn Rauchgase hin, und in der Mitte die gut verbrann
ten mit dem Luftüberschuss, ohne dass sie sich berüh
ren, ausgenommen weiter innen, wo schon die 11iithige 
Wiirme fehlt. Die Kohlschiehte auf Dumerys Rost ist im 
Querschnitte doch zu ungleich, uls dass ein glcichmäe
siges Lufteinströmen und Verbrennen stattfinden könnte. 

8icherer wird der Zweck der guten V crbrennung 
und Uauchvcrzchrung durch G eo r g c erreicht, welcher 
durch eine Schr:1ubc vou unten die Kohlen auf einen 
krcisfiirmigen fast trichterförmigen lfost hinaufschraubt. 
In der Mitte des Rostes, wo du~ frische Kohl ankommt, 
entsteht der meiste Hauch, der über den Rund dci; 
Trichter-Rostes gegen die Flurumlucke weiter zieht, und 
clort verbrennt, weil dort wegen der dünnen Luge der 
Kohlcu mehr Luft einströmen kann. 

Letztere beide Apparate, deren Typus in b liegt, 
sind jedenfalls etwas complicirt, doch ist das Schürge
richt ziemlich einfach, wenn nur keine mechanischen 
Hindernisse eintreten, und bei beiden tritt der Vortheil 
ein, dass keine Abkühlung durch periodisches Oeffoen 
eines Ofenthürls erfolgt. ßci letzterem Apparate wird 
jedoch die Anhäufung der Asche und Schlacken ziemlich 
unangenehm fallen. 



Durch eine viel. einfa,_ here Einrichtung und ganz 
gewiss vollkommener erzielt Langen mit seinem Etagen
rost Rauchverzehrung und bessere Verbrennung. Diese 
Feuerung besteht aus drei übereinander liegenden gebo
genen Rösten, ein Th eil, von jedem ist horizontal, der 
andere gegen die Feuerstelle abwärts geneigt. Die ge
neigten Theile liegen in einer Ebene und bilden einen 
Winkel von 28°, ähnlich wie beim Treppenrost, während 
die horizontalen Theile die Etagen bilden. Zwischen den 
abwärts gebogenen Theil eines obern Rostes und dem 
horizontalen des untern ist ein Zwischenraum, durch 
welchen die Kohlen eingeschoben werden. Man sieht, 
die Einrichtung ist dieselbe wie die sub a beschriebene, 
nur sind 3 Stücke Rost statt eines einzigen gemacht, 
und der innere Theil, wohin das angebrannte Kohl 
kommt, ist abwärts geneigt. ' 

, W cnn der Heizer sehr aufmerksam ist, und das 
Schüren accurat macht, so kann veranstaltet werde11, 
dass auf der 2. und 3. Etage theilweise über die kal
ten fr>schen Kohlen immer etwas von den oberen schon 
angebrannten darauf fällt , so dass der Rauch zuerst 
glühende Kohlen und dann noch die volle Plamme der 
früheren Kohlen auf der schiefen Fläche passircn muss. 
Es sind theilweise mit diesem sinnreichen Apparate 
gleichsam beide Vortheile, welche unter dem Typus a 
und b erörtert wurden, erreicht. Der Rauch muss durch 
Gluth und Plammen, und eine vollstli.ndigere V crbren
nung erfolgen als bei a, da die Beschickung der ganzen 
Rostvol'l"ichtung nicht auf einmal, sondern gleichsam 
nach und nach geschieht. Die Dicke der Kohlschichte 
hat man vollkommen in seiner Gewalt, nicht wie bei 
den nachfolgend erörterten Treppenrösten , wo viel der 
Zufall spielt. , 

Einen Vorzug hat der Langen'sche Etagenrost vor 
allen übrigen mit dem Treppenrost gemein, 11ämlich den, dass 
uichts u11vcrbraunt durchfällt. Uebrigcns macht das Heizge
schäft viel Arbeit und erfordert grosse Aufmerksamkeit. 

Es ist kliir, dass alle diese und die so11stigcn hier 
nicht aufgeführten Einrichtungen nur für grosse Feuer 
mit eigenem Heizer zu brauchen sind, nicht aber fiir 
das kleine Feuer der Haushaltung wegen der compli
cirten Construction und drr Umstiindlichkeit beim Schüren. 

ll o q u i 11 o n hat einen ganz eigenthiimlichen Rost 
für kleines Feuer, also für Spurherde und Zimmerheiz
öfen vorgeschlagen, der einen horizontal liegenden dreh
baren Cylinder bildet, dessen Mantelfläche die Roststiibe 
herstellen u11 d der gleichsam einen Käfig vorstellt. Die 
Uostmantelfläehe kann geöffnet werden ; beim 8chüren 
wird auf das noch brennende Kohl frisches geRtiirzt, der 
Cylinder wieder geschlossen und so weit umgedreht, da8s 
die kalten Kohlen unten ein zu liegen kommen. Der 
sich entwickelnde Rauch muss durch die brennenden 
Kohlen streichen und verbrennen, Typus b. Die Rauch
verzehrung unterliegt wohl keinem Zweifel, aber ebenso 
nicht die starke Abnützung des Rostes, der nicht anders 
als durch schmiedeiserue leichte Stäbe hergestellt werden 
kann, und ganz gewiss ist das ganze Sehürgeschlift für 
eine Köchin oder den Zimmerheizer complicirt und be
schwerlich genug, dass diese Einrichtung nicht beliebt 
werden knnn; denn 2 Thüren aufzumachen und wieder 
zu schliessen, wo die Heisse des Cylindcrs nur mit 
einer Zange gepackt werden kann, wäre zu viel verlangt. 
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B. Continuirliche Sehürung. 

Der Distributor von Stanley schleudert unun
terbrochen die Kohlstückchen auf einen Planrost. Wür
den diese gerade dort hinfallen, wo es nöthig fat, müsste 
die Verbrennung gut genug sein, allein da diess nicht 
stattfindet, und fortwährend eine Ausgleichung der Ober
fläche vorgenommen werden müsste, so wird die Praxis 
mit dieser Einrichtung sieh schwerlich befasseu. 

Jukes führt das continuirlich aufgegebene Kohl 
mittelst eines Kettenrostes nach und nach in das Feuer 
der Feuerstelle, wo der Rauch durch . die schon im vol
len Brande befindlichen Kohlen verzehrt wird. 

Das Princip ist bei beiden diesen letzteren Appa• 
raten ganz richtig, doch die Geschichte zu complicii·t. 

Der Treppenrost mit Fülltrichter besteht am 
längsten, ist am meisten als rauch verzehren de Feuerung 
bekannt und angewendet, und unter diesen am ein
facj1sten. 

Da die Kohlen auf der schiefen Ebene in der Re
gel successiv vorrücken, und mehr und mehr ins Feuer 
kommen, muss der Rauch ziemlich vollständig verbren
nen. Eine Störung kann nur eintreten, wenn plötzlich 
eine grösscre Parthie kalte Kohlen einrollt, und über 
einen grossen Thcil der Kohlschichte obenauf zu liegen 
kommt. 

Hinsichtlich der vollkommenen Verbrennung macht 
einen grossen Eintrag, dass man die Dicke der Kohl
Echichte nicht in seiner Gewalt hat, und mehr vom Zu
fall abhängt. Rollt zu viel ein, ist die Schichte zu dick, 
welches wohl meistenthoils der Fall ist, und es gehen 
Kohlenoxydgase mit den V crbrennu ngsproducten ab, rollt 
zu wenig ein, so kommt überschüssige Luft hinein, und 
die Feuerstelle wird unnütz abgekühlt, 

Eine weitere Fatalität ist die Asche, welche sich 
vou Stufe zu Stufe conccntrirt, deren Zwischenräume 
blind macht, und gleichfalls den Eingang der Luft und 
die V crbrennung zu Kohlensäure verhindert, eben so, als 
wenn man den Aschenfall mehr oder weniger schliessen 
wiirde. Das Aufgeben des Kohls beim Treppenrost ist 
zwar s,ehr einfach, wie bei jeder Feuerung mit Füll
trichter, doch die Luftzuleitung und dem zufolge die 
Entfernung der Asche erfordert viel Aufmerksamkeit und 
Geduld von Seite des Heizers, unJ die genaue Einhal
tung der richtigen Kohlschichte liegt gar nicht in seiner 
Macht. 

Besonders günstig für Rauchverbrennung ist eine in 
Joachimsthal mit Geschick versuchte Bchandluug des 
Treppenrostes, welche darin besteht, dass man die,ober
steu Stufen blind, und die Luft erst zwischen den un
ter~ten, zu dem Zwecke auch weiter auseinandergesetzten 
Stufen einströmen lässt. Da wird das Brennmateriale 
ebenso wie auf dem Schüttel-Pultroste nach und nach 
erwärmt, und der Rauch an der Gränze zwischen kal
ten und glühenden Kohlen muss vollstiindig verbrennen, 
wenn er über die ganze Flamme streicht. 

Doch die sonstigen Nachtheile wegen Erforderniss 
einer grossen Aufmerksamkeit im Heizgeschäfte sind hie1· 
eher grösser, als beim gewöhnlichen Treppenrost, denn 
werden die untersten Stufen auch blind, so ist die Luft
zuströmung ganz wie ab;;espe1:,rt. 

Nach meiner Ansicht dürfte beim Treppenrost die scpa-



rate Zuleitung eines Uebersehusses von Luft am allernoth
wendigsten sein, weil die Kohlschichte meistens zu dick 
liegt, die Asche unmöglich so schnell und fortwährend 
entfernt werden kann, und weil daher in der Regel 
Mangel an Luft im Feuerraume sein dürfte. 

Diese Umstände maenen auch sehr erwünscht, dass 
die Treppen erschüttert werden könnten, wodurch Koh
len und Asche gleichmässig hinabrücken, und der Luft
zutritt weniger gehindert und der ganze Verbrennnngs
Process gleichmässiger vor sich gehen würde. 

Eine Einrichtung, die Roststäbe einzeln erschüttern 
zu können, ist bei allen Rösten, besonders bei solchen 
von geneigter Lage, höchst wünschcnswerth. 

Alle diese Verhältnisse brachten mich zum Ent
wurfe und zur Ausführung meines Scbüttel-Pultrostes, 
beschrieben in der österr. Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen, Nr. 51 vom Jahre 1861 *). 

Der Schüttcl-Pultrost ist in der Hauptsache 
nichts anderes als jener mit a bezeichnete Stangenrost, 
nur mit dem Unterschiede, dass dieser eine Neigung 
von ungefähr 33° und continuirlieh und ohne Mühe 
oben einen Fülltrichter erhält, und dass die einzelnen Stäbe 
durch eine Schlagradwelle erschüttert werden können. 
Die Roststäbe werden gegen das untere Ende schmäler, 
und gest:itten dort den Luftzutritt. 

Auf den unteren zwei Dritteln der Roststäbe ist be
reits volle Gluth und Flamme, und der wenige Rauch, der 
sich von den successive vom Feuer ergriffenen Kohlstüek
ehen entwickelt, muss die ganze FlammP. passiren, und bis 
auf den unvermeidlichen Verlust durch Verdünnung mit
telst der im U eberschuss aus einer Röhre cinströme11den 
Luft verbrennen. 

Die Beschickung mit Kohle aus dem Fülltrichter, 
dessen Boden die zn erschütternden Roststäbe bilden, Pr
folgt gleichförmig, ebenso das Nachrollen; die Dicke der 
Kohlschichte und die Rauchentwicklung bleibt sich zu jeder 
Zeit gleich, Asche und Schlacken werden hestiindig und 
gleichförmig entfer~t, die Luft strömt ununterbrochen gleich 
ein und der Vcrbrennungsprocl!SS erleidet weder in kurzen 
noch längern Zeiten irgend eine Unrerbrechung. 

Die Vortheile des Schüttel-Pultrostes vor allen bisher 
bekannten Feuemngcn bestehen darin: 

1. Dass er am wenigsten Aufmerksamkeit und 
Mühe von Seite des Heizers verlangt. Dessen Aufmerksam
keit besteht bloss darin, von unten am Roste zu sehen, 
dass bis auf etwa zwei Drittel glühende Kohlen sind. Er
scheint er bis dahin mehr oder weniger blind, so wird 
an der Kurbel gedreht. \Vird das Zubringen der Kohlen 
und Bestürzen des Fiilltrichters von einem andern Arbeiter 
versehen, so könnte ein Heizer gar leicht 36 Schüttel-Pult
röste von (j Puss Breite versehen, während er vielleicht 
nur einen Langen'11chcn Rost und vielleicht 3 Treppen
röste bedienen könnte. Ausserdem ist jeder Mensch augen· 
blicklich als Heizer für den Schüttel-Pultrost zu brauchen, 
wenn er auch noch nie dns Heizges<'häft verrichtet hat. 

Ich habe den Schüttel-Pultrost im Sparherde der Küche 
eingebaut, und er entspricht vollkommen. Die Behandlung 
ist einfacher, als die des gewöhnlichen Planrostes und kann 
von jedem Kinde versehen werden. Für den nächsten Win
ter werde ich ihn a.n einen Heizofen angebracht hiLben. 

~") Nur muss bemerkt werden, dass die Zeichnung Man
che11 zu wünschan übrig liiSBt. 
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Die rauchverzehrende Einrichtung auch für kleine Feuer 
ist somit erreicht, und damit auch der Beweis hergestellt, 
dass meine Feuerung die praktikabelste aller bisher be
kannten ist. 

2. Dass der Rost am gleichförmigsten be
s c h i c kt wird. 

3. Dass die Entwickl-ung und Verbrennung 
des Rauch es ununterbrochen zu jeder Zei• in gleichem 
Masse geschieht. 

' 4. Dass Asche und Se h 1 a c k e n am gleichförmigsten 
und ohne Unterbrechung des Feuers entfernt werden. 

5. Dass die Lufteinströmung 'und der Verbren
nungsproccss sich fortwährend gleich bleibt. 

6. Dass am wenigsten Verbrennungsluft be
nöthiget wird, da jedes Stückchen Kohle beständig von 
Asche frei und der Luft zugänglich ist. Der Schüttel-Pult
rost ist daher für Erzeugung der höchsten Temperatur am 
allergeeignetsten. 

7. Dass die Feuerung jahrelang nicht die g e rings te 
Unter b re eh u n g erleidet. An Einfächheit und Haltbarkeit 
kommt der Schüttel-Pultrost gleich nach dem gewöhnlichen 
Planrost, denn er ist im Grunde nichts anderes als ein ge
nt!igter Stangenrost. 

8. Da kein Heizthürl vorhanden ist, sich der Rost von 
selbst beschickt, und Asche und Schlacken von aussen, 
ohne den Aschenfall öffnen zu dürfen, ganz leicht vom 
Roste beseitigt werden, so eignet sich der Schiittel-Pult
rost besonders für Plammöfcn, welche mit GebHisewind 
betrieben werucn uncl dadurch die Ausnützung der Brenn
stoffe am höchsten gestatten. 

Der Erfolg erweist vollkommene Rauchverzehrung 
und die Verbrennung- so vollkommen als möglich. Bei 
einem Dampfkessel geht ein Schüttel-Pultrost schon seit 
3 Jahren, erforderte nicht die geringste Reparation, und 
wird noch lange" keine bedürfen. 

DerSchüttel-Pultrost gleicht am meisten dem Treppen
roste, so dass uöthig ist, beide für sich zu vergleichen. 
Letzterer hat den Vorzug, dass damit auch Kohlenstaub 
zur Verwendung kommen könne, Ersterer hat dagegen wie
der folgende Vorzüge. 

1. ·wegen der Erschütterung und den geringen Hin
dernissen, welche clie Roststiibc nach der Länge gelegt im 
V crgleiehe mit den quer liegenden Treppen verursachen, 
rollen die Kohlen gleichförmiger ein, und beim Schüttel
Pultroste ist nie eine Ueberstürzung mit kalter Kohle auf 
den brennenden tieferen Thei 1, nie eine Ueberfüllung oder 
ein Leergehen möglich. 

2. Die Asche und Schlacken hindern wegen leichterer 
Fortschaffung gur nichts. 

3. Die Lufteinströmung ist fortwährend gleich, und 
es kann der Vcrbrennungsprocess gleichförmig vor sich 
gehen. 

4. Die Neigung des Pultrostes ist geringer, daher der 
Weg durch die }<'lamme länger und die Verbrennul1g besser. 
Der Schüttcl-Pultrost erfordert desshalb auch eine mehr 
niedere Flammlucke, die Ver brennungs-Producte werden 
·mehr gemischt und ziehen gleichsam hintereinander durch 
die l<'lammlucke und Feuerstelle, während selbe beim 
Treppenrost von den einzelnen Treppen nebeneinander 
durch die höher und weiter gcha ltene Feuerstelle ziehen. 

5. Der Schüttel-Pultrost ist durch eine einfache Dre
hung nach seiner ganzen Länge und Breite, also fast augen-



blicklich in der Ordnung, während zu dem Zweck am Trep
penrost viel gehandhabt werden muss. Welcher Nutzen 
diess bei einer Feuerunb· für den currenten Gang ist, soll 

später noch erörtert werden. 
Dem Te n b r in k'schen Apparate gleicht der 8chüttel

Pultrost am meisten, jedoch bestehen zwischen beiden noch 

wesentliche Unterschiede: 
1. Hat. der Schüttel-Pultrost einen Fülltrichter und 

der Rost wird successive und nicht periodisch mit Kohlen 
beschickt. Die Lufteinströmung und die Verbrennung geht 
ununterbrochen gleichförmig vor sieb, und die Rauchver
zebrnng unterliegt in keinem Augenblicke einem Anstande. 

2. Die Roststäbe sind bei diesem zum 8chüttcln ein
gerichtet und das Abwerfen der Asche und der Schlacken 
geschieht gleichsam ununterbrochen, sowie sie entsteht, 

weniger umständlich und vollständige~. 
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3. Ist der Tcnbrink'sche Apparat lange nicht so prak
tikabel, als wie der Schüttcl-Pultrost, und könnte bei Feue
rungen des Haushaltes nie Anwendung finden, indem das 
Hchürgeschäft doch mühsamer als beim gewöhnlichen Plan
rost ist, während der Schüttel-Pultrost noch weniger Mühe 

als dieser erheischt. 
4. I~t die Hitze beim Hchüttel-Pultroste zu jeder Zeit 

gleich, da keine Ileizthür geöffnet und der Rost von selbst 

Leschickt wird. 
Leider ist mir die Gelegenheit nicht gegönnt, ver

lässliche vergleichende Versuche mit anderen Feuerungen 

abzuführen. (Schluss folgt.) 

No t i z e n. 
Zwiokauer und böhmische Kohle. Wir halten dafiir, 

dass uuscre b ö h m i s c hcn Kohlen des Pilsner Deckens sehr 
geeignet wliren, einen guten Export-Artikel nach dem 
kohlenarmcn Bayern abzugeben, dem Hie näher liegen, als 
süchsischc oder rheiuische Kohlen. Aber 8.ic liehen Eisen
bahnfrachten und unsere Steuern!! - ! ludesd theilcn wir mit, 
was ein Zwick a 11 er Corresponclent unterm 2fi. F<•hrnar dem 
nllerggeistcr (Nr.18 cl. J.) schreibt, nud empfehlen es zurlle
heri.iguug<ler- h ö h misch c n Kohlenwerke." Wie in aficn Koh· 
lenrevieren, so ist es auch bei uns der fo'all, <lass in Folge der 
anl111ltcncl giinstigen Witterung der Kohlenabsatz sich einer 
ungewöhnlichen Lehhnftigkcit erfreut. Der Begehr hnt kaum 
befriedigt werden können, trotzdem der im Sommer 'i00-800 
Wagenladungen htitrag'cude tägliche Eiscuhahn-V ers1mdt in 
der letzto,!n 7.eit hiiulig dio 1000 Wagenladungen crrcichto und 
sogar iihersl.ieg, ohne <lass clesswegen über einen wirklich ein
getretenen 'Vngeumangcl, der sonst stets mit im Gefolge eines 
fiottcu Versandts sich befand, zn berichten wiiro. Haben nuu 
zwar dioee schon seit den Herbst-Monaten bestehenden günsti
gen AbHatzvorhliltnisse bisher noch wenig Einßuss auf eine allgc· 
meine BcBserung 1ler Verkanf•preisc aus·tuiilrnn vermocht, so wur
den doch die slimmtlichen im Sommer anfgehliuften bedeutenden 
Vorriithe vollHtiindig aufgeräumt, ein Umstand, dessen Werth 
wegHn ~einer jedenfalls wohlthiitigen Einwidrnngen auf das 
diessjiihrige ~ommergcschlift durcli:mR nicht nnterschlitzt wer
den darf. Dnrclt die vor einigen Monaten dem Verkehr ilher
gehene llalmlinie ll 11 y r c u t h - 8 c h w an d o rf der baierischen 
Ostbahnen ist dem hie•i gen Revier ein kiirzerer nncl billi
gerer Absatz.weg nach der baicrischen Oherpfnl~ eröffnet wor
den, welcher un~ in den St:md setzt,, in erfolgreiche Con
currenz mit den h ö h m i s c h e n Kohlen zu treten, di~ seither 
dieses Absatzgebiet so ziemlich heherrscht l111hen." 

Ueber die Durohdringliohkeit des Sohmiedeeisens 
bei hoher Temperatur; von H. 8ainte-Claire Deville und 
L. 'l'roost. (Aus den CompteR rendus, durch Dinglcr's polyt. 
Journal ßnnd 171, Heft 3.) Wir haben die Veröffentlichung 
unserer Versuche iiber diesen Gegcnstuncl bisher unterlassen, 
weil das vollkommeuste im H11ndel vorkommende Schmiedc
-ei~en bloss als ein durch den Hammer zusammengcdriickte1· 

Schwamm zu betrachten. ist, wie das gewöhnliche Platin. Nun 
konnten wir uns aber durch Hrn. Ca r o n ein Rohr aus 
einem Gussstahl verschaffen, welcher so wenig Kohlenstoff 
enthält, das• er sich nicht mehr härtet (also wirklich g e
s c h m o l z e n es Schmiedeeisen ist), uud der auch so weich ist, 
dass er sich in der Kälte (ohne Schweissen) mit dem Hammer 
auf eine Dicke von 3 bis 4 Millimetern ausstrecken liess. An 
dieses Rohr wurden mit Silberloth zwei kupferne Röhren von 
kleinem Durchmesser gelöthet, das Ganze in ein offenes Por
zellanrohr gesteckt und in einem Ofen angebracht. Dieses 
System wurde durch verkittete Fugen einerseits mit einem 
Apparat verbunden, welcher luftfreies Wasserstoffgas *) Jie
f?rte; andererseits mit einer re.chtwin klich gebogenen, 80 Cen
t1meter lang~n Glasröhre, die in das Quecksilber einer kleinen 
W 1mnc tauchte. Man leitete zuerst in den auf einer hohen 
Temperatur erhaltenen Apparat 8 -10 Stunden lang das Was
ser•toffgas, um dasselbe seine 'Virkung auf die' Wände des 
Eisens vollständig ansiiben zu l11sse11 und auch die atmosphä
rische Luft sowie die Feuchtigkeit aus dem Rohr zu vertreiben. 
Alsdann unterbrach man den Was/ilerstoffstr0 m, indem man 
die dasselbe zuführende Reihre an der Lampe zuschmolz, und 
sah nun das Quecksilber in cler in die Wanne tauchenden 
Glasröhre steigen, bis es eine Höl1e 1·011 i 4 0 Millimetern fast 
genau die Barometerhöhe eJ"reicht hatte. *"X-) Das Queck~ilber 
steigt mit einer Geschwindigkeit von 3 bis 4 Centimetern per 
Minute in dar ersten Hälfte des Versuches, nnd diese llewe
gung wird beschleunigt, won11 man dis Temperatur des Ofens 
erhöht.. So entstand fast d1ts vollkommene Vacunm im Innern 
des Apparates, und der Wasserstoff drang durch die Wii11de 
des Stahls, ungtiachtet des atmosphiirischen Druckes ·so stark 
ist die Endosmose der Metallmoleeiile. Die Wiinde des Rohrs 
driickcn also nach Art eiuer Pumpe den 'Vasscrstoff bis auf 
die iiussere Obertliichc des Rohrs, welche mit der Luft oder 
vielmehr mit dem im Porzellaurohr cnthalteuen Stickstoff in 
llerilhrung ist. Ein schmiedeeisernes Uohr, welches mau in 
eiuea l?euerraum bringt, worin die Gase reclucirendc sind, ist 
folglich ein· sehr kräftiger Apparat, um allen darin befindlichen 
\Vasserstoff zu absorbircn. Es fragt sich noch, oh das Eisen 
den Htickstoff durchlässt; duriiber wird die Analyse der in 
unseren Apparaten zuriickbleibcndcn kleiil''en Gasmenge Auf
schluss geben. Man darf somit das Schmiedeeisen nicht zur 
Construction geschlo.<senc1· Apparate anwenden, welche eine1· 
hohen 'l'cmperatur ausgesetzt zu werden bestimmt sind. - An f
n a h m c von Gasen durch I? es c h m o 1 i. e n e g Jas i g e Sn h
s t an i. e n, llr. De h r a y hatto in meinem Laboratorium ein 
sehr diinnflüssigtis Glas dargeotcllt, indam er mclmjre Kilo
grnmme von K11lk und Smaragd in einem Graphittiegel zu
sammenschmolz; als ich solches Gins iu eino rotl1glühcnde 
Hchalc goss, bemerkte ich, dnss sich aus der !\fasse, in dem 
Augenblick .wo sio teigig wurde, allenthalben sel11· grosse G11s
blasen entw17kclten, 1~elc.he an der Obcrfiä ehe platzten; beim 
Entzünden h1ld<lite11 Bill eme farblose oder schwach gelb gc
färbt.o Flamme. Es wur dieses \Vasserntoff, clor lediglich den 
Gasen des. F'eucrruumH entnommen w11r, welche durch die po
rösen Wände des gut geschlossenen Tiegels drangen. Die 
glasigen 8uhstani.cn vermögen daher die Gase aufzulösen, wio 
diess beim (:;ilber, der Bleiglätte und wahrsche iulich noch vielen 
anderen Substanzen der l•'all ist. Einige glasige Substanzen 
goben bei einer gewissen Klebrigk~it diese Gase wieder aus 
wie d&8 bei meinem Versuche angewandte Glas; andere halte~ 
sie ohne Zweifel zurüclc, wie der Obsidian, und lassen sie 
bei der geringsten Wärme entweichen, um skh in Bimsstein 
zu verwandeln. 

Die Goldproduotion in der Welt hat bich seit dem J11hre 
184fi um mehr als das Vierfache gesteigert i währencl dieselbe 
niimlich 1846 einen W erth von 62 Millionen Dollars reprä
sentirte, erreichte dieselbe im Jahre 1863 die Höhe von 2i 1 
Millionen Doll. Das meiste Gc.ld wird in AustrnliAu, 75 Mil
lionen, unll in Californien, iO l\1illion en Doll. gewonnen, Russ
land lieferte 22 Millionen und die übrigen '!'heile Europn's 
zusammen 6,800.000 Doll., Neusee land und die llritischen Co-
Jonien ergaben 12 Millionen Dollars. („ßerggeist.u) 

*) Solcbc1 Waeeerstoffgae kann von Kupferoxyd vollstllndig absorbir~ 
wer<lcn. 

**)Dieser Vcnuch wur<lo acht- biH zchomu.l miL ganz constanton R·e· 
sultalen wiederholt, · 



Literatur. 
Die Gesteinslehre von Dr. G. G. Wink 1 er, Docent an der 

Lud. Max. Univ. in Miinchen. München, Verlag von E. II. 
Gummi. 1864. 202 S. 

Dieses Buch ist, wie das Vorwort sagt, aus den Univer
sitätsvorträgen des Verfassers hen•orgegaugen und daher seiner 
Entstehung nach Leitfaden fiir dieselben. In der auf einem 
unpnginirten Blatte vor S. 1 aufgeführten "benützten Literatur" 
sind nur die 6 Namen: Fuchs, Bischof, Naumann, Blum, 
v. Leonhard und v. Cotta angefiilirt (Senfft scheiut uns 
hier mit Unrecht gänzlich ignorirt), deren \Verlce vielleicht 
von dem Versuche hätten abhalten können, u o c h eine Ge
steinslehre zn schreiben! Allein man würde eich irren, wenn man 
lediglich Excerpta oder Umschmelzungen obiger W e1 ke ver
mutlien wiirde; <ler Verf. versuclit vielmehr eine neue Gruppirung 
der Gesteine in 4 Reihen nach der in denselben neben einan
der auftretenden Zahl von Species. 1. Re i h e: e i n t h e i 1 i g e 
Gesteinsformen, worin eine Species isolirt auftritt, mit 
2 Gattungen: Carbonate (liörniger, dichter, erdiger Kalkstein) 
und Kieselerde und Silicate (z. B. Thon, Quarzchlorit, Tall<, 
Serpentin, Augit, Hornblende, Granat, Sanidin). II. Reihe: 
mehrt h e i 1 i g e Gesteinsform e n, d. i. worin mehrere 
Species neben einander auftreten bei vorherrschend krystalli
nisch körui"'om und körnig-schiefrigem Gefüge. Gattung Q•1arz 
und Silicat:! - III. Reihe: mehrt h e i 1 i g e Geste i 11 s
f o r m e n · ans melu·eren Spicics bestehend mit vorherrschen
dem Porphyrgefüge. G11tttlng Quarz, Kieselerde und 8ilicate. 
Endlich IV. Reihe, enthaltend jene Formen, welche durch die 
übrigen G11ttungen entstehen, ohne oberste allgemeine 
1\1erkma1 e (das ist freilich ziemlich hequem zm Unterbrin
gung dessen, was nicht in 1., II. und lll. passen will!) nDie 
Einzelnen sind da durch Eige11schaften ihrer Mineralgattung 
hiureichenrl gczeichnet.u Diese IV. Heihe hat natiirlich nm ehre re 
Genera•: Sulphate (Gyps, Anhydrit, Baryt), Chloride (Stein•nlz), 
Erze (Magneteisen, Eisenspath, Hotheisenstein, Brauneisen
stein), K oh 1 e (Steinkohlen) uud- Anhang (Cunglomerato und 
Tuff, Laven). - Wir dürfen nicht verhehlen, dass wir dieser 
11 eu e n Eintheilung keinen besondernn weder theoreti•chen 
(denn es fehlt ein cousequenl.er Eiutheilungsgrund) noch prak
tischen Werth beilegen können, ebe11soweuig wie <ler Einlei
tung selbst. Hie und da verlaufen eigentliche ÜX)' ktognosic und 
Gesteins 1 ehre otwas Y.11 sehr in einander. Dagegen ist in der 
B eschreihung der Gesteinsformen viel Gutes, wns wir 
mit Vurgniigm1 anerkennen und wodurch sich der Verfasser des 
vor einiger Zeit besproch,enen Buches über 1s1 an d mehr in 
seiner wirklichen Begabung manifestirt. Da dieser Theil des 
Werkes d'er g r ö s s er e ist (S. 28 bis Ende), so kann lrotz jener 
Neuerung-das Buch 'doch als ein nützliches acceptirt wer
den. Aber wir wünschen doch dem Verf. bald wieder auf einem 
andern Felde als dem des Systcmisirens zu begegnen - näm
lich anfdem dcrBeobachtu11g,wori11 sich zum grössten'fheil 
sein f1 üheres Werk bewegt. - Die Austattung igt gut. 0. H. 

A d m i n i ,..; t r a t i v e ,..;, 
Montan-Verwaltung. 

Festsd::ung des Tel'111ille.1· für die Ausfiihnmg dc1· Auflicb11ng 
dc1· Bcrglu111pt111am1schaftsettsscn und der Ucbertrag1111g der 

Geschii(tc dieser Cassc11 a11 die Stcucriimter. 
Zahl 482-19. 

1"ilr die Vollziehung der in dem Verordnungsbl11tte Nr. 
60, Seite 35:}, vom Jahre 1 b63, bekannt gegebenen Verord
nung der Aufhebung der ßerghauptm11nnsch;o.ftscassen und der 
Uebertrnguug der Geschäfte dieser Caseen an die Steuerämter 
wird in Ansehung jener Berghauptmannsch11ftscassen, bei wel
chen dieRe ~Iassregel uoch nicht zur Ausfiihrnng gelangt ist, 
dass die Berghanptmannschaftscassen ihre Wirk~amlceit mit 
30. April 1. J. einzustellen und die Steuerämter die Geschäfte 
dieser Cassen mit 1. Mai 1. J. zu übernehmen haben, 

Wien, den 24. Februnr 1864. 

Erledigungen. 

Die Wardeiustelle bei dem Münzamte in Kremhitz 
in der VIII. Diiitencl11sse, mit dem Gehalte jährl. 1260 ß„ 
Naturalwohnung und gegen Cautionserlag im Gehaltsbetrage. 
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Gesuche sind, insbesondere unter Nnchweisung der mon
t1mistischen Studien, l!'riindlicher Kenntnisse und Erfahrungen 
in allen Zwei gen der l\liinzmanipulation, dann im Rechnungs
und Concepts fache, hinnen vier 'V il c h e n bei der Berg-, 
Forst- und Giiter-Direction in Scbemnitz einzubringen. 

Eine provisorische Salzwägersstelle bei dem 
Salzamte zu Alt-Gradiska in Slavonien in der XII. Diäten
classe, mit dem Gehalte jährl. 189 fl., einer provisorisclien 
Zulage jährl. 11 l fl., Natnralwohnung oder systemmässigen 
Qnartiergeldc, einem Salzdeputate von 100 Pfd. und gegen 
Erl11g einer Caution von 300 fl. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt. 
niss der deutschen und eroatischcn Sprache, daun der Salzmani
pulation, Linn c n vier Wo ehe n bei der Finanz-llezirks-Di
reetion in Essek einzubringen. - Geeignete disponil.Jle Beamte 
werden vorzugswclse heriieksichti~t-

D i e pro v i so r i s c h e H ii t t e n - R e c h nun g s f ii h r e r s-
1111 d Zeugs c li affer sst e 11 e bei dem Pi'ibramer Hiittenamte 
in der XI. Diätenclnsse, mit dem Gehalte jährl. li30 fl„ 9112 
!{laftern 30zölligen weichen Seheiterholzes im \V erthbetrage 
von 33 fl. GO kr„ frei<'r Wohnung und gegen Erlag einer Caution 
von li30 fl. 

Gesuche sind, insuesondere unter Nachweisung d11r berg
akademischc11 Studien, iler Keuntniss des montRnistischeu Rech
mrngswcsens, clcr :\Iaterialgebarung und der Leiden Landes
spracheu, dann der Conceptsfiihi:rkeit, b i u 11 e n s, e c h s 'V o
c h e n bei dem Bergoliernmte in Ptibram einzubringen. 

Die controlirende Amtsschreibersstelleheidem 
Wirthschaftsamte in 8chmöllnitz in der XI. Diätenclnsse, mit 
dem Gehalte jiihrl. 525 fi., 8 Wr. Klftrn. dreischuhigen De
putatholzes in natura ii 2 fl. ti2 1h kr„ freier Woh1111ng oder 
l OD/uigcm Q1111rtiergclde und gegen Erlag einer Cautiou im Be
betrage von 525 tl. 

Gesuche sind, insbesond erc untc>r Nachweisung der Ge
wandtheit im Rechn11ngswese11 und Conceptsfache, dann der 
Sprachkenntnisse , bin n e n vier Woche u bei der llerg-, 
:Forst- und Güter-Direction in Schmölluitz einzubringen, wobei 
bemerkt wird, dass Bewerber, die technische Ausbildung nach
weisen, vorzugsweise beriicksichtigt werden. 

Die Contro 1orsstcl1 e bei der Hillteu- und Uechon
verwaltung zu Hieflau in Ste iermnrk in der X. Dilit.enclasse, 
mit dem Gehalte jiihrl. 900 fl„ 15 Klaftern Brennholz in na
tura, :'i 2 ß. 62 1/2 kr„ freier 'V o l111u11g sammt Garten und einem 
Grundstück zur Erhaltung einer Kuh, dann der Verbindlich
keit zum Erlng einer Caution im Gehaltshetrnge. 

Gesuche sind, insbcso11 dere unter Nnchweisu11g der Berg
werksstudien, ferner prnktisc her Kenntnisse im Be•gbau- und 
Hochofenbetriebe, in der Ho lzverkohluug, im Bauwesen, in 
der .Pilhrung der Cn~sageschäfte, d111111 im Hechnungs- und 
Coneeptsfät:he, bin u en vier 'Vo c h e 11 bei der Eisenworks
Direction in Eisenerz einzubringen. 

Die Goldscheidungs·Controlorsstellc bei <lem 
Münzamte iu Kremnitz in der X. Diiitenclasse, mit dem Ge
h11lte jiihrl. b41J fl„ dem Qunrliergelde jährl. ~4 fl. und gegen 
Erlag einer Cuution im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisnng der mon
tanistischen Studien, der Kenntnisse und Erfahrungen in der 
l\Hinzmnnipulation, dann im Rechnuu gs- und Conceptstaehe, 
binnen vier \V o c h e u bei cler llerg-, Forst- und Güter
Direction in Schemnitz einzubringen. 

Dienst· Concurs. 

Im Districte der nied. ung. k. k. ßerg-, Forst- und Gii
ter-Direction ist bei der k. k. ßergwescns-Factorie zu N eusohl 
die iu der IX. Diiiten-Classe einge1·eihte 1''11ctorstelle definitiv 
zu besetzen. ll!it dieser Dienststelle sind der Gehalt mit jähr
lichen 945 fl., das Nntural-Deputat mit jährliclien 20 Wiener 
Klaftern 3'gen Brennholzes in dem pensionsmässigen Werthc 
8. 2 fl. 62~/10 kr. pr. Klafter, ein Nnturalqnnrtier, oder in Er
manglung dessen ein Quartiergeld mit 10% des Gehaltes, dann 
die Verpflichtung zum Erlage einer C11ution von 945 ß. 1.1. W. 
verbuuden. Gesuche sind, inbesondere unter Nachweisung itber 
die mit gutem Erfolge absolvirten bergakademischen Studien, 
und ilber Kenntnisse ~md praktische Erfahrungen im Eisen-
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nnd sonstigen Montan - Producten- Verscbleisse, sowie der 
Kenntnise der deutschen und slaviscben Sprache, binnen 4 
Wochen bei der k. k. Berg-, ~'orst- und Güter-Direction zu 
Schemnitz einzubringen. 

Scbemnitz, am 10. März 186-1. 

Kundmachung. 

Die gefertigte Direction macht bekannt, dass sie auf 
ihren Lagern zu Wien, Triest, Pest und Prag die Preise 
des Quecksilbers und Zinnobers um 8 fi. per Centner erhöht 
habe Wien, am 1 f. M1irz 1 S64. 

Von der k. k. Bergwerksprod ucten-Verschleiss-Direction. 

Kundmachung. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft zu Kuttenberg wird 
bei dem Umstande, als die Herren Ja1:ob und Theodor Binder 
aus Prng, derzeit unbekannten Aufenthaltes, ungeachtet der 
im Amtsblatte der „Prag-er Zeit.ung« vom 24„ 26. und 27. Januar 
1SG4, Nr. 21, 22 und 2:3, eingeschalteten Kundmachung vom 
11. Januar 1864, z. 37, weder die in der Gemeinde Reichenau, 
.Bezirk Gablonz, angemeldeten Freischiirfe Nr. 392, 393 und 
394 de 1Bß3 in Betrieb setzten, noch den bisherigen Nicht
betrieb rechtfertigten, ferner die rückständige Frcischurfge
biihr im IJetrage von 60 6.. unher einsendeten, noch auch einen 
llcvolhnäcbtigten für dieses gemeinschaftliche Schmfunternch
men nnfst.ellten, - gcm1iss §. 241 a. B. G. anf Entziehung 
oben hezeiclmetl'r Freischiirfe hiemit erkannt, nnd wird nach 
Re~htskraft, d. i. unch 30 Tagen von der ersten Einschaltung 
dieser Kundmnchung im Amtsblatt der nPrager Zeituugu deren 
Löschung veraolasst w•1nlen. 

Kutteubcrg, am U. ~ärz 18<i4. 

Edict. 

Von der lc. k. Bcrglrnuptmannschaft Elbogen wird dem 
Herrn \V„nzel Köhler iu Ko111ota11 , dermalen unbekannten 
Aufenthaltes, bekannt gegeben, dass filr seine Freischiirfe 
Z. 3!J8:!, 3!J:l3 ac 1 Bli:!, 1111:1 Z. 3!Ja, :19ß, :197, _608 ac l 8ß:l, 
die mit h. ä. Etlict vom 1 !J. August v. J. , Z. 144" vorge
schriebene mindeste Arbeitsleistung von jet:&t an gemiLHs §. 
180 a. B. G. vurhältnissm1issig von Monat zu Monat an•zu
weisen ist, widrigens auf Entziehung der Freischiirfo 'erkannt 
werden wird. 

Elbogeu, am !J. März ISC4. 

Erkenntniss. 

Nachdem die bergbüchcrlich vorgemerkten Theilhnber 
des im Sauroser Comitate, G!!mcinde ::-loovur, Gcg·ond Kujavi 
gelegenen, nm 26. September 1 SGO, Z. 5(i0/8ü0 und 1. Octo
ber 18ril, Z. 5:ll;50:! mit fünf L1ingcnmas•cn, 1111tor den Na
men Joscph-llangcndgang, Joseph-Licgendgaug, Franz, Cnrl 
und Snmud verliehenen Bergwerkes, u. zw.: Joseph Trangusz, 
Emerich l'ulszky, GuHtav Ganczaugh, Julie Suhnjda, Sophie 
Göllner'sche Erben, Nina Corzan, !:iumuel Graf Dessöffy'sche 
Erben, Mat.hilrle Hzirmay'sche Erben, Christine Lnskuvicz, 
Elise Moutslrn, Ludwig Kosch, Ludwig Thror und lgn11z 
Z1embcry, und deren etwoige Rechtsnachfolger, der hicrämtli
ch<·n, am ß. Oetobor 18ti3, Z. 1!Jl2 crgangeuen tmd im Amts
blatte der „ Ungari•cheu Nnchrich ten« von li. Octoher l 81i3, 
Nr. 23i veröffcutlichten Aufforilerung zur Inbetriebsetzung de• 
Bergbaues uud zur lfochtfortigung der bisherigen Betriebs
Unterlassung innerhalb der festgesetzteu Frist von !JO 'l'agen 
nicht entHprochen haben, wird im 8inne dee a. B. G. §. 243 
und 2~4 nuf die Entziehung <lie•es Bergwerkes mit clcm Bei· 
eatzc crlrnnnt, dass nach eingotretenor H.echt>kraft diese• Er
kenntnisses 1111ch Vorschrift des llergges etzes das woiter Er
forderliche aiugeleitet wenlen wird. 

Kusclurn, am 2:!. J<'ebrnar l 81i1. 
Von der Zips-Igl6er lc Berghauptmannschaft. 

Bei Adolph M:arcus in Bonn ist soeben erschienen, 
und durch die Buchhandlung von F. :Manz 8c Comp. in 
Wien, Kohlmarkt Nr. 7, zu beziehen : 

Lehrbuch 
der 

chemischen und physikalischen 
Ge·ologie 

von 

Dr. Gustav Bischof. 
Erster Band. 

Zweite gänzlich , umgearbeitete Anßage, 
in gedrängter Kürze, mit Zusätzen und Verbesserungen. 

Mit einer oolorirten Karte. 
Pr c i • 9 fl. öst. W. 

In dem J n h r e s b e r i c h t von L i c b i g und K o p p 
wurde iibcr da~ vorstehende '\Verk gesagt: 

nEs ist in der Thnt da• erste und bis jetzt einzige \Verk 
dieser Art in cler gesarnmteu Literatur, welches die chemisch„ 
physiknliscbcn Vorgänge in der Erdrinde, bei der Bildung der 
Gesteine, der Quellen, der Pseudomorphosen der Mineralien 
und der Metamorphosen cler Felsarten, bei der Entstehung 
der Giinge, Erzlagen u. s. w. zn seiner Aufgnbe gemacht hat, 
friihere E:rfahrungen in diesem Gebiete einer wissenschaftli
t•hen Kritik unterwirft, und dnrch eine reiche Fiille eigener 
Versuche den in der letzten Zeit öft.cr betretenen Weg einer 
rationellen Einsicht in die Bildungs-, Entwickelungs- und Um
wandlungsgeschichte rler Erdrinde, ihrer geschichteten und 
massigen Gesteine vorgezeichnet und geebnet hnt 11. s. w. 
Es ist ein Werk, das sein"r Reichhaltigkeit 
und Griiudlichkeit. wegen keines Auszuges 
f ii h i'g ist, d n s o h n e h i n 11 1 s d i e ,~ r s t c Q u c 11 e 
der geologischen Chemie in ncn Händen eines 
j e d e n G e o 1 o g o n u n d Ch e m i k e r s s e i n m u s s." 

E~ fand rliesPs Werk in seiner ersten Auilag-o ii bernll 
<lie allgemeinst" Ane:·konnung. Die Crwc11dis!t-So1·iel!f in Lon
don veranlasste den Herrn V crfa•ser zur Bearbeitung einer 
englischen Ausgabe. Die Gcological Socicty of London verlieh 
ihm dafür die g o 1 den c Wo 11 a s t o n's l\I e da i 11 e. 

Die jetzt erscheinende ncne Auflage ist eine v o 11 s t ii n
d i g e Um a r h e i t 1111 g rler ersten, in zwcckmässigerer An
ordnung unrl mehr systematischer Verlmiipfung der einzelnen 
Thcile, mit vielen Zusiitzcn unrl VcrbeHserungen. Dennoch ist 
es gelungen durch geeignete Concentrationen den gewalti
gen 8tqff so zusammen zu clriingen, dass das Volumen der 
neuen Anfinge unter <lns der ersten Anfinge fallen wird. Die
selbe wird in drei gleichförmigen lliin den erscheinen, die in 
rascher Folge herauskommen werden. Der zweite lland er
scheint Anfang 1 ~ll-1. 

Bei B. H. Gummi in :München ist erschienen und 
in allen Buchh:rnrllungen zu haben, in \Vien bei F. Manz 
8c Comp., Kohlmarkt Nr. 7: 

Die Gesteinslehre 
von Dr. G. G. Winkler, 

Docent 1111 der Ludwigs-Maximilians-Universität in Miinchen. 
Brosch. Preis 1 fl. 80 kr. öst. W. 

Dio Gestein sichre ist derjenige Th eil der Mineralogie, 
ohne d<>ren Kenutniss kaun1 mehr ein Landwirth, Forstmann,· 
Architel<t Hi•tirnn kann, ebenso ist es für jeden Gebildeten 
gewiss von Interesse, zu wiesen, auf welchem Materiale er 
immer einherwandelt. - Die neue Anordnung der Gesteins
formen, welche der Herr Verfa~scr in diesem Buche vorgo
uommcn hat, wird wegen ihrer Bin fachhcit allgemeine Ancr
k<mnung finden. 

Dieae Zeitschrift erscheint wÜchontlich einen Bogen stark mit den nötbigen artistischen Beigaben. Der l'ränumerationspreia 
i~tjiihrlich loco Wien B tl. ö. W. oder i> 'l'hlr. lU Kgr. Mit fr:i.nco l'ostversendung 8 il. 80 kr. ö. W. Die Jahres11bonnent'en 
erhalten einen otiieiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmiinnischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
s11mmt Atlas als Gratis bei 1 ag- e 111,erate linden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 ~ Ngr. die gespaltene Nonpnreillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur fr1111co augenummen werden. 

Druck von Knrl Winternitz & Comp. in Wien. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hin.genau, 

&. k.. Oberbergratb, a. o. Profeesor an der Universität zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Ein Rechtsfall über die Natur des Freischorfes und des Schurfbaues. - System und Kritik der sogenann -
ten rauchverzehrenden Feuerungs-Anlagen. (Schluss.) - Aus den Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. -
Literatur. - Administratives. 

Ein Rechtsfall über die Natur des Freischurf es 
und des Schurfbaues. 

Anwendbarkeit der Bestimmungen des allgemeinen Privat
rechtes auf letzteren; Auslegung des §. 1186 a. b. G. 8. 
Gleichlautende F.ntscheidungen des k. k. Kreisgerichtes in 
St. Pölten vom 26. März 1863, Z. 2896, und des k. k. Ober
landesgerichtes Wien vom l!l. August 1863, Z. 11241 ; ab
ändernd c Eutsch„idnng des k. k. obersten Gerichtshofes 

vom :rn Deccmber l 863, Z. 8968. 

Bei der "Wichtigkeit, welche oberstgerichtliehc Ent
scheidungen für das prakfüche Gcschiiftslebcn nicht selten 
habeu können, erlauben wir uns (ohne übrigens eigenen 
Bemerkungen Yor der Hand Raum zu gönnen) nachstehende 
Entscheidung über einen zum 'Thcil bergmännischen 
Rechtsfall aus Nr. 8 der Zeitschrift für <las österr. Notariat 
( dd(>. 24. Pebruar) hier mitzuthcilcn: 

n A. und B. schlossen den Gesellschafts-V ertrag vom 
5, Fcbr. 1 SGO zum grmcinschaftlichcn Betriebe des von A. 
in Folgo der Schurfbcwilligung der k. k. Berghauptmaunschaft 
zu Steyr vom 2\l. April 18G5 auf dem Grunde des C. in der 
Gemeinde X. eröffneten Steinkol~lcn-Frcischu1fos, und erstat
teten von dieser Gemeinschaft bei der Bergbehörde die An
zeige, welche auch die auf A. allein lautende Schurlbcwil
ligung und Frcisehurfäaumcl<lung auf A. und ß. umschrieb. 
Nach Inhalt des Gesellschaftsvertrages wurde die Obcrauf
siclit und Leitung des Schurfbaues sowie die Sorge für die 
Befolgung der berggesetzlichen Vorschriften dem ß. über
lassen. Dies!'r aber versäumte nach Ablauf der gesetzlichen 
l!'rist die Verlängerung der Sehurfbewilligung für Beide 
anzusuchen, erwirkte jedoch, nachdem die ßcrgbehör<lc 
jeden weiteren Sehurfbau im Gebiete der erloschenen 
Schurfbcwilligung untersagt hatte, für sich allein eine 
neue Schurfbcwilligung vom 13. Februar 186 l, sowie 
den Frcischurf vom gleichen Tage auf dass e 1 b e Schurf
g e biet, und schloss nunmehr den A. von j cder wci tcren 
Theilnahme an dem Schurfbauc aus. In Folge dessen klagte 
A. den B. auf Zuhaltung des Gesellschaftsvertrages in der 
Richtung, dass ihm B. den Mitbetrieb des Frcischurfcs zu 
gestatten habe. Das k. k. Kreisgericht St. Pölten als ßerg
~ericht wies dieses Klagebegehren aus folgenden Gründen ab: 

nDcr Kläger hat mit dem Geklagten zum geillein
schaftlichen Betriebe des vom Ersteren auf Grund der 
im Schurfbuche Band I, Seite 72 eingetragenen Schurf
bewilligung vom 29. April 1855 auf dem Grunde des 
Bauern C, in der Gemeinde X. eröffneten Stcinkohlcn
Freischurfcs den Gesellschaftsvertrag vom 5. Februar 1860 
abgeschlossen. Nachdem nun der Geklagte hierauf fiir 
dieses Sehurfgcbict die Schurfbcwilligung vom 13. Februar 
1861, Z. 18!.l a für sich allein erwirkt und auf Grund 
derselben laut der Bestätigung vom 1 :.1. l<'cbruar l S61, 
Z. 1 S!.l b einen Frcischurf auf derselben ~Helle, wo sich 
friihcr der von ihnen in Gcmässhcit des Gesellschaftsver
trages gemeinschaftlich betriebene l<'rcisehurf befand, für 
sich allein angemeldet hat, was der Geklugte auch zugibt, 
so begehrt Kliigcr zu erkennen, <lass der Geklagte schuldig 
sei, den mit ihm iibcr den gcmcinschaftlicheu Betrieb des 
auf Grund der 8churfbcwilligung vom 29. April 1855 
eröffneten Frcischurfcs geschlossenen Gescllschu.ftsvcrtrag 
zuzuhalten und ihm· die Hiilfte des vom Geklagten für 
sich allein erworbenen l<'rciRchurfcs abznt.rctcn, rücksichtlich 
ihm den Mitbetrieb desselben dem Gcscllschu.ftsvcrtragc 
gemiiss zu gestatten, weil der von dem Geklagten für 
sieh nlleiu erworbene l~reischnrf der von ihnen friiher 
gemeinschaftlich betriebene, somit der Gcgcnstond des 
zwischen ihnen geschlossenen Gcscllschaftsvertrngcs sei. 

Nach §. 19 des allgemeinen Berggesetzes enthält 
die Hchurfbcwilligun~ <las bloss pcraönlichc, wenn auch 
auf Andere iibertragbarn Befugnis~, innerhalb des ange
gebenen Hehnrfgcbictcs 8churfbaue in beliebiger Zn.hl zu 
eröffnen und zu betreiben, und die Ertheilung eines Prci· 
schurfcs ist nach ~· 22 des a. B. G. nur die Erweiterung 
des obigen llcfugnisscs dahin, dass in dem in der 8churf
bcwilligung bezeichneten Gebiete der Sehürfcr nunmehr 
auf Grnrnl dieser letzteren ganz allein, 1tlso mit Ausschlies
sung jedes anderen 8chürfcrs schürfen darf. Aber weder 
die Schurfbewilligung noch die Frcischnrfsanmcldungsbe
stii.tigung ertheilen dem Concessionirtcn irgend ein ding
liches Recht auf den Schurfraum oder irgend einen Theil 
desselben, auf dessen Unterfiiichc oder <las darin befind
liche Minerallager, ja nicht einmal auf <las durch die 
Schurfarbeiten gewonnene Mineral, über das der Schürfe1· 



gcmäss §. 20 des a. B. G. 'ohne brsondere Bewilligung 
der Bergbehörde gar nicht verfügen darf - sondern so
wohl dieses als der Bau, die Lagerstätte, kurz alles Un
bewegliche mit Inbegriff der darauf unternommenen Schurf
arbeiten bleibt bis zur wirklichen Verleihung - ehemals 
Belehnung - Eigenthum des Staates. Hierauf hat der 
Schürfer, auch der Freischürfer, nur. das persönliche, 
letzterer auch ausschlicssliche ßefugniss, im Schurfgebiete 
nach Mineralien zu suchen, und die aufgefundenen Lager
stättPn aufzuschliessen. Der Bestand dieses Befugnisscs 
ist aber an die genaue Beobachtung bcrggcsetzlicher und 
bergbchördlicher Vorsi:hriftcn so gebunden, dass es durch 
Verabsäumung derselben 1]1so facto verloren geht. Insbe
sondere ist dieses Befugniss an die Zeit gebunden, für welche 
die Schurfbewillignng crtheilt wurde, so zwar, dass es mit 
dem Ablaufe derselben von sr~lbst erlischt. (§. 14 der Vo 11-
zugsvorschrift zum a. B. G.) Mit dem Erlöschen der Schnrf
bewilligung erlischt auch die auf Grund derselben erlangte 
Frcischurfbcrechtigung nach §. l 0, Z. 7 und ~ der Voll
zugsvorschrift zum a. B. G., und zwar dergestalt, dass der 
Frcischurf nicht nur alle Rechte, die darauf unternommenen 
8churfarbeiten mit inbegriffen, verliert, s01;1dern durch den 
Fort betrieb zu einem unberechtigten und strafbaren Bergbau 
wird. Dieses Befugniss erloschen, kann nie wicdP-r auflP,ben 
(§. 14 der V. V. zum a. B. G.); vielmehr steht es dann 
Jedermann frei, für rlicscs Schurfgcbiet eine neue Schurf
bcwilligung zu erwirken (§. 10 daselbst). 

Nach clil'ser Darlegung war und konnte der Gi!gcnstand 
des zwischen dem Kliigcr und dem Geklagten geschlossenen 
Gesellschaftsvertrages laut der Textirung des ersten Ab-
8atzcs desselben kein anderer sein, als die gemeinschaftliche 
Ausiibung des dem Kläger aus der Schnrfbewilligung vom 
29. April 1855, Z. 1088 zugestandenen, und durch die 
Freischurfsanmeldungsbcstlitigungvom 19. September 1855, 
Z. 2025 ausschlicsslich gewordenen ßefugnisse8, in dem 
bezeichneten Schurfgcbictc auf Steinkohlen zu schiirfen. 
Dieses ßefugniss ist nach beiderseitigen Zugcstiindnissen 
und auch erwiesener Massen durch den Ablauf der Zeit er
loschen, und da CA nie wierlcr aufleben konnte, dadurch der 
ganze gemeinschaftliche Hauptstamm drr gcsellschaftlichl~n 
Vorunternehmung zu Grunde gcgan:.:en, wodurch sich die 
GcsPllschaft nach §. 1205 des a. b. G. R. von selbst auflöst, 
und der dicssfalligc Vertrag in Bcz~1g auf die Fortsetzung 
der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Unternehmung 
jede Wirkung verloren hat." Die von dem Geklagten für sich 
allein erworbene Schurfbcwilligung vom 1 ;{, Februar 1861, 
Z. 189 a mit dor dRrauf gegrUndeton I<'rcischurfunmeldungs
bestätigung vom 13. Fcbrunr 1861, Z. 18!1 b erthcilt ein 
ganz neues, dem Geklagten ausschlicsscnd gebührendes, 
ein ganz neues Hcchtsobjcct bildendes persiinlicpPS Befug
niss, auf welches der Kläger überhaupt in Ermanghtng eines 
Rechtstitels dazn, insbesondere aber auch aus dem Gesell
schaftsvertrage, keinen Anspruch machen k11.1m, weil dieses 
erst sp!itcr entstandene neue Uechtsobjcct gar nicht Gegen-
8tand des V ertragcs war, auch dieser, wie schon gezeigt, 
in Bezng auf die Fortsetzung der Gesellsch:tft wirkungslos ge
worden ist. Hienacb musste Kläger mit seinem Klflgcbegehren 
abgewiesen werden und seiner Sachfälligkeit wegen gemliss 
§. 398 a. G. 0. zum Ersatze der Gerichtskosten verurtbeilt 
werden. Ob der Geklagte das Erlöschen der Schurfbewilli
gung vom 29. April 1855, Z. 1088 verschuldet, ob er bei 
Erwerbung der neuen Schurfbewilligung für sich allein r111tla 
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fide handelte, ob Kläger zu den Betriebskosten des gemein
schaftlichen Schurfbaues etwas beitrug. ob er nach Erlöschen 
der Schurfbewilligung vom Jahre 1855 die Grube selbst 
zusperrte, und die von dem Geklagten dort bestellten Ar
beiter verjagte, ob er jede Verrechnung mit Letzterem 
verweigerte und seinen Anthcil am Freischurfe, d. i. an 
dem Schurfbefugnisse - denn ein dingliches Recht hatte 
er nicht - an D. verkaufte, alles dieses sind Thatum
stände, welche auf die Entscheidung über das von dem 
Kläger gestellte BF>gchren gar keinen Einfluss haben, daher 
auch auf die darüber angebotenen Beweise nicht abge
gangen wurde." 

Das k. k. Oberlandesgericht in Wien bestätigte dieses 
Urtheil in der Hauptsache, hob aber die Gerichtskosten 
gegcnseiti;; auf, und motivirte dieses Erkcnntniss in fol
gender Weise: "Die vom ersten Richter seiner Entscheidung 
zu Grunde gelegten Grundsätw müssen als richtig erkannt 
werden, und die in der Appellationsbeschwcrde ,·ersncht.e 
Zerlegung des Begriffes einer Schurfbaub erechtigung in 
die Conccssiou zum Schiirfcn und das conccssionirte Gc
scbiift reicht nicht aus, um au~ der C'rlosch:!ncu Schurf
bewilligung die alten Anspriiche für das neue Geschäft 
zu retten, da diese Zerlegung nicht _im Gesotze beruht, 
da die Verhältnisse des Bergbaues und die Ableitung seiner 
bczüg;lichen Rechte zu ei,;cnthlimlich sind, um Analogien 
zu gestatten, und da insbesondere die Bestimmungen des 
§. 25 J a. B. G. und der §§. 14, 101 Z. 7 und 8 der 
V. V. zum a. ll. G. zu bestimmt lauten, dass mit dem Er
löschen der Schnrfbcwilligung auch die auf Grund llersclbcn 
erwirkte FrP.ischurfbcrcchtig;mg mit allen inbc>griffcncu 
Rechten erlösche, und einmal crlosehcn, nicht wieder auf
leben könne. \V cnn daher auch Art. 5 und 7 des Ge
sellschaftsvertrages die Absicht kundgeben, dass derselbe 
nicht bloss für den Schurfbau, sondern für die Ausrichtung 
und den ganzen Ab bau des erhofften Flötzes zu gelten 
habe, so setzt dicss immP.r die Rechtscontinuit!it voraus, 
welche aber hier durch das Erlöschen der Schurfbcwilligung 
unterbrochen wurde. Fiir die Eventualität einer neuen 
Schurfbewilliguug auf dem fraglichen Schurffelde ist aber 
im Vertrag durch keine n..,stimmung- vorgesehen, und is't 
daher rlcr Vertrag für die vorliegende neue Schurfbewilli
guug ohne alle Anwendung. Da iibrigcus noch gegenseitige 
Abrechnungen bt·stchcn, uud der fragliche Vr~rtrag jcden
fall~ eine verschiedene Au~lcgung zut:· sst, und insbesondere 
in den Augen eines Laien die iu der Klagr. angestrebten 
Rechtsansprüche zn untcrstiizcn geeignet scheint, so schienen 
diese und andere ans dem V crlanfe der Sache unrl dem 
Geba!en des Geklagten hervorgehende Umstände dem 
Oberlandesgerichte im Sinne des §. ;19-, der a. G. 0. 
erheblich genug-, um die G,crichtskosten beider Instanzen 
gegen einander aufz uhcbcn." 

Ucber ausserordentlichc Ucvision rles Klägers hat 
aber der k. k. oberste Gcrichttihof 'in Abänderung der 
Urtheilc beider Instanzen und Aufhebung aller Gerichtskosten 
dem Klagebegehren aus folgenclcn Gründen stattgegeben: 

„Iu dem vorlicgcudcn Rechtsstreite handelt es sich 
um die Entscheidung, ob zwischen Schmfbcrechtigung und 
Schurfbau unterschieden werden könne, und ob in diesell1 
Falle die erstere oder der letztere der eigentliche Gegen· 
stand des Gesellschafts vertragcs der Klage sei. Das Berg· 
gesetz vorn 23. Mai 1854, R. G. BI. Nr. 146 versteht 
zwar nach §. 22 unter I!'reischurf das ausschliessende 



Befugniss des Schürfcns, spricht aber. in demselben §. 
von dem Schurfbaue als von etwas davon V crschiedenem, 
indem ja eben durch die Anzeige, au welchem Punkte 
Jemand auf Grnnd einer 8churfbewilligung einen Schnrfbau 
zu beginnen beabsichtiget, das als Freischurf bezeichnete 
ausschliessendc Befugniss des Schürfens erlangt wird, so 
wie denn auch die Strafandrohung gegen unbefugten Be
trieb nur auf der Anerkennung des Unterschiedes zwischen 
der factischen Unternehmung und der Berechtigung hiezu 
beruht. 

Der Scburfbau ist die Ausführung dessen, wozu der 
Freischurf das aussehliesscnde Bcfugniss gibt, und es fällt 
wohl in die Augen, dass ein bereits eröffneter Schurfbau 
etwas Anderes und Mehreres, als das blossc ausschlicssende 
BefugIJiss zur Eröffnung eines Schurfbaues ist, wie denn 
auch im vorliegenden Gcse!lschaftsvertragc "für die dem
selben vorausgegangenen Arbeiten des Klägers diesem 
eventuell ein Ersatz pr. 200 fl. zuge&ichert ist. 

Da der Freischul"f nur ein Befugniss und kein Eigen
thum gibt, stehen dia Anlagen und Arbeiten des 8chürfcns 
mit dem Freischurfc in keinem bergrechtlichcn Verbande, 
verfallen also nicht mit der· Erlöschung der Schurfbewilli
gung in das Freie, und es sind darauf nicht die §§. 260 
und 261 des llerggesctzcs, sondern <lic gemeinrechtlichen 
Bestimmungen anzuwenden. 

Sind nu11 mit der Schurfbewilligung nicht auch schon 
alle gemeimechtlichcu Ansprüche hinsichtlich des auf Grund 
jener Schurfbe\\'illigung unternommenen Schurfbaucs er
loschen, und kann bei <'inem Gesellschaftsvertrage über 
einen Sehurfbau uichr b!osH die Berechtigung hiezu, sondern 
wesentlich der Bau selbst Gegenstand des Ucbcrcinkommens 
sein, so muss dicss beim Gesellschaftsvertrage A. der 
Klage als unzweifelhaft angenommen werden. Allerdings 
ist dasjenige darin, was fortan gemeinschaftlich betrieben 
werden soll, als Freischurf bezeichnet, aber dass damit 
nicht gerade nur das auf Grund der citirten Schurfbc
willigung und Anmeldung erworbene ausschlicsscnde Bc
fugniss des Schürfcns, sondern der vermöge dieoes Bcfug
nisscs untcmommeuc Schurfbau selbst gemeint war, leuchtet 
aus allen Bestimmungen des Vertrages klar hervor, und 
es hätte der Prcischurf, wenn darunter nur das Bcfugniss 
verstanden worden wäre, nicht als ein eröffnet c r be
zeichnet werden könucn. Dass die Pacisccnten auf den 
Schurfbau selbst, wozu allerdings eine Berechtigung ein 
gesetzlich nothwcndigcs Mittel war, nicht aber auf Datum 
und Zahl der je mit jedem Jahre der Erneuerung be
dürftigen Schurfbewilligung ihr Augenmerk gerichtet hatten, 
erscheint nach Zweck und Inhalt des Vertrages selbstver
ständlich, und wenn der Geklagte den Umstand, dass er 
auch nach dem Erlöschen der Schurfbewilligung II. der 
Replik den gemeinschaftlichen Betrieb noch fortsetzte, mit 
Unkcnntniss der Erlöschung allenfalls noch erklären könnte, 
eo konnte doch das vom Geklagten für sich und d c n 
K 1 äger gemachte Einschreiten um die Schurfbewilligung 
Nr. 2 der Einrede wohl nur auf der Annahme beruhen, 
dass die frühere Schurfbewilligung nicht mehr gelte, wohl 
aber die Verbindlichkeit zum gemeinschaftlichen Betriebe 
des Schurfbaue1;1 noch bestehe. 

Es lässt sich also nicht mit Grund behaupten, der 
Gegenstand des Vertrages sei schon durch das Erlöschen 
der Schurfbewilligung II. der Replik unwiederbringlich 
verloren gegangen, denn das Schürfen auf einem bestimmten 
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Grunde und der Abbau des erhofften Flötzes war nach 
dem Vertrage das gemeinschaftlich zu betreibende Geschäft 
und das Erlöschen der Schurfbewilligung machte wohl die 
Erlangung einer neuen Berechtigung, nicht itber das Auf
geben der Unternehmung nothwendig, wie sie denn auch 
thatsächlich nicht aufgegeben worden ist. 

·wenn auch mit dem Freischurfc noch kein Eigenthum 
verliehen wird, so folgt daraus doch nicht, dass der Schurf
bau selbst, nämlich die vom Schürfer zur Auf:ichliessung 
des Flötzes hergestellten Anlagen und Arbeiten nicht ein 
nutzbarer Gegenstand seien, hinsichtlich dessen gemein
schaftliche Ansprüche bestehen, und gemeinschaftlich mit 
einem Anderen ausgeübt werden können, und dass mit 
dem Erlöschen der Schurfbewilligung jene Anlagen und 
Arbeiten schon unwiederbringlich verloren gehen. 

Allerdings ist die Schurfbcwilligung H. der Replik 
sammt der auf Grund derselb cn erworbenen Frcischurfs
bcrechtigung gcmäss §. 251 des Berggesetzes mit 28. 
April 18611 erloschen, und dicss hatte die J<'olgc, dass 
das erloschene Bcfugniss nicht wieder aufleben konnte, 
und ein hinsichtlich desselben Schurffcldcs von wem immer, 
seien es die früher Berechtigten oder andere Schürfer, 
erlangtes Bcfngniss als ein neues und verschiedenes an
gesehen werden muss ; allein, da eben ein bestimmter, 
schon eröffneter Schurfbau, und nicht die Bewilligung dazu 
dasjenige war, zu dessen gemeinschaftlichem Betriebe die 
8trcittheilc durch den Gesellschafts-Vertrag A. sich ver
bundeu lrnbe11, so folgte aus dem Erlöschen des ur5prüng
lichen ßcfugnisse-i, da sich dieses ja durch ein neues er
setzen licss, noch uic\it die Unmöglichkeit, das unternom
mene Gnsch!ift gemeinschaftlich fortzuführen. Eine solche 
Uumöglichkcit wäre eingetreten, wenn ein Dritter inzwischen 
das ausschlicssende Bcfugniss des Schürfcns auf dem 
fragliche11 Grnnde erlangt hätte, allein diess ist nicht ge
schehen, und d:1 der Geklagte nicht bestreitet, dass er 
gerade für jcnrn Schurfbau, zu dessen gemeinschaftlichem 
Betriebe er sich mit dem Kläger vergesellschaftet hat, die 
neue Schurfhewilligung E. · der Klago erwirkte, und den 
Frcischurf laut l<'. der Klage anmeldete, so hat er damit 
selbst das zeitweilige Hindcrniss einer berechtigten Fort
setzung des gemeinschaftlichen Geschäftes beseitiget. W cnn 
auch jeder 8churfbewilligung ein besonderes Blatt im 
Schurfbuchc gewidmet werden muss, un•l daher der limt 
Bestätigung F. angemeldetfl l!'rcischurf von dem bei Ab
schlicssung des Gescllschaftsvertmges bestandenen ver· 
schieden ist, so folgt aus dieser V crschicdcnheit der 
Berechtigung doch nieht, dass der Ge klagte nicht auch 
fortan seiner vertragsmässigen V erbiudlichkcit, den 8churf
bau gemeinschaftlich mit dem Kläger zu betreiben, nach
zukommen habe, und dass er nicht dem Kl!igcr auch 
hinsichtlich der neuen Berechtigung d11s Mi.tbenützungsrccht 
einräumen könne, vielmehr war der Geklagte nach 
§. 1186 a. b. G. B. gar nicht berechtiget, den Klliger 
auszuschliesseu. Wenn das Erlöschen des ausschlicssendcn 
Befugnisses Jedermann das Recht gibt, hinsichtlich des
selben Objcctes eine Schurfbewilligung zu erlangen, so 
sind damit doch specielle gemeinrechtliche V orpflichtungen, 
einen bestimmten Schurfbau g~meinschaftlich mit einem 
Andern zu betreiben, nicht aufgehoben. Allerdings konnt~i 
von den Pu.ciscenten nicht bodungen werden, du.s' auch 
ohne ßerechtigung der Schurfbau fortgesetzt werde; allein 
eben, weil, wie gar nicht streitig ist, von der Voraus-



100 

setzung der Aufrechthaltung des Befugnisses ausgegangen 
wurde, kann nicht angenommen werden, es sei in dem 
Willen der Paciscenten gelegen gewesen, dass einer das 
Vertragsrecht des andern durch Herbeiführung oder ein
seitige Benützung des nicht nothwendig ein bleibendes 
Hinderuiss des Fortbetricbes bildenden Erlöschens des 
Befugnisses vereiteln dürfe. - Auch das Verc\nsgcsetz 
vom 26. November 1852, R. G. BI. Nr. 253, auf welches 
der §. 85 der Vollzugsvorschrift zum Berggesetze hin
weiset, steht der Fortdauer der Gesellschaft nicht entgegen, 
da die Ge8ellschaft keiner Genehmigung bedurfte, rlcren 
Entziehung sie zu einer unerlaubten machte, und nach 
den bcrggcsctzlichcn Vorschriften die Arbeiten nur in so 
lange verboten waren, bis dazu eine neue Berechtigung 
erlangt wurde. 

Die weiteren Einwendungen des Geklagten, dass 
Kläger w11gc11 Vertragsbruch und wegen Abtretung seines 
Anthcile~ auf D. weiter kein Recht habe zu fordern, dass 
der Gesellschafts-V ertrag mit ihm fortgcsetl!t werde, können 
ebenfalls nicht berücksichtigt werden, da uach dem Ver
trage der Geklagte hinsichtlich des Vorschusses pr. 63 fi. 
und des Kostenantheils des Klägers nur an die dem 
Kläger eventuell gebührende Ersatzsumme pr. :200 fl. und 
den Erlös der Kohle sich zu halten hatte, ein Guthaben 
des Geklagten nicht erwiesen vorliegt, das Nichteingehen 
auf eine Verrechnung und die erst im Februar 1861, als 
die Fortführung des gemeinschaftlichen Betriebes schon 
streitig wnrdc, durch den Klfiger geschehene Hperrc der 
Grube nicht als ein Ausschlicssungsgrund nach *· 1210 
a. h. G. B. angesehen werden können, und die zwischen 
dem Kläger und D. angeblich gcpHogene Verhandlung 
den Geklngten um so weniger berührt, als ja nach seiner 
eigenen Angabe D. mit der Klageführung dcH Klägers 
einverstanden ist.. 

Es musste demnach der von dem Kläger angesuchten 
ausserordeutlichcn Revision Statt gegeben, und unter Ab
ändci·ung der gleichförmigen Ur'thcilc erster und zweiter 
Instanz in der Hauptsache nach dem Klagebegehren er
kannt werden, während die gegenseitige Aufhebung der 
Gerichtskosten aller drei Instanzen iu der Anordnung des 
*· 400 a. G. 0. begründet ist." Dr. J. l' ri x. 

System und Kritik der sogenannten rauch
verzehrenden Feuerungs-Anlagen. 

Vom lc. lc. Ifüttenmeistor R V o ~ 1 zu JoachimRthal. 

(Schluss.) 

ßei der Kohlcnoxyd-G a sfc u eru ng wird die Kohlen
schichte 110 dick gehalten, dass die zunächst beim Eintritte 
der Luft gebildete Kohlensäure durch die übrigen Kohlen 
fast vollständig zu Kohlenoxyd zersetzt wird, sich weiter 
auch nur Kohlenoxyd bilden kann 1 irnd dnss ans dem Ge
nerator ein ununterbrochener Strom von diesem Gase aus
strömt, welches an der geeigneten Stelle mit atmosphäri
scher Luft zusammen gebracht wird, und bei entsprechen
den Constructionsvcrhältnissen vollkommen nrnchlos ver
brennt .. 

Ist der Gcaerator zunächst der l<'euerstelle ange
bracht, welche Einrichtung bei der weiteren Entwicklung 
der Gasfeuerung die wahrscheinliche ist, so dass die Koh
lcnoxydgase die ganze Wärme von 2400 Cal. mitbringen, 

welche bei deren Bildung entsteht, und dass allfällig bei 
zu viel Lufteinströmung im Gasgenerator auch die ent
standene Kohlensäure die betreffend höhere Temperatur 
mitbringt, so wird kein Verlust an Wärme erlitten. Die 
Gasfeuerung empfiehlt sich vorzüglich durch Eleganz und 
indem an der Flamme genau bemerkt wird, ob zu viel odei· 
zu wenig Luft zuströmt, daher bei dieser Feuerung der 
Luftzufluss am genauesten richtig gestellt werden kann. 

Bei der Unterabtlwilung der Kategorie III wurde als 
Eintheilungsgrund angenommen, ob die Beschickung des 
Rostes mit Kohle, das Schüren A nicht continuirlich, oder 
B continuirlich erfolgt 

In jcrler dieser Abtheilungen musste weiter er
wähnt und cingetheilt werden, ob der Rauch dadurch 
verbrai~nt wird, wenn er a) bloss die Flamme durchstreift, 
oder b) wenn er selbst die glühenden Kohlen und ausserdem 
die Flamme passiren muss. Vollständig wie bei der Holz
pultfcuerung und ohne gewichtigen· Hindernissen ist letzte
res bei keinem Apparate erreicht worden. Doch ist ersterer 
Eintheilungsgrund, nämlich die Continuitiit oder nicht 
Continuität der Beschickung auf Kohle, nach meiner An
sicht für die Mineralkohlen-Feuerung viel wichtiger al:i 
letzterer. 

Als erste Bedingniss einer guten Feuerung halte ich 
ein s u c c es s i v es Ersetzen der verbrannten Kohlen mit 
frischeu, ein continuirliches Schiiren von selbst, denn ge
schieht diess nicht, so kaun auch der Luftzufluss nicht 
richtig sein. Sonst ist gleich nach dem periodischen Schü
ren am meisten Hrenmnateriale in de1· l~euerstcllc, es wird 
also dicserhalb und wegen der Abkühlung am wenigsten 
Luft einströmen. Ist nun der Luftzug geniigend für diesen 
Zeitpunkt eingerichtet, so strömt später nach der Rauch
periode, nach Vcrzehrung eines guten '!'heiles Kohle und 
bei der höchsten Temperatur viel zn viel ein, und diese muss 
unvermeidlich herabgesetzt werden. Was im umgekehrten 
Falle geschieht, ist ebenfalls klar. Ohne contiuuirlicher Be
schickung gibt es keinen richtigen Luftzug, uncl ohne rich
tigen Lufzug keinen ordentlichen Verbrcunungsprocess. 

Fast durchgehends zieht man auch fü1· die Minernl
kohlen eine Penerungs:mlagc vor, wo wie beim Holz im 
Pultfener, Luft und Kohll'n den gleichen Weg in die 
Feuerstelle nehmen. Ich aber bin einer anderen Meinung 
und glaube sie auch stichhiiltig vcrtheidigcn zu können, 
iudern die physikalische Beschaffenheit, Gestalt und Grösse 
des Scheitholzes und die Art d1·s Schürcns ganz nndere 
Verhältnisse beim Verbrennen zur Folge haben, als bei den 
Mineralkohlen, die nur in Stücken vorkommen. 

1. Gibt das Holz an und für sich viel weniger Hauch. 
Hchon das Ansehen zeigt, da,ss darin der Kohlenstoff in 
ganz anderem Verhältn iss g-cbundcn und nicht so flüssig 
ist; das Holz miisstc sich erst in Kohle verwandeln, doch 
vor dieser Verwandlung verbrennt es, und die atmosphä
rische Luft, welche die oberen anbrennenden nur wenig 
rauchenden Schichten durchströmt, kommt weniger durch 
Rauch verdünnt, weniger untauglich zur Verbrennung der 
unteren und untersten Holzln.ge. Das Anbrennen der Holz
scheite geschieht cont.inuirlich, denn die Schichte ist so 
dick, dass das aufgelegte Holz nicht sogleich in die Hitze 
kommt, die Entwicklung des wenigen Hauches ist daher 
vollkommen zu jeder Zeit gleichmässig. Bei Miuernlkohlen 
hingegen entsteht plötzlich gleich nach dem Schüren ein 
gewaltiger Rauch, de1' dann später ganz aufhört. Während 
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der Rauchperiode wird gewiss die Verbrennung der älteren 
schon glühenden Kohlschichte gestört. Selbst wenn man 
Kohlen in Scheitform bekäme, könnte man sie auf einem 
Pultfcuer nicht verbrennen, weil die unten liegende Schichte 
wegen des vielen Rauches während der Rauchperiode zu 
wenig Luft bekäme. 

2. Je grösser die Oberfläche im Verhältniss zum Kör
perinhalt ist, desto mehr Rauch. Die Kohlen in Stücken 
haben viel mehr Oberfläche als Holzscheitt', daher geben 
Kohlen auch dieserhalb mehr Rauch. Wenn man bei einem 
gewöhnlichen Holzfeuer, statt den ganzen Scheiten selbe 
in Spänen zerspalten aufgäbe, so würde viel mehr Rauch 
entstehen. Holzspäne und Stroh entwickeln vor dem An
brennen einen ungeheuren Rauch. Es ist diess der Theorie 
des Verbrennungsprocesses ganz entsprechend, denn so 
lange das Feuer die Oberfläche nicht gepackt hat, raucht 
das Stückchen, brennt es einmal an der Oberfläche, sei 
daruuter viel oder wenig Masse, so raucht es nicht mehr, 
denn jeder Rauch, wie er ein Feuer passirt, wird verbrannt. 
Bei gro8scn Stücken wird daher ein grosses Quantum Masse 
bis auf die verhältnissmässig geringe Oberfiächcnschichte 
ohne Rauch verbrennen. 

Würde man bei der Holzpultfo11erung die Scheite in 
feine Stäbchen spalten, so wiirde nuch beim Holz das Pult
fcuer nicht e1lt8precheu, denn die uuterste Lage der Stäb
chen wünh! wegen vielen Rauch und Luftmangel ersticken, 
d. h. nur matt, langsam und grösstentheils z11 Kohhmoxyd 
verbrennen. Wenn fein gespaltenes Holz im l'ultfeucr ver
brannt werden sollt.1', so müssten, um dasselbe Verbren
nungsquautum zu erreichen, mehrc>re Pulte angelegt, die 
Schichte ganz diinn gehalten 11nd contiuuirlich aufgegeben 
werden, wodurch die Sache unpraktisch wiinlr·. 

Da:,sclbe ist auch der Fall mit Stein- und Braunkohlen, 
besonders wenn letztere sehr bituminös sind, nnd rapid in 
Brand gerathcn. Offenbar würde bei etwas dicker Lage, 
und wenn periodisch mit Kohlen beschickt wird, der an
fängliche gewaltige Rauch da.s Verbrennen der lieissen 
Kohlen ganz stören. Nur ganz diinn müsste die Schichte 
gehalten werden und die Kohlen dürften nur Stiick für 
Stück aufgegeben werden. Also die Schiirung miisste con
tinuirlich und von selbst beschickend seiu, und da die 
KohlschicLtc ganz dünn sein müsste, wäre eine ungeheure 
Accuratcssc im ganzen mechanischen Vorgange nothwen
dig, und diese Einrichtung würde gar nicht ausführ
bar sein. 

W cnu nun die Kohlschichte gauz dünn ist, würJe der 
Vortheil des Durchzieheus des Rauches durch so wenig 
Gluth sehr gering oder ganz verschwinden, und sicher 
müsste die chemische Verbindung der noch entweichenden 
Brennstoffe in der Hauptsache erst noch die Flamme 
machen. 

Hat mein Schüttel-Pultrost eine Brennlänge von drei 
' .l<'uss, und reicht die Flamme noch 1 Puss darüber hinaus, 

welche noch heiss genug ist, um die vollständigere Ver
brennung zu ermöglichen, so müssen alle davor im Rauche 
entweichenden brennbaren Gasatome einen Weg von 4 Fuss 
durch die Flamme machen, wo sicherlich bis auf den un
vermeidlichen Verdünnungsverlust alles mögliche verbrennt_ 
Gesetzt aber, es wäre möglich, das kalte Kohl nach d<'m 
Princip b unten einzubringen, so hätten die H.auchgnse auf 
der inneren Seite der Feuere teile bloss einen Weg von 
1 Fuse, und nur die von der liueseren Seite 4 Fuss, im 

Durchschnitt 2 112 Fuss, daher einen viel kürzeren Weg 
durch die Flamme, und die Verbrennung würde gewiss 
nicht mehr, eher weniger volls!ändig sein, als beim Schüttel
Pultrost. 

Im Grunde verbrennt unter der Kohlsehicht, zwischen 
und an den einzelnen Kohlstücken nur der grössere Theil 
des Kohlenstoffes. Die ausgetrieben gasförmigen Bestand
theile als Kohlenoxyd, Wasserstoff und Kohlenwasserstoff 
verbrennen alle erst oberhalb der Kohlschichte und bewir
ken das Flammen. Wenn man nun die Einrichtung trifft, 
dass der Rauch der kalten Kohli!chichte brennende Kohlen 
zu passiren haben, so werdeq. die brenn baren Bestandtheile 
desselben auch nicht im geringsten unter den Kohlen zum 
Verbrennen kommen, sondern erst in der Flamme darüber. 
Mir scheint daher rationeller jene Einrichtung zu sein, wo 
der Rauch nicht aneh durch die Gluth muss, da damit 
Pinllrseits nichts erzielt und anderseits die Gluth nur ge
stört wird; sondern bloss durch die Plamme. 

'Venn eine vollständige Verbrennung nur bf'im ersten 
Entstehen der Go.se unter den Kohlen selbst möglich wäre, 
welch schlechte Resultate müsste rlanu nicht die Gasfeue
rung geben, wo diese Gase oft einige Klafter vom Gene
rator entfernt verbrannt werden·~ Bekanntlich gibt aber die , 
Gasfeuerung mit Einrechnung der ~'ärmc-Entwicklung bei 
der Verbrennung zu Kohlenoxyd wenigstens keinen gerin
geren ealorimetrischen und pyrom rtrischen Effcct als die 
beste Rostfeuerung; es müssen daher die Brenngase in wei
ter Entfernung, wenn nur Flamme da ist, ebenso gut ver
brennen, wie nächst an der Kohlschicht oder unter dieser. 
Der Verlust durch Verdünnung ist bei dieser oder jener 
Feuerung unvermeidlich und gleich. 

Holzkohl<'n geben im calorimetrischcn Apparate bei 
Anwendung aller Vorsichtsmassregeln den ganzen Effect 
von rund 8000. Cal., nicht aber Mineralkohlen. Die Holz
kohle enthält keine flüchtii;en, gasförmigen Brennstoffe", 
wohl aber die Mineralkohle. Diese flüchti~en Stoffe, darunter 
sogar etwas Stickstoff, nehmen auch Kohlenstoff mit und 
von allen diesen flüchtigen Brennstoffen wird ein Verlust 
erlitten, mag die Einrichtung zur Verbrennung gestaltet 
sein wie immer. Von mehr fixen Kohlenstoff der Holzkohlen 
und wahrscheinlich ebenso der Kokcs geht nichts verloren. 
Was an Kohlenstoff flüchtig war, ist schon bei der Verkoh
lung entwichen. 

Endlich erwei~en die Resultate der Holzpultfcuerung, 
welche nicht besser oder wenigstens nicht merkbar besser 
als jene der gewöhnlicheu etwas rauchenden Planrost
Fencrung sind, dass der V crdünnungsverlust nicht behoben 
und selbst nicht vermindert wird, wenn die Hauchgase so
wohl durch die Flamme, als auch durch di<' Gluth geleitet 
werden. 

8 chlussfo lgerung. 

1. Die Unvollkommenheit des V crbrennuugaproccsses 
besteht im Nichtverbrennen und Entweichen brennbarer 
Stoffe in Folge der Verdünnung derselben durch die 
gebildete Kohlensäure; dem freien Stickstoff und den 
Wasserdampf, nicht aber iu der schweren Entzündlichkeit 
von Kohlenoxyd, Wasserstoff, Kohlenwo.>.'serstoffe. Die 
schädliche V crdünnung ist ein constantes, durch keine Pcue
rung dermalen zu bewältigendes Hinderniss. 

2. Zur möglichst vollständigen Verbrennung genügt 
das chemisch theoretisch nothwendige Quantum 
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athmoephärischer Luft mit einem geringen Ueberecbuss. 
Keinesfalls ist richtig, dass mindestens das doppelte Quan
tum Luft nothwendig ist, wenn eine gute Verbrennung 
stattfinden soll, 

3. Jeder Rost mit Ausnahme des sub 1 aufgeführten 
Treppenrostes und vielleicht des Holzpultfeuers benöthigt 
zur besseren Verbrennung die Zuleitung eines kleinen 
J,uftüberschusses durch ein separates Ventil 
ausser der Luft, welche dut·ch den Rost einströmt. 

4. Es ist gleichgiltig, ob dieser Ueberscbuss warm in 
die Feuerstelle kommt oder kalt von Aussen; ausgenommen 
die Erwärmung geschieht durch die sonst verlorene Ueber
hitzc. 

5. Die Zuleitung dieses Ucberschusscs erreicht den 
Zweck der bessern Verbrennung mehr, wenn selbe vor 
cl e m Roste eingerichtet ist, als wie im Innern der Feuer
btelle hinter dem Rost, indem dadurch der \V cg durch die 
}'lamme verlängert wird. 

6. Ist die Lufteinströmung richtig gestellt, uud die 
Dicke der Kohlschichte entsprechend inne gP.ho.lten, so 
brennt jeder Rost der Eintheilung I, II oder lll aus s er 
der Rauchperiode gleich gut, alle Feucrungsaulagen 
ltJistcu gleichviel und jeder Rost wird gleichviel und nur 
i11 Folge der Verdünnung einen u. z. gleichen Effcet-Ver
lust erlcide11. Denn es ist kein Grund vorhanden, anzuneh
men, da~s, sobald einmal der Rauch vergangen ist, und 
volles F(•uer besteht, eine mehr oder weniger vollständige 
Verbrennung stattfinden soll , wenn die Luft vertical ein
strömt, wie heim horizontalen Rost, oder unter einem 'Vin
kel, wie bei einem 8chüttel-Pultroste, oder horizontal, wie 
beim Treppcnroste. 

i. Die Rauch verzchrung wird weder durch blossc 
Luftzuleitung K11t. 1, noch indem man die Rauchgase durch 
das heisse Gemäuer der verliingcrten Feuerstelle führt, 
Kat. II, erzielt, sondern lediglich nur durch solche Einrich
tungen, Kat. III, welche den Rauch in ein weiter 
innen 1 i e gen d es }<' e u er 1 c i t c n. 

8. Bei Feuerungen mit Mineralkohlen oder Torf ist 
ein Durch leiten der Rauchgase du r eh das B r c n n rn a t e
r i o. 1 e s c 1 b s t, wie bei der I-Iolzpultfcucrung, zur vollstän
digen Rauchverzehrung und Verbrennung nicht nothwendig, 
ja schädlich, indem der bei Mineralkohlen entstehende viele 
Rauch die brennende Kohlschichte nnr stören würde. 

Selbst wenn die Beschickung mit den frischen Kohlen 
continuirlich unter die brennende Koblschichtc möglich 
wäre, würde nichts ausgerichtet werden, denn gasförmige 
Brennstoffe verbrennen nicht nächst und unter den Kohlen, 
sondern über der Kohlschichtc in der Flamme. 

. !). Der durch die Einrichtung einer Feucrungsanlagc 
erzielbare Nutzen besteht bloss in der Rauchver· 
zehr u n g. Wird der Rauch vollkommen verzehrt, und ist 
der Luftzufluss nach 3, 4 und 5 beschaffen, so ist mit 
einer Feuerung alles geleistet, was bisher möglich war, und 
die im Rauche enthalten gewesenen hrcnnbaren nun ver
brannten Stoffe repräscntiren den erzielten .ökonomischen 
Vorthcil. Je nachdem mehr oder weniger das Brenumate
riale Rauch entwickelt, ist. der Gewinn grösser oder kleiner, 
daher ist beim Holz durch die Pultfcuerung kein Vortheil 
nachweisbar, und im allgemeinen ist der Nutzen der besten 
Kohlenfeuerungen irn Vergleiche mit dem alten gewöhnlich 

rauchenden Planroste, wenn dieser auch zweckentsprechend 
behandelt ist, geringer als man erwartet hat. 

Die Abschaffung des so sehr belästigenden Uebels des 
Rauches ist ein noch wichtigerer Moment als die Vermei
dung des Brennstoffverlustes. 

Die Rauchverzehrung allein ist übrigens kein Beweis 
einer guteu Feuerung, denn alle Anlagen werden den Rauch 
verzehren, wo dieser ein Feuer zu passiren hat, ob aber 
wegen Mangel an gehörigem Luftquantum mehr oder we
niger Kohle bloss zu Kohlenoxyd verbrennt oder nicht, ist 
gleichgiltig, es raucht dennoch nicht. 

10. Bei gleichen oder nicht viel abweichenden Resul
taten, die sich durch wirklich ausgeführte vergleichende 
Versuche mehrerer Feuerungsan lagen ergeben, ist jene 
Feuerung vorzuziehen, welche am wenigsten Auf
merksamkeit und Arb c i t erfordert. Würde man nicht 
auf diese Verhältniösc Riicksicht nehmen, so brau<:htc man 
gar keine neue l<'ct1<:r1111g· und man könnte sich mit dem 
altrn gewöhnlichen Planrost begnügen, welC'her bei einer 
aufmerksamen und mühevollen Behandlung dasselbe, wie 
jede der gepriesensten Ft~uerungcn leistet. "Wird nämlich 
das Kohl in einzelnen Stücken auf den Planrost eingetragen, 
welches auch ohne Oeffnung des Ilcizthürls geschehen 
könnte, und die Asche cbe11so ~leichförmig entfernt, so 
wird auch der Planrost vollkommen rauchlos verbrennen, und 
mit demselben ßrcnnmatcrialc auch dasselbe leisten. Allein 
4 Mann in clcr Sc:hicht, 8 Magn innerhalb 24 Stunden wür
den das beschwerliche Heizgeschäft kaum in die Länge 
fort 11ush11ltcn, weil 2 Mann ununterbrochen hinter dem 
Ileizthürl und am Ascheufall stehen müssten. Auch der 
Rost 11, Kat. III, kann das möglichst vollkommen leisten, 
welches etwa. 3 Mann in der Schicht verrichten können. 
Es dürfte Kohl nur in ganz kleinen Partien eingetragen und 
ebenso suc-ecssivc hinein auf den inncrn Rost geschoben 
werden. 

Durch eiu paar Tage eines Versuches kann ein Heizer 
mit besonderer Aufmerk~amkcit und Bemühung viel zu 
Gunsten einer mühsamen heiklen Einrichtung ausrichten, 
doch im currcnten Betriebe durch Jahr nnd Tag ist diese 
nicht möglich und die Leistung eines solchen Apparates 
bleibt unter dem beim V ersuch gefundenen. 

Der Schüttcl-Pultrost erfordert beim Heizen. am we
nigsten Aufmerksamkeit und Arbeit unter allen Feucrnngs
anlagcn, vom einfachen Planrost bis zur complicirten Vor
richtung. Jedes 6jiihrigc Kind ist im Stande, ihn im ordent
lichen Gange zu erhalten. 

11. Ein weiterer Gegenstand der Erwägung nach die
sem Punkte ist die Dauerhaftigkeit der Anlagt>, welche in 
der Regel mit der Einfachheit verbunden ist. Die Feucrungs
Apparo.te sollen so von ununterbrochener Benützbarkeit 
sein, wie eine Wasserleitung für d11s Wasserrad, wenn 
schon die ersten Vorrichtungen für einen Motor keinen 
richtigen Bestand haben, so hat man sich einen U cbelstand 
geschaffen, wie durch schlechte und unsichere Fundamente 
für ein Gebäude. Eiscn-Bcstandtbeile an einer Feuerung 
müssten so einfach und solid sein, dass voraussichtlich eine 
allfällig nothwendige Reparation oder Auswechslung wäh
rend der Feuerung selbst, oder nur gelegentlich bei der 
Reparation des Gemäuers geschehen kann. 
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Aus den Verhandlungen 
der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
Iu der Sitzung am 1. Februar 1864, in welcher Herr 

k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer den Vorsitz führte, 
zeigte er im Namen des Herrn Direi;tors W. Haid i nge r den 
Tod des Professors Heinrich Rose mit einem warmen Nach· 
rufe an, legte ferner ein Schreiben aus Tiflis, vom kais. russi
schen Staatsrath und Akademiker H. A b ich an Herrn Di
rector Hörne s gerichtet, vor, worin derselbe über seine 
neuesten Untersuchungen der im J. 1861 im Kaspischen 
Meere neu erschienenen Insel Kumani, und über die geolo
gische Structur von Daghestan berichtet.. 

Nach Vorliige einig!'r eingesendeten Petrefacten von 
St. Ca;;sian machte Herr k. k. Bcrgrath F. Foctterlc 
eine l\littheilung über die mioeänen Tertiärbildungen im 
südlichen Mähren, und legte ferner eine Suite von 11 l\Iar
mormustern in Würfelform, Länge, Höhe und Breite 6 Zoll 
und eiue Seite polirt, die anderen glatt zugehauen , v0r, 
welche die k. k. geologische Reichsanstalt als Geschenk 
zur Vermehrung ihrer Bausteinmuster-Sammlung von Herrn 
Justin Robert aus seiner hiesigen Marmorniederlage er
halten hat, und wofür demselben der besondere Dauk der 
Anstalt ausgesprochen wurde. 

Eiucn anderen Ilcitrug zur V crmehmug dieser llau
steinmustcr - Sammlung \•er<lankt <lie Anstalt der gütigen 
Vermittluug des Herrn k. k. Statthalters von Istrien und 
Triest, Freiherrn v. K e 11 er s b er g, durch Zusendung von 
19 Stück Bausteinmustern des Triester Gebietes. 

Auch Herrn Consul Edmund ll au er in Triest ver
dankt die Anstalt die freundliche Zusendung mehrerer ähn
licher Bausteinmuster durch die gütige Vermittlung des 
Herrn Gcmeinderathes Dr. J. Righetti in Triest. 

Herrn Jos. S eh war z, Miteigenthümer und Repräscn· 
tanten der Königsberger Mühlstein - Fabriks - Gesdlsehaft, 
verdankt die Anstalt Musterwürfel des in Königsberg zu 
Mühlsteinen gebrochenen Trachytes. Das Vorkommen von 
porösem Quarz bei Königsberg geHtattet auch die Anferti
gung von uach französischer Art zusammengesetzten Mühl
steinen, die dann durch ihre Härte und geringe Abnützung 
sich auszeichnen. 

Herr F o et t er 1 e legte auch einen lllusterwürfel des 
zelligen Quarzes von Merzenstein bei Zwettl vor, den die 
Anstalt Herrn Po bis c h verdankt; derselbe ist in seiner 
Structur dem zelligen Quarze sehr ähnlich, wie er in Frnnk
reieh zur ~lühlsteinerzeugung verwendet wird, und.es gelang 
Herrn Joseph 0 s er, mit grossem Erfolge 1le11selben zu glei
chen :lwccken zu verwenden. 

Durdl gütige Vermittlung der k. k. Schwefelwerks
verwaltung zu Hadoboj in Croatien erhielt die Anstalt 
von Herrn k. k. Controlor Carl Kaczvinsky Tertiärfos
silien von Radoboj, die durch ihre vortreffliche Erhaltung 
sich auszeichnen, . 

H1~1T k. k. Schichtrneister Eduard Wind a k i e w i c z 
gab eine Darstellung der Verhältnisse des Erzvorkommens 
am Grüuergaug in Schemnitz, welcher in jü.ugster Zeit durch 
die Aufschliessung reicher Erzmittel ein bedeutendes Inter
esse erregt hat. Der Gang setzt im Grünsteiutrachyt auf, in 
welchem näher gegen den Ersteren zu die Hornblende mehr 
zurücktritt, dagegen Kiese überhand nehmen. Seine Mäch
tigkeit beträgt bis zu 6 Klafter; wo er erzführend ist, ist 

seine Ausfüllungsmasse , ebenfalls aufgelöster Grünstein
trachyt mit dem Nebengesteine verwachsen; in den erzlo
sen Partien dagegen sind häufig deutliche und ausgedehnte 
Rutschflächen zwischen beiden vorhanden. Das Erzvorkom
men ist in dem nordsüdlich streichenden Gange auf einzelne 
Linsen vertheilt, welche sieh entlang einer unter etwa 20 
Grad von Sü<iea gegen Norden nach abwärts geneigten Linie 
an einander reihen. Drei derartige Linsen wurden nun am 
6. Laufe des l\Ja1iahimmelfahrtschaehtes, '250 Klafter vom 
8ehaehte entfernt, aufgeschlossen. 

Herr K. Paul besprach die Kalkgebilde der kleinen 
Karpathcu oder desjenigen Gebirges, welches am Ufer der 
Donau bei Pressburg beginnend, in nordöstlicher Richtung 
fortsetzt, zwischen Jablonitz und ND.das unter dem Tertiär
lande verschwindet, und so ein gevlogisch und geographisch 
wohl abgeschlossenes Ganzes darstellt. 

HE>rr Heinrich \Vo 1 f gab Nachricht über die mioeänen 
Ablagerungen im Uber-Neutraer Comitate, welches er im 
yerflossenen Sommer zu bereisen hatte. 

Herr k. k. llerge:i:spectant Jo~. Rach o y berichtet 
über den Steinkohlenberg bau bei Lunz SW von Gaming. 

Er ist vom Orte Lunz etwa eine halbe Stunde in süd
östlicher Richtung entfernt, am nördlichen Ufor des Lunzer 
Sees. Dieses Vorkommen gehört dem östlich von Lunz, 
von NO gegen SW streichenden <'inem lichten dolomitischen 
Kalk mit wechselndem nördlichen Einfallen eingelagerteu 
Sa11dsteinzug an. Der Bergbau wurde mit dem hart am 
Ufer des Sees in nördlicher Richtung eingetriebenen The
resi>lstollen durch Herrn v. Am o n im Jahre 1839 eröffnet, 
und bis 1841 betrieben. Sodann wurde er an Herrn A. 1\1 i es
b a eh und später an die Stadtcommune Waidhofen an der 
Ybbs verkauft, welche den llerr,bau bis jetzt noch betreibt. 

Der Sandsteinzug ist hier durch eine Hauptverwer
fung und eine Umkippung gcstÖl't worden. Die Verwer
fung ging vor sich nach der Kluft, welche in der nördlichen 
Verquerung vom östlichen Auslüngen cle8· Theresiastollene 
zu beleuchten ist. Dass .11.Ul'h eine Umkippung vor sich ge
gangen sein muss, ist aus der Art und 'Veise des Vorkom
mens der pflanzenfiihrenden Schicht ersichtlich. Dieselbe 
kommt nämlich in dem Theresia- und Neu-Barbnrastollen, 
welche ctio tiefer cüngetriebenen sind, im Hangenden des 
Plötzes vor, was auch bei den Bergbauen zu Gösling, Ga
ming, Hollenstein u. s. w. der Fall ist. Im Joscphincn
Schurfstollen, welcher die Schichten auf eine Länge von 
210 Klaftrr yerquert, kommt die pflanzen führende Schicht 
im Liegenden des Flötzes vor, weil durch die Umkippung 
das Flötz ein südliches Einfallen angenommen hat. Dieser 
letztere Stollen ist am bÖ<·hste11 Punkte eingetriebeu. Die 
in der 8ehieferschieht vorkommenden Pflunzen tiind Ptt:ro
pltyl/11111 /011!11foli11111, Ptcropllyt111m :.p., Pecupteris slutt
gardit:nsis, 'J'an1ioplt:ri.~ , .Eq1iisetites co/1111111aris. Im The
resiastollen kommt fernere im Hangenden dieser Pflanzen
schicht eine 8-10 Zoll mächtige Muschelschicht vor. Durch 
diese Fossilreste ist nun dargethan, dass das ganze Vorkom
men der Trias forma t i o n angehört. Der Schiefer, in wel
chem die Pflanzen vorkommen, ist 1·on dunkclgrnuer Farbe 
und ziemlich grobblättrig. Aufgeschlossen ist das 3-4 
Fuss mächti~e Flötz im Theresiastollen dem Streichen nach 
bei 280 Klafter und wird firstweise abgebaut. 

Der um 30 Klafter höher eingetriebene Neu-Barbara
stollen hat das Flötz in der 1 i. Klafter angefahren, und 
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ist am selben nach W bei 30 Klafter und nach Ost bei 
18 Klafter ausgelängt. Dieser Horizont ist bereits abgebaut. 
Der Josephinen-Schurfstollen ist im selben am J<'lötze nach 
W bei 25 Klafter und nach Ost bei 12 Klafter ausgelängt. 
Das zwischen 3 und 6 Fuss mächtige Flötz wurde mit die
sem Stollen in der 180. Klafter angefahren. Die ersteren 
beiden Stollen sind in Communication durch Aufbrüche, 
welche dem Verflächen des Flötzes nach getrieben sind. 
Die Wetterführung in diesen beiden Stollen ist daher eine 
natürliche. Im Josephinenetollen ist in de1· 32. Klafter vom 
Tage ein Luftschacht abgeteuft, von wo aus die guten 'Vet
ter durch Lutten geleitet werden. Auch Ventilatoren sind 
in Anwendung. Die K„hle ist von vorzüglicher Qualität, 
backt ausgezeichnet, und liefert nach der Probe, welche 
im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt aus
geführt wurde: 5548 Wärmeeinheiten; es sind daher 9·4 
Centncr dieser Kohle äquivalent einer 30zölligen Klafter 
weichen Holzes und enthält 2·1 Percent Wasser und 10·6 
Percent Asche. Die Gestehungskosten Jo,·o Grube betra
gen 47 kr. ö. W. Verwendung fiudetdieKohle beim eigenen 
Eisenwerke zu Klein-Hollenstein, bis wohin die J<'racht per 
1 Ccntncr Kohle 30 kr. beträgt. Personale 24 Mann, 11 
bei der Kohlengewinnung und 13 bei den Hoffnun~sbauten. 
Die Erzeugung in einem Monate auf 1500 Centncr. 

Herr Rach o y spricht dem Leiter dieses Kohlenbaues 
Herrn llcrgvcrwaltcr Johann Rieger, für die freundiiche 
Unterstützung bei seinen Aufnahmen , seinen wärmsten 
Dank aus. 

Herr k. k llergrath Franz H.itter v. Hauer legte eine 
Hcihc werthvoller Gegenstli.nde vor, welche die k. k. geolo
gische Reichsanstalt Herrn Rudolph Ludwig in Darm
stadt verdankt. 

Vor Allem ist unter denselben zu erwähnen das Md
dell des bei Dorhcim in der Wetterau seit 1812 in Abbau 
stehenden Braunkohlcuflötzes. Dasselbe ist nach den Gru
benrissen der eilf Etagen, in welchen <ler Abbau erfolgt, 
angefertigt. Das Flötz hat eine Längenausdehnung von 1450 
und eine Breite VOlj- 225 Meter. Das Liegende bildet stark 
zersetzter Basalt 1 das Hangende basaltischer Lehm. Die 
Unterseite des Flötzes bildet eine nur wenig gewellte Flä· 
ehe, deren Ränder vielfach ausgebogen, etwa 5 Meter hoch 
emporstehen. - Die obere Fläche des Flötzes ist durch 
eigenthümlielrn Rücken, oder schmale hohe, langgestreckte, 
verzweigte und oft runde, brunneuartige Vertiefungen um
sehliessende Erhöhungen bedeckt, welche vonmgsweise an 
den Rändern auftreten. Sie bestehen ganz aus erdiger Torf
kohle un<l erinnern 1111ch Ludwig an die Anschwellungen, 
welche auf Hochmooren von Sphaguum gebildet werden, 
und als wasserdichte Umwallungen kleiner Wassertümpel 
bestehen. 

Von Herrn M. J<'. Simettinger langtci eine für das 
Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt bestimmte 
wichtige Abhandlung ein: 11 Beiträge zur l\ enntniss der 
Kohlenablagerung bei Mährisch-Trühau.u Dieselbe ge
hört der Kreideformation an, welche östlich und west · 
lieh den bekannten nordsüdlieh streichenden Rothliegend-

zug , der aus dem westlichen Mähren nach Böhmen 
hinein fortsetzt, überlagert. Die Kreideschichten im Osten 
und Westen dieses Zuges correspondiren vollständig, ihre 
theilweise Zerstörung hat das Rothliegende blossgelegt. 
Beiderseits finden sich dem entsprechend auch die Kohlen
flötze, die in Schieferthon über dem Quadersandstein und 
unter dem Plänersandstein eingebettet sind. Detailpro
file der einzelnen Baue erläutern näher die Art des Vor· 
kommens. 

Noch theilt Herr v. Hauer ein Schreiben von Herrn 
Albert Bi e 1 z in Hermannstadt mit, welcher die Auffindung 
des Granitstockes berichtet, dessen Geröllen in Zibin, Zordt 
und anderen Orten die Siebenbürgen bereisenden Geolo
gen begegnet sind. 

Literatur. 
Geologische Ausflüge in Schwaben, von Fr. Aug. Q ue11-

s t e d t. Mit Holzschnitten und Profiltafeln. Tübingen. H. 
Laupp'scher Verlag. 8. 377 S. 

Wie in des Verfassers „Sonst nncl Jetzt«, gehen auch 
hier GeRchichte nnd Geologie gewissermassen Hand in Hand, 
und sowie im vorliegenden Buche Landesgeschichte und Bo
denschilderung in das Ganze verwebt sind, bildet das neue 
Werk des beriihmten Autors eine sehr anmuthige und beleh
rende Lectüre zugleich. Ref. kann diess mit um so mehr Berech
tigung bezeugen, als er beim Dnrchlc~cn des Buches einen 
im verflossenen Jahre gemachten kurzen Ausflug in Schwaben 
in der Erinnerung erneute, und n'ur bedauerte, dnKs dieses 
\Verk nicht schon damals erschienen war, um es als Führer 
benützen zu können. Als ~olcher wircl es jedem reisenden Geolo
gen und ßergmanno in jenom schönen Lande von grossem 
Nutzen sein. Kurz und lebhaft gescbrieb en, geht es nicht in 
Einzelheiten ein, n.ber es markirt Alles, was von Belange 
ist. Dem Bergbau ist eiu eigener Abschnitt, S. l 2G- l 42, 
gewidmet. Die Geologie Schwnbens ist durch die einheiwi
sehen l<'orseher so wohl gepflegt und bearbeitet, dnss bei et
was Vertrautheit mit der Literatur man sich nuch leicht und 
bald in das ngriechisch-schwiibische Alphabet« findet, näm
lich in jene ßezeiclmuug der E'ormations-Untergliedor durch a., 
ß, '/ u. s. w., welche, du sie sich bei ve1·schiedenen Porma
tionen wiederholen, Anfangs für denjenigen otwas Verwirren
des hat, welch~r gewohnt ist, solche 8chicbten mit Locnl
oder Leitmuschel-llonennungen bezeichnet zu wissen. Bei einer 
zweiten Auflage wiirde desshalb eine Paralellisinrngs-Tabelle 
eine sehr willkommene Zugabe für den nausserschwäbischenu 
Loser sein; nuch eine kleine Kurte des Landes mit möglichst 
vielen der im Bnche genannten Orte, welche sich fast im 
Formate des ll11chcs nnfertigen liesse, würden clessen prakti
schen Nutzen erhöhen. - !Sehr gut sind die bei gegebenen 
Profiltafeln, welche den Durchschnitt der einzelnen l•'orma
tioncn sehr lehrreich darstellen. \Vir miissen dem um die Geo
logie hereits hochverdienlen Verfaaser für diese neue Gabe 
dankbare Ancrkenouog aussprechen, und glnuben dem Il11d1e 
freundliche Aufnahme prognosticiren zu können. - Die Aus-
stattung ist gelungen. 0. H. 

A d m i n i l"l t r a. t i v e ~. 
Kundmachung. 

Die gefertigte Direction hat die Preise sämmlicher Ku
pfersorten auf den Factorien zu Wien, Pest und Triest um 
vier Gulden per Uent.ner ermiissiget. 

Wien, am 21. Mürz 1864. 
Von der k. · k. Ilergwerksproducten- Verschlciss-Direetion. 

Diese ZeitBchrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Priinumerationspreil 
istjiihrlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 6 Thlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officicllen Bericht iiLer die Erfnhrnngen im berg- und hiittenmiinnischen Maschinen-, Ban- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas 11ls Gratis bei 1 ag a Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 ~ Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druok von Karl Wluterultz &. Oomp. In W'leu. 
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Die Steuerbemessung für Bergwerke. 
Bekanntlich sind die Bergwerke in Gemässheit (Ü'S 

Gesetzes von 28. April 1 S62 gegenwärtig dt>r Einkommen
steuer an Stelle der aufgehobenen Bel'f;~frohne unt~rworfen, 
und die Steuergeschäfte sind von denk. k. Bergbauptruaun
schaften au die ordeutlic heu Steuerbehörden übertragen 
worden. Um uuH für die Bemessungsart der Einkommen
steuer vom Bergbauc, welche manehc11 Schwierigkeiten 
unterl11g, eine feste und gleichartige Norm zu schaffen, hat 
das k. k. Ministerium für Handel nnd Volkewirthschaft ein
verständlich mit dem k. k. FiHan zministcrium eine specicllc 
nAnwcisu11g über Jas zwischen den Bcrgbchör· 
den uHd den Steuerbemessung sbchördeu hin
sichtlich der lleHtcucrung des Einkommens 
vom B c r g baue zu pflegend e Ei n v er n c h m e 11" • r
lasseu, welche der Rcdactiou heute zugekommen ist. Da die 
Zustellung leider erst Nachmittags erfolgte, und das Blatt 
stets au diesem Tage (Freitag) Abends geschlossen werden 
muss, um Harnstag gedruckt zu werden, so war es nus nn· 
möglich, den Wortlaut dieser umfangreichen V crordnuug 
noch iu dieses Blatt aufzunehmen. 

Wir bcgrüsscn diese Regelung mit grusser Befriedi
gung, weil dadurch vielc11 U11gleichheite11 in der Behandlung 
der Steucrbckcnutnisse ein Ende gemacht wird und die fach
kundige l\litwirkungdcr Bergbehörden dabei gcwah1t worden 
ist. Wesentlich in dieser V crordnung ist, dass darin geuau 
angegeben wird, welche Einnahmen und Ausgaben bei Bc
r~elmuug tles Heincrtrags von Bergbauen in Anschlag ge
bracht wcrdcu Jürfen, und welche auszuscheiden si11d, so 
dass man bei eiiwr klaren und corrcctcn Bnchführu11g sieb 
ziemlich leicht über das der Besteuerung unterliegende Ein
kommen zureehtfiudcn kann. In niichstcr Nummer folgt der 
rcxt der Vcrordnuug, worauf wir alle unsere Leser aufmcrk-
1am machen wollen, damit jeue, welche etwa noch in tlieser 
N oche etwas auf Steuerbekenntnisse Bezügliches vornehmen 
vollen, durch das Abwarten von einigen Tagen sich und 
en Aemtcru eine vielleicht unnütze Arbeit ersparen und 
!eich nach der neuen Norm vorgehen können. 

Wien, den 1. April 1864. Die Redaction. 

Die Grazer Handelskammer über den neuen 
Zolltarifs-Entwurf. 

Nach dem in Graz erscheinenden Tages blatte" der Tele
graf" *) vom 22. März kam in der Handels- und Gewerbe
kammer dPr H:rnptstadt St.eycrmarks, welche nicht in Allem 
und Jedem mit der mehr schutzzöllnerischen Hancicls
kammcrvon Leoben übereinzustimmen pflegt, in ihrer Sitzung 
am 21. März der BPricht dl's iiber den Zolltarifsentwurf 
gebildeten Comites zum Vortrag. Das obgenanutc Bllltt 
entnimmt demselben nachstehende Hauptmomc11tc, wckhc 
wir mit Hinweglassu11g des dicMonta11-IntercsHcn nicht Be· 
riihrm1den hier wiedergeben: 

Die Kammer nimmt. mit. ßcrubig1mg Kcnntniss vo11 
der Anschauung der Hcgicrung, d11ss unter der Voruus
sctz1111g des prcussisch-französischen Ifandelsvcrtragcs t~ine 
ZollPinigung mit Deutschland unausfiihrhnr m·scheiuc. Die 
K;unuier resumirt ihr Urthcil iibPr die kaiserlichen Propo
sitioncu vom 10 .• Juli 1862 (Zolleinigung mit. Dcutschlirnd un
ter der BPdingung, dass dn prcussisch-französischc Vertrag 
auf eine andere BasiH gestellt werde) dahin, ,JaHs dcrY.Pit <'inc 
vollstiindige Zolleinigung mit Drutschland ci11zPl11e Zweige 
der österreichischen Industrie in ihrPr Exist<~nz bcdrohPn 
wiirde. Die Handcl~kammcr sprieht. sich µ-•·gen die derzei
tige Einfiihrnng ndcr vollen Handelsfreiheitu aus und 
empfiehlt lllit Hiicksicht auf rl~n Standpunkt der öste!'l'ei
chischcn lndustric nein Lbcrales Schutzzollsystem," Derbe
treffende Bericht bcrnft sich nuf das VorgPhcu Grosf'bri
tannien~, Frankreichs und Belgiens in dieser Angelegenheit. 
Trotzd•~m will die KnmmPr ihr~ Ansichten darlrgcn, unter 
welchen mit Rücksicht auf die materiellen Interessen ihres 
Bezirkes dir Durchführnng des vo11 der Jkgicrung ndop· 
tirten Hystems zu ermöglichen sei; die österreichische In
dustrie ist derzeit nicht in ller Lage, in allen Zweigen m;t 
der Iudustrie des ZollvPreines zu coucurrirm1; die Hi11der
nisse dieser Concurrcuzfühigkeit sind. aber in aus s er der 
S p h ä r e d c r In d u s tri e 1 1 e n 1 i e g e n rl c n G r ü n d c n zu 
suchen. Der Bericht fasst nun die Vortbcilc, deren sich die 

*) Da uns die G. H. Kammer in Graz ihre Publicationen 
nicht mittheilt, entnehmeu wir sie aus audern Quellen. D. Red. 
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Zollvereinsindustrie vor der österreichischen erfreut , also 
zusammen: 

1. Geschicktere und 1vohlfeilac Arbeiter. In dieser 
Richtung empfiehlt die Kammer Hebung des Volks- und 
Fachschulwesens. Eine Thätigkeit auf dem Gebiete des 
Unterrichtes könne aber nicht alsogleich ihre Wirkung er
zielen. Ebenso sei es eine bekannte Thatsache, dass in 
Oesterreieh die Arbeitskraft kostspieliger wäre, als in den 
Zollvereinsländern; der österreichische Arbeiter hat mehr 
Bedürfnisse, als SL-in Standesgenosse in Nord- und zum 
Theile auch in Süddeutschland, wo das Leben der Arbeiter 
viel einfacher , daher die Arbeitskraft auch billiger ist. 

2. ])fr woltlfeiferen 11-rmsportmittel. In dieser Rich
tung weist der Bericht auf das kleine Belgien hin, wo in 
dem Zeitraum von 1830 - 50 nahezu an 235,000.000 
Francs aus der Staatscasse für Verbesserung der Commu· 
11icatio11,;mittel verausgabt wurden. Dort sind alle Eisen
bahnen und schiffbaren Canäle Eigenthum des Staates, und 
es besteht zugleich die Einrichtung, dass, sobald durch zu
nehmende Frequenz sich das Erträgniss vcrgrössert, die 
Frachtsätze herabgesetzt werden, um der Landesproduction 
billige Frachten zu verschaffen. Bei uns in Oesterreich je
doch sind derzeit alle Eisenbahnen in den Händen von Pri
vaten und grösstentheils von Ausländern! Die österreichi
sche Regierung hat sich im Gegensatze zum Vorgehen der 
anderen deutschen Regierungen bei Ertheilung der so werth
vollen Eisenbahnconcessionen jedes imperativen Einflus
ses auf die Bestimmung der Frachtsätze entledigt, und sich 
damit begnügt, ein Maximum festzusetzen, welches von den 
Gesellschaften nicht überschritten werden darf. 

3. Gn;·ssi:rc und wo!ttfeitere Capitalien. Während in 
deu deutschen Zollvereinsstaat~n der Escompt höchstens 
4% beträgt, sind bei uns in Oesterreich Gelder selten unter 
8, auch 10, 12 und 15% zu haben. 

Der Bericht geht sodann auf die Prüfung der einzel
neu Industriezweige über, von denen wir die Darlegung 
über die Eisenindustrie als die wichtigste unse1·es Kronlan
de~ und speciell dieses Kammerbezirkes ausführlicher un
seren Lesern mittheilen wollen. 

Ein Haupthinderniss für die Coneurrenzfähigkeit der 
steiermlirkischen Eisenindustrie mit den zollvereinsländi
sehen sieht der Bericht in dem theuren Roheisen hier zu 
Lande. Als Ursachen der Vertheuerung des Rohproductes 
wird bezeichnet die Besteuerung desselben gegenüber der 
vou jeder Abgabe befreiten vereinsländischen Eisenproduc
tiou *). In Oesterreich hat die Roheisenerzeugung eine 7% 
Eiukommensteuer, eine Massengebühr von 6 fl. für ein Gru
benmass, und überdiess noch eine Freischurfsteuer selbst 
dann, wenn die Bergbaue passiv sind, zu zahlen. 

Ein anderer Uebelstand ist der, dass die Steinkohlen· 
lagcr in Steiermark zum weitaus grösseren Theile in Braun
kohle und Ligniten, also nicht in coaksgebcnden Kohlen 
bestehen, und von den Erzlagern meist weit entfernt sind. 
Allein abgesehen von alledem würde die theure Fracht 
allein ~ehon schwer genug auf der Roheisenproduetion la
ste11, selbst wenu die genannten fossilen Brennstoffe zur 
Roheisenerzeugung in Hochöfen verwendbar sein sollten, 
was noch immer nicht bis zur Evidenz erwiesen ist. Der 
Bericht räumt ein, dass die Roheisenproductionskosten sich 

*) Nicht gaaz richtig. Der Eisenatein-B er g bau ist wohl 
befreit; aber aicht die Eisen pro du c ti o n doch sind die 
Abgaben niederer. D. Red. 

bedeutend vermindern würden, weun die obersteierisehen 
Hoheisenproducenten anstatt der vielen jetzt im Betriebe 
stehenden nur einige aber zweckmässig construirte Hoch
öfen unter gemeinschaftlicher Verwaltung errichten würden. 

In der Erzeugung zweier Gattungen Roheisen, näm
lich eines vorzüglichen, mit Holzkohle erzeugten, wenn· 
gleich etwas theueren, und eines durch fossilen Brennstoff 
erzeugten, wenn auch minder vorzüglichen, jedoch wohl
feileren Roheisens kann das Heil der stciermärkischen Ei
senindustrie gefunden werden Es ist in der That eine 
nationalökonomische Verschwendung, wenn so vorzügliches 
Roheisen, wie es in Obersteier mittelst Holzkohle erzeugt 
wird, aus Mangel eines anderen, wenn auch minder gµten, 
jedoch wohlfeileren Roheisens für ganz ordinäre Zwecke 
verwendet werden muss. 

In neuerer Zeit werden dem Vernehmen nach Ver
suche angestellt, mittelst Voitsberger Kohle Roheisen zu 
erzeugen, und sollen zu Prävali in Kärnten Versuche ge
macht werden, Roheisen mittelst Braunkohlengasen aus 
den reichhaltigen Schweissofenschlaeken zu erzeugen. Wenn 
diese Versuche, sowie die Bessemer-Stahlerzeugung, wozu 
steierisches Roheisen besonders geeignet ist, gelingen, 
dann ginge vielleicht die steiP-rische Eisenindustrie einer 
glücklieherPn Zukunft entgegen. 

Ge gen wä rtig ist jedoch die steieri~che Eisenindustrie 
nicht in der Lage, die Concurrenz mit den Zollvereinsstaa
ten zu bestehen. Schon jetzt ist preussisch- schlesischen 
Bandeisen loco Wien um 8 fl. 80 kr. der Centner zu haben, 
während in Steiermark derartiges nicht unter 10 bis 1 L fi. 
der Centner loco Werk geliefert werden kann. 'Veun also 
die Coneurrenz jetzt trotz des Schutzzolles, trotz des be
stehenden Agios nicht mögli..J1 ist, welcher Zukunft wür
den erst dann die steiermö.rkischen Raffinirwerke entge
gengehen? 

Die Aufmerksamkeit des Ministeriums lenkt der Be
richt auf den Umstand, dass der bisherige Zoll auf ganze 
Maschinen im Verhältnisse zu den Eisen bestandtheilen viel 
zu gering ~ewesen, wodurch die ganze Schutzzollgesetz
gebung in Beziehung auf die Masehinenfabrication illuso· 
risch geworden. Ferners wird hervorgehoben, dass der bis
herige Zoll von Ocsterreieh gegen Deutschland lO fl., wäh
rend der von Deutschland gegen Oesterreich nur 4 fl, (im 
ßegünstigungsfalle aber gar nur 2 fl.) betrug. Es ist durch 
die Erfahrung bestätigt , dass die inländische Masehinen
fabrication nur bei einem Agio von 15% die Concurrenz 
bestehen könne. Es wird daher der Regierung der Zwischen
zollsatz zwischen Deutschland und Oesterreich als dringend 
nothwendig ans Herz gelegt. Endlich wird auch empfohlen, 
die Aufhebung aller Zollbegüns tigungen bei Einfuhr von 
Maschinen und Maschinenbestandtheilen. 

Wir haben diesem Votum von Seite der Redaetion nur 
noch beizufügen, daes alle diese Argumente von uns be· 
reits wiederholt in diesen Blättern und anderwärts ausge 
sproehen worden sind, und dass wir in dieser neuesten Kund-_ 
gebung eines Organes von Industriellen, welche, wenn auch 
nicht vorwiegend Montanisten, doch mit den Montaninteres
sen ihres Landes wohlvertraut sind, die Uebereinstimmung 
u n s e r er Grundansichten mit denen der berufenen Ver
treter der steyermö.rkischen Industrie in vielen Punkten 
erkennen, wenn wir auch in Einzelheiten hie und da abwei· 
ebender Meinung sind. 

-----
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Ueber Nobel's verbessertes Sprengpulver. 
Vom Bergingenieur B. Turley. 

(Ans Nr. 10 der berg· und hilttenm. Ztg. von B. K er 1 nnd F. Wimme rJ 

Herr Ingenieur Nobel in Stockholm hat sich ein 
verbessertes Spreng- und Schiesspulver in verschiedenen 
Ländern patentiren lassen. Seine Verbesserung besteht 
darin, dass er das gewöhnliche Pulver durch einen Zusatz 
von Nitroglycerin bedeutend stärker macht. 

Das Nitroglycerin ist bekanntlich eine ganz helle ölar
tige Flüssigkeit, entzündet sich bei ca. 170° C. ohne zu 
explodiren, sondern brennt unter einem knisternden und 
prasselnden Geräusch langsam fort. Schüttet man dieses 
Oel auf eine feste Unterlirge und schlägt mit einem eiser
nen Hammer stark darauf, so explodirt dasselbe unter hef
tiger Detonation, aber lediglich an der Stelle, wo der Ham
mer äie Flüssigkeit berührt, während alle übrige Oelmasse 
unverändert bleibt, d. h. nicht explodirt. Die Verbrennung 
der Flüssigkeit erfolgt ohne Entwickelung eines durch den 
Geruch bemerkbaren Gases. Aus diesem Verhalten geht so 
viel hervor, dass diese Masse an und für sich ganz unge
fährlich ist und eines starken Stosses oder Schlages bedarf, 
um ganz partiell zu explodiren, dass deren Anwendung 
mindestens keine grösscre Gefahr hat, als die des gewöhn-
lichen Pulvers. , 

Nur in Verbindung mit gewöhnlichem Pulver entwickelt 
das Nitroglycerin eine ganz bedeutende Kraft, und ist die
ses neue Nitroglycerin-Pulver mindestens 3 bis 5 Mal stär
ker, •als gewöhnliches Kanonen- oder Sprengpulver. 

In der Festung Carlsborg am W ctterusee hat Herr 
Nobel im Beisein einer Commission Versuche mit seinem 
Pulver angestellt. Es wurden Granaten mit gewöhnlichem 
und dem verbesserteu Pulver gesprengt, wobei die Wir
kung des letzteren eine 5- bis 7fachc von der des gewöhn
lichen Pulvers gewesen seir; soll. 

Die in meinem Beisein angestellten Gesteinsspreng
versuche haben indessen im Allgemeinen nur eine dreifa
che Kraftentwickelung erkennen lassen, immerhin aber ein 
Resultat, das die grösste Beachtung verdient. Ausserdem 
ist hierbei nicht ausser Acht zu lassen, dass ein Bohrloch 
nur ganz allgemein mit einer Granate oder Bombe ver
glichen werden kann, dass, während diese Geschosse aus 
homogenem Gusseisen bestehen, bei welchem sich die Kraft 
verhiiltnissmässig viel höher äussern muss, bei einem Ge
steinsbohrloch in den meisten l<'lillen ein gewisser Theil 
der Kraft nutzlos verloren geht, dass also der Effect ver
hältnissmässig ein geringerer sein wird, als dort. Nichts
destoweniger ist dieses neue Pulver eine wesentliche Ver
besserung der bisherigen, und wird, wenn es sich im Gros· 
sen bewährt, woran zu zweifeln kein Grund vorhanden ist, 
beim bergmännischen Publikum die grösste Anerkennung 
und weiteste Anwendung finden. 

Die Sprenversuche wurden folgender111assen angestellt. 
Das angewendete Pulver unterscheidet sich von dem hie
sigen gewöhnlichen Sprengpulver dadurch, dass es viel 
feiner und nicht rund, sondern länglich eckig ist. Herr 
Nobel gibt dieses Pulver für g~wöhnliches schwedisches 
Ka.nonenpulver aus, das denselben Preis hat, wie das Berg
pulver von Nora. Das verbesserte Pulver wurde in zink
hlechernen Patronenhülsen von 18 Millimeter Weite und 
in Längen von 75, 150 und 200 Millimeter angewendet. Diese 
linkhülsen, welche an einem Ende offen sind, werden mit 

dem gewöhnlichen Kanonenpulver gefüllt, und wird letzte
rem nach geschehener Füllung so viel Nitroglycerin hinzu. 
gegossen, als in den Zwischenräumen des Pulvers Platz 
findet. Das mit dem Oe! getränkte Pulver erhält ein 40 
Proc. (?) grösseres Gewicht. Nachdem die Patrone mit Pul
ver und Oel gefüllt, wird sie mit einem 20 Millimeter lan
gen Korkpfropf genau geschlossen. Besser wird es sein, 
die Partrone zu verlötben *). 

Das Besetzen des Loches geschieht wie folgt. Das 
Bohrloch , welches an seinem unteren Ende eine 4 bis 6 
Millimeter grössere Weite haben muss, als die Patrone dick 
ist, wird natürlich trocken gemacht. In dasselbe wird die 
Patrone so gesteckt, dass der Korkpfropf nach unten kommt, 
d. h. das feste Gestein berührt. Jetzt füllt man den Zwi
schenraum zwischen Patrone und Bohrlochswand mit Ka
nonenpulver so aus, dass letzteres die Patrone möglichst 
vollständig umgibt, auch 15 bis 30 Millimeter über der Pa
trone sieb befindet. Dieses Pulver dient lediglich zur Ent
zündung der Ladung, resp. zum Zerschlagen der Patrone. 
Hierauf steckt man die Zündschnur in das Zündpulver und 
besetzt nun das Loch ganz wie gewöhnlich; nur muss man 
sich hüten , die Patrone mit dem Stampfer zu beschädigen, 
wesshalb der erste Besatz nur ganz lose gemacht wird. Ist 
das Loch hinreichend weit, so kann man die Zündschnur 
mit einem Stück Bindfaden an die Patrone festbinden und 
braucht dann nicht so viel Zündpulver zu nehmen. Es 
scheint aber besser, an letzterem nicht zu sparen, um das 
Losgehen drs Schusses zu sichern. 

Beim Wegthun des Loches findet man, dass die De
tonation einP viel schwächere ist, als bei gewöhnlichem 
Bergpulver. 

Ein paar Beispiele über die Wirkung dieses Pulvers 
mögen hier vorläufig genügen. 

1. Ein 18 Zoll tiefes Loch wurde dreimal mit einer 
9zölligen Bergpatrone geschossen, ohne die geringste \Vir
kung zu zeigen, dasselbe Loch wurde mit einer 6zölligen 
Glycerinpatronc besetzt und brach gut unrl vollständig. 

2. Mehrere 24 Zoll tiefe Löcher, die für gewöh1;lich 
hier 9 bis 12 Zoll lan!!e Bergpatronen erfordern, wurden 
mit 3 Zoll langen Glycerinpatronen gut weggethan. 

3. Löcher von 30 Zoll Tiefe, die sonst mit 18 Zoll 
langen Bergpatronen besetzt werden, brachen mit 6 /i;fl!l 

langen Glycerinpatronen **). 
Aus diesen Versuchen habe ich bereits die Uebcr

zeugung gewonneu, dass der Wirkungsgrad dieses verbes
serten Pulvers bei Sprengarbeiten mindestens ein drrifa
cher von dem des gewöhnlichen Bergpulvers ist. 

Der grossc Vorthcil, den man mit diesem neuen Pul
ver wahrscheinlich erzielen wird, wird dnrin bestehen, dass 
man grössere Massen auf einmal wird gewinnt>n können, 
dass also die Gewinnungskosten sich verringern werden. 
Die Ladung des einzelnen Schusses diirfte eher theuer 
werden, aber ein Arbeiter wird vielleicht in derselben Zeit 
dass Doppelte leisten. 

Zunächst wird sieb dieses Pulver besonders in Tage. 

*) Nach Herrn Nobel soll das Znlöthen keine Schwierig
keit darbieten. Vielleicht genügt es, die Patrone mit Schwefel 
zuzugiessen. Anm. d. Verf. 

**) Patronen von 18 Zoll Llinge diirftel\ für deutsche Ver· 
hältnisse auffallend gross erscheinen. Die~elben (180 Gramm 
Pulver enthaltend) kommen bei hiesigen Tagebauen oft zur 
Anwendung, wobei aber auch jeder Schuss mindestens 1/3 Cu-
bikmeter feste Masse wirft. Anm. d. Verf. 



bauen und Steinbrüchen, überhaupt in grossen Räumen 
bewähren, wo man dem einzelnen Schusse viel vorgeben 
kann. Ueber die Anwendbarkeit in kleinen Räumen, engen 
Strecken und Abhauen, müssen noch anzustellende Ver
suche entscheiden. 

Diese vorläufigen Bemerkungen über einen Gegen
stand, der für den Bergbau eine so hohe Bedeutung be
sitzt, nicht zurückzuhalten, hielt ich für meine Pflicht, und 
kann ich denselben nur den Wunsch hinzufügen, dass sieh 
das bergmännische Publikum dieser Sache möglichst an· 
nehme, das neue Pulver prüfe und anwende. 

Ammeberg, den 1. Januar 1864. 

Erfahrungen über die Wirkung des Seifen
schiefers gegen die Kesselsteinbildung. 

Von K. S pi s k e, k. k. Bergverwalter zu Fohnsdorf. 

Die in den Hangcnrlschieferschichten des Fohnsdorf er 
ßraunkoblcnflötzcs vorkommende Walkercrde (Seifenschie
fer, Bergseife) bewährt sich in den Dampfkesseln der hier
ortigen Sehachtanlagen als ein vortreffliches Mittel gegen 
die Kesselsteinbildung. 

Die erste Wahrnehmung dieser vorzüglichen .Eigen
schaft des Seifenschiefers wurde in deu Dampfkesseln der 
Lorenzschacht-Anlage gemacht. Mit der Abteufu11g des be
treffenden Schachtes wurde der Seifenschiefer durchfahren, 
welcher von den Schacht - Traufwässern aufgelöst in den 
Sehachtsumpf gelangt. 

Die auf diese Weise mit Seifenschiefer geschwänger
teu Schacht.wässer werden nach der Zutagehebung zur 
Füllung der Dampfkessel benützt, und es wurde nach drei
monatlichem Gebrauche derselben die erfreuliche Wahr
nehmung gemacht, dass an den Kesselwänden zwar ein 
weisser, mittelst Abkehren leicht entfernbarer Schlamm, 
aber kein Kesselstein sich angesetzt hat, und die Kessel
wände vollkommen unversehrt geblieben waren. Dieser 
Schlamm ist nichts Anderes als Seifenschiefer und verhin
dert die Bildung des Kesselsteines anf mechanischem Wege 
dadurch, dass er den Contact der in den Wässern entbal
teuen schädlichen Bcstandtheile mit den Eisenblecbf!.äcben 
des Dampfkessels abhält. 

Nachdem auf diese Weise die Dampfkessel des Lorenz
schaehtes im besten Zustaudc erhalten, und die Auslagen 
auf das Putzen derselben ganz erspart werden, wurden 
Versuche mit dem Seifenschiefer in den Dampf
k c s sein des Joseph ach achtes angestellt, welche letz
teren in Folge· der unreinen Speisewässer ungemein litten. 

Die aus dem Josephschacbt gehobenen Wässer sind 
nämlich frei vom Seifenschiefer; die darin enthaltenen schäd
lichen Bestandtheile überzogen die Kesselwände, - waren 
als Kesselstein in dieselben verwachsen, und war letzterer 
nur änsserst mühsam und nicht ohne Naehtheil für die Kes
sel _selbst abzuhämmern. 

Den Speisewässern wurde nun Seifenschiefer beigege
ben , und zwar anfänglich in Pulverform mittelst Einlegen 
in den Sieder vor dem Anlassen der Kessel. Jene Flächen, 
welche mit dem Seifenschiefer in Berührung kamen, blieben 
zwar frei von der Keeeelsteinbildung, aber die vom Kessel 
abzweigenden Röhren verlegten sich mit dem Schlamme. 

Es ergab eich in Folge dessen die Nothwendigkeit, 
das zum Speisen der Kessel nothwendige Grubenwasser 
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vor dessen Anwendung zu priiparireu, d. i. ihm den Seifen
schiefer im aufgelösten Zus tun de beizubringen. 

Es wurde zu diesem Behufe in das Speisewasser-Bas
sin ein mit geschlitzten Wänden versehener, hölzerner Cy
linder von 4' Höhe und 32" Durchmesser eingebaut und 
die in demselben drehbare Spindel am untern Theile mit 
Flügeln versehen. Vor dem jeweiligen Speisen der Kessel 
wird in den Cylinder so viel Seifenschiefer eingebracht, 
dass die Spindel leicht gedreht werden kann, und so lange 
mit der Nachfüllung fortgesetzt, bis das benöthigte Speise
wasser eine weissliche Farbe angenommen hat, ein 
Zeichen , dass dasselbe genügend mit Seifenschiefer ge
schwängert ist. 

Die VVirkungen des auf diese Weise zugerichteten 
Speisewassers sind gleich jenen, welche in den Lorenz
sehaeht-Dampfkesseln stattfinden, es zeigen sieh die bei 
den letzteren beschriebenen Erscheinungen , uu d man hat 
an Ort und Stelle ein leicht gewinnbares Mittel gegen den 
Kesselstein gefunden, welches alle anderen bisher ange
priesenen Lithophagone hierorts überflüssig macht. 

Ein Rückblick auf den Bergbau des böhmisch
mährischen Gebirges. 

Wir finden im IV. Hefte d~s 1863er Jahrbuchs dl'r geol. 
Reichsanstalt (S. 5-13) in dem Berichte des Freiherrn v. 
Andrian über seine im J. 1862 durchgeführten geologi
schen Aufnahmen im südl. Böhmen, nachstehenden geoguo. 
stisch-bergmiinnischen Rückblick auf eine im 12. und 1 :t 
Jahrhundert berühmt gewesene Bergwerksgegend, welchen 
wir wegen einiger Winke fiir die Zukunft hier her· 
vorheben wollen, damit er bergmännischen Augen, welche 
ihn an jener Stelle vielleicht nicht suchen würden, bemerk
bar würde. 

11Die Gegend zwischen Deursch-Brod und Iglau ist der 
Sitz eines uralten, einst ziemlich ergiebigen Bergbaues. Die 
grösste Blüthezeit derselben fällt, soweit man aus den 
spärlichen Ueberlieferungen (s. Sternberg, Versuch einer 
Geschichte der böhmischen Bergwerke, I. Baud, I. Abthei
lung, S. 26 ff.) schliessen kann, in das 12. und 13. Jahr
hundert Die Hussitenkriege, deren verheerende Wirkungen 
besonders die Umgegend von Deutsch-Brod hart betroffen 
haben, sollen die Ursache eines gänzlichen Verfalles dieser 
Werke gewesen sein. Die verschiedensten Versuche zu deren 
Wiederaufnahme reichen bis in die neueste Zeit. Sie haben 
keine erfreulichen Resultate zur Folge gehabt. 

Ueber die Natur der Lagerstätten in geologischer und 
mineralogischer Beziehung ist so viel wie gar nichts be
kanht. Eine oberflächliche Untersuchui:;;g d~r zahlreichen 
Pingen liefert nur ungewisse Anhaltspunkte, da Alles ver
wachsen, zum Theil mit dichtem Walde, bedeckt ist. Aus 
der Vertheilung der Pingen kann mau jedoch mit ziemlicher 
Sicherheit die· Thatsache entnehmen, dass die Erzgänge 
uur innerhalb der VerbreitungBzone des Gneissphyllits an
getroffen wurden, dass sie dagegen in der Region dee 
grossblättrigen Gneisees nur sehr spärlich entwickelt sind. 
So trifft man ein fortlaufendes Pingensystem südlich von 
Deutsch-Brod bis in die Nähe von Seheibeldorf, wo sich 
die letztere Gebirgsart einstellt, zwischen Seheibeldorf und 
Simmersdorf fehlen sie gänzlich, während weiter im Süden 
sich wieder der Polne.·lglau er Gränzzug einstellt. 
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Die Deutsch-Broder Erzzone reicht nach den vorhan
denen Nachrichten im Osten bis Bela und Pi'ibislau, also 
fast bis an die Gränze des rothen Gneisses, weiter östlich 
ist kPin Bergbau mehr angegeb•m. Am rechten Ufer der 
Sazawa (~üdöstlich von Bela) im Sommerwalde und am 
Silberberge sieht man zahlreiche Pin gen dieses Zuges, welche, 
dl'r Tradition nach, die reichsten und die ältesten Abbaue 
gewesen sein sollen. Ansehnliche Spuren einer Schmelz
hütte sieht man am Silberberge. Es ist eine Unzahl von 
kleinen Pingen, welche in sehr geringer Entfernung von 
einander zum Theil in sehr deutlicher reihenförmiger An
ordnung an einander liegen_ Dass diese Bauten in eine 
Zeitepoch11 fallen, wo der Bergbau noch in seiner Kindheit 
stand, beweist der Umstand, das~ diese Pingenzüge sich 
nicht bloss an den Plateaux, sondern auch in verschiedenen 
Niveaus des gegen die Sazawa zu gerichteten Bergabhanges 
befinden, während gerade hier die Anlage von tieferen 
Stollen einer rationelleren Praxis entsprochen hätte. Man 
darf hieraus auch schliessen, dass der Abbau sich nur auf 
die obersten Theile der Gänge beschränkt habe, also im 
vollen Sinne des Wortes Raub bau gewesen sei. Gegen 
Westen soll der Zug bis gegen Ledec bekannt gewesen 
sein, es finden eich jedoch nur geringe Spuren davon. 

Am linken Ufer der Sazawa müssen die Baue weit 
ausgedehnter gewesen sein. Südlich von der Rosenmühle 
am Zusammenflusse mehrerer kleiner Bäche in die Sazawa 
befindet sich der inmitten zahlreicher Pingen stehende, in 
neuerer Zeit wieder aufgemachte Johannschacht. Zwischen 
Höfiern und Neuwelt ist ein grosser Complex von Pingen, 
welche sich im Westen bis Pet.erkow und Heiligenkreuz, 
gegen Osten über Friedenau n11ch Pattersdorf, Langendorf 
und Uttendorf ziehen. In Mitte derselben zwischen den 
einzelnen Häusern Christoph, We Smerci und dem Orte 
Neuwelt steht der Carolischa.cht mit bedeutenden Halden, 
welche aber verwachsen sind. In ihm sollen die reichsten 
Anbrüche abgebaut worden seiu. Sowohl die Tradition als 
ein Ueberblick über die Richtung der Baue weisen darauf 
hin, dass man hier ein grosses Schaarkreuz zwisehen ver
schiedenen Gangsystemen erreicht habe. Als Hauptrichtun
gen lassen sich St. 22, St. 1-2, St. 4-6 bezeichnen. Der 
ersteren dürften die Heiligenkreuz- und Peterkauergänge, 
der zweiten die Banzner und Altenbergergäuge, der dritten 
die Gänge von Klarbrunn und Carolischacht angehören. Da 
ieh aber trotz der eifrigsten Nachforschung keiner Gruben
karte habhaft werden konnte, können diese Schätzungen 
keinen Au~pruch auf Genauigkeit machen. -Im Friedenauer 
Bache ist der M~ria Theresiastollen mit der Absicht ange
schlagen, die Caroligänge und deren Schaarungeu in der 
Tiefe anzufahren; er bringt auf eine Läuge von 500 Klafter, 
eine Teufe von 30-40 Klafter ein, ist aber wegen Auflö
sung der Gewerkschaft, welche denselben vom Staate über
nommen hatte, aufgelassen worden, ohue den vorgesetzten 
Zweck soweit erreieht zu haben_ Sollte je wieder eine 
kräftigere Inangriffnahme dieses Bergbaues erfolgen, so 
wäre wohl immerhin dieser Punkt der hoffnungsvollste, da 
die Resultatlosigkeit der bisherigen Arbeiten durchaus nicht 
auf Rechnung der Gänge, sondern auf den Mangel an Geld
mitteln zur Durchführung systematischer A.Wschlussarbei
ten zu setzen ist. Es wäre jedoch zuerst eine Untersuchung 
der Caroligänge mittelst kJeiner Tagschächte, um über 
Streichen und Verfiächen sichere Anhaltspunkte :i;u gewin
nen, dringend anzuempfehlen. Als zweite Aufgabe wäre 

dann die I<'ortsetzung des Maria Theresiastollens, dessen 
Ort 100 Klafter vom Carolischacht entfernt stehen soll, zu 
bezeichnen, ein Unternehmen, welches wegen der Nothwen
digkeit eines Luftschachtes kostspielig. aber hoffnungsvoll 
ist, da dieselben Punkte in obern Teufen bei Pcbeskau 
überaus reich waren und deren Abbaue. nicht tiefer als 30 
Kl. hinabgehen. 

Als weitere Erzpunkte werden in den von Graf Stern
b er g angeführten Berichten die Gegenden von Humpoletz, 
Lipnitz, Neu-Reichenau erwähnt. In der unmittelbaren Um
gebung von Humpoletz bemerkte ich keine Spur von Pingen; 
wohl aber südwestlich davon in einem Seitenthale der 
Zeliwka. Dies~, sowie jene, welche südwestlich von Neu
Reicbenau bei Ceykow und Chraskowvorkommen, dürften als 
diP. östlichen Ausläufer des Pilgramer Gränzzuges zu be
trachten sein, welcher von dem Iglauer, durch die Neu
Reichenauer Granitpartic getrennt ist. Bei Lipuitz, wo nach 
Hayek das silberne Pferd gefundrn worden ist (a. a. 0. 27) 
im Granit komweu keine Erzlager~tätten vor; die nachste 
mir bekannt gewordene ist bei Mich alowitz (SO. Lipnitz); 
sie gehört offenbar noch zum Heiligenkreuzer Zuge. 

Ueber die mineralogische Zusammensetzung der Gänge 
läest sich aus den wenigen Haldenstücken nur bemerken, 
dass sie Letten- oder Quarzgänge mit Schwefel- und Kupfer
kies mit putzcnförmigcn Vorkommen von Bleiglanz, Eisen
spath, Arsenikkies und Fahlerz sind. Quarzdrusen, in denen 
Kalkspath und Bleiglanzkrystalle sitzen, habe ich in der 
Nähe des Josephischachtcs gefunden. Die Ausbildung von 
Schwefel- uud Arsenikkies schien mir besonders mit einer 
lctteuartigen Beschaffenheit des Gangkörpers zusammenzu
fallen, während Quarz mehr 1J1it Bleiglanz vergesellschaftet 
ist. Häufig findet man Stücke von derbem Schwefel- und 
Arsenikkies mit Bleiglanz .durchflochten. Mineralogische 
Beschaffenheit und Mächtigkeit der Gänge wechselt sehr 
schn<.!ll. Letztere beträgt zwischen 2 Zoll und 3 Fuss, wobei, 
wie fast überall, die schm11\sten Gänge (wie die im Maria 
Theresia Erbst. angefahren) die edelsten waren. Ueber das 
Verhalten der Gänge iu der Teufe hat man (uach einer 
Relation des Kuttenberger Bergamts vom Sept. 1785) gar 
keine Erfahruugen. 

Von dem Iglau-Polnaer Erzlagerstii.tteuzuge konnte 
ich nur einige Pingen am linken Ufer der Igel, bis dicht 
an die Granitgränze beobachten, weitere Nachrichten über 
deren nähere Verhältnisse sind mir nicht bekannt geworden. 

J, C. Hocheder. 
Nekrolog. 

Am 15. März d. J. verschied uach längerem Leiden 
der k. k. Miuistcrial-Secretär iu der Bergwesens-8ection des 
Finanzministeriums Herr Johann Carl Hocheder. Ein 
stiller Heimgang in die ewige Heimat schloss sein man
nigfach bewegtes, an nützlichem Wirken ebenso reiches als 
dabei anspruch\oses Bergmannsleben! Es sei uns vergönnt 
ein Blatt der Erinnerung an den wackeren Mann auf dessen 
Grab zu legen, den wir, wie Jedermann, der ihn näher kannte, 
hochgeachtet haben, und der bei aller Bescheidenheit, die 
ihm eigen war, zu den besten Männern unseres Berufstan
des gezählt zu werden verdiente. 

J. C. Hoch e der stammte aus einer Bergmannsfämilie 
des alten Bergwerksli&ndes Salzburg; Enkel eines Oberhut-



mannea, und Sohn eines Oberhutmannes (Martin Hoch
e der) zu Rohr bei Zell im Zillerthal, erblickte er am letzt
genannten Orte das Licht der Welt, und war schon als 
Knabe und bis in'e 20. Jahr bei den Goldwäschereien in 
Zell beschäftigt. Schon damals war er mit seiner Selbst
ausbildung beschäftigt und unterzog sich einer Prüfung 
bei der k. k. Hof. und Landesbaudirection in Innsbruck, 
wobei er als sehr geschickt im Zeichnen, Rechnen, Model
liren von Maschinen und Bauwerken, im Enhverfen von 
praktischen Bauprojecten und Ueberschlägen, dann in prak
tischen geometrischen Aufnahmen und mit den nöthigen 
theoretischen Vorkenntnissen versehen erkannt, und zur 
Anstellung im Baufache geeignrt erklärt wurde. Im Januar 
1820 wurde Hocheder zum Diurnisten mit 30 kr. Taggeld 
bei der Berg- und Hiittenverwaltung in Fügen bestimmt. 
Im Juli 1 >;20 erhielt Hocheder vou Chur aus durch einen 
Herrn G. W. C ap c 11 er den Antrag in die Dienste einer 
Gewerkschaft(welche, ist nicht bezeichnet) mit der Zusiche
rung, die Gewerkschaft werde ihn, mit Belassun~ seiner Be
züge, wegen welcher er seine Anforderungen stellen möge, 
auch znr Anhörung der Vorlesungen nach 8chemnitz sen
den. Seine Verwendung bei dieser Gewerkschaft wird als 
zur bessern Instandsetzung der Pochwerke und Amalgamir
werke bezeichnet. Splitcr finden wilf ihn als k. k. BP,rg· und 
Salincm-Directionspraktikanten zu Hall in Tirol aufgenom
men ( 4. August 1821) und beim Salzberge in Hall in V cr
wendung; jedoch nur kurze Zeit, denn er erhielt zu seiner 
höheren technischen Ausbildung noch in demselben Jahre 
ein Praktikanten-Stipendium mit dem Auftrage zum Besu
che der Schemnitzcr Bergakademie, welche er am 17. Üc· 
tobcr 1821 bezog, und deren Studien er mit ausgezeichne
ten Erfolgen oblag. lm Jahre 182fi bereiste er einige Mon
tan-Etablissements , insbesondere Kupferwerke in Steier
mark, Salzburg und Kärnten, und verwendete sich bei meh
reren llc•rgwerkcn der Ccntralalpcngruppc, - namentlich 
in Pöhtcin (bei Gastein), in Brixlegg, Stcrzing uncl l<'iigrm 
in 1'irol. Aus den heimatlichem Alpenhochländern versetzte 
ihn wenige Jahre später ein kühner Entschluss - fern in 
die tropischen Urwälder ßrnsiliens ! Einer Einladung eng
lischer Bergwcrksnntcrnchmer folgend, clic, wenn wir nicht 
irren, durch einen Besuch englischer Agenten auf den salz
burgisch-tirolischcn Goldwerken veranlasst war 

1 
begab er 

sich Anfangs April 1 &30 nach England und schiffte sich 
am 23. Juni I S:IO in dem Hufen von Falmouth ein, um am 
29. August desselben Jahres zu Rio Janeiro als lleamter 
der llrasilian Company unter Dr. Mornay seinen neuen 
Wirkungskreis zu betreten. Der offene Sinn des österrei
chischen Hoehllindcrs fand sich bald in den neuen und fremd
artigen Schauplatz seines Wirkens, aber es fohlte dem Sohne 
der Alpen die n Heimat des Hauses u, der dem deutschen 
Gemiithe unentbehrliche „häusliche Herd." Als er im Juli 
1832 wieder nach England zurückgekehrt, und im October 
auch Tirol wieder besuchte, knüpfte er das Band, WC1lchcs 
nur der Tod zerriss, und vermliltc sich zu Hall am 28. 
November 1832 mit einer Tochter des k. k. ßergrathcs 
A 1 b er t i, in deren Begleitung er bald darnach Hall ver
liess, nach England, und am 16. Februar 1833von dort wie
der nach Brasilien sich begab, dessen Hauptstadt er am 16. 
April desselben Jahres zum zweiten Male betrat. Mitte Mai 
war er schon wieder in Gongo Socco, in der Provinz Minas 
Gera!is, um als Chief Mining Manager (Oberbergdirector) 
den dortigen Goldgruben der Campany vorzustehen. Wie 

110 

wir aus des Verewigten eigenen Munde wissen, ~ab es dort 
Vieles und Schwieriges zu bewältigen. 

Ho ehe der war der erste Oesterreicher, welcher einer 
Aufforderung zu montanistischen Unternehmungen in einem 
andern Welttheile folgte, und in Folge seiner dies'sfälligen 
Leistungen in Brasilien, so\yie seiner Anempfehlungen bei 
den türkischen und egyptischen Agenten, welche sich die ss
falls an ihn wendeten, erhielten Rus segger, Pau
l in i und Andere den Ruf zu auswärtigen Unternehmungen. 
Durch Hocheder's Einfluss wurden aus Oesterreich 6 Berg
beamte und 35 Bergarbeiter, welche ihre dort aus ihrem 
Verdienst gemachten Ersparnisse (nahe an :rno,ooo Gulden 
Ccmvent. Münze) in die österreichischen ~ltaaten zurück
brachten. 

Buchstäblich im Tiefinnern des Urwaldes , unter einer 
gemischten Arbeitercolonie von Negern, Eingcbomen, Eng
ländern und Tirolern (deren er einige mitgebracht hatte) 
schuf er dort ein eigenthümliches tropisches Bergwerksle
ben, und bereiste 1835 den brasilischen Diamantendistrict. 
Gegen Ende desselben Jahr es kam er neuerdings mit sei
ner Gattin und einem Töchter Jein nach Europa zurück, diess
mal nach einer langen, - 73tä.gigcn - Ucberfahrt, und be
suchte auch wieder Tirol! Doch noch ein drittes Mal 'führte 
ihn sein Beruf nach Brasilien, und wir finden ihn sammt 
Familie im Juli 183ü wieder als wohlbestalltcn Ober-ln
spector einer englischen Bcrgw erkscompagnic zu Morro 
das Almas, in der Provinz l\finas Gcraes. Erst mit der Auf
iösung dieser Bcrgwerksgcsnllse haft im Jahre 18,lfl verlicss 
er am 1. Juli jenes Jahres zum dritten und letzten Male 
Br a s i 1 i e n, wo er 1'iichtiges gewirkt und den österreichi
schen Bergmannsstand ehrenvoll repräsentirt hatte ; Be
weis dessen ist der ihm im Jahre lfi41 gemachte Antrag 
als Gcneral-Director der ostindischen Bergwerke nach Indien 
zu gehen, spiiter noch einen ähnlichen, bei der Administra
tion der englischen, ausse rcuropäischen Bergwerke in Lon
don Dienste zu nehmen. Allein die Rücksicht auf seine 
Fnmilie und jenes: ,,nescio qua 1tr1tale so/11111 dulcedine cu
nelos (l'lthit etc." bewogen ihn von nun an der theuern 
Heimat nicht wieder zu cntsag en, obwohl sie dem Weit
gereisten und Vielerprobtcn nichts Besseres zu gewähren 
fand als - eine unen tgeltlichc Honorar-Berg
am ts as s e ssor s - 8tel1 c, - welche er nnnahm und das 
englische Anerhictcn ablehnte. Aus dieser mehr als beschei
denen Warte-Anstellung wurde er am 5. August 1843 als Se
cretär in die b k. Central-Bergba u-Direction in Wien beru
fen und am 17. Februar 1849 zum k. k. Ministerialseeretär 
befördert. Damit schlicsst die ämtliche Laufbahn des V er
ewigten. 

Die vielfachen Erfahrungen des Mannes - der ein 
bergmännischer Odysseus - nvieler Menschen Länder ge
sehen und vielerlei Sitten", kamen nun dem Staatsberg
baue seines Vaterlandes zu Guten. Denn er wurde ganz 
vorzugsweise zu Inspectionsreisen in die verschiedenen 
ßergdistricte verwendet und mit vielerlei besonderen Arbei
ten betraut. Beim Brennberge r Kohlenwerke, bei den Vassa
ser Kohlen- und Eisenunternehmungen , bei der ärarischen 
Bohrschürfung in Leoben, beim Fohn sdorfer, Brandeisler und 
Stcienlorfer Kohlenbergbau u. a. 0. bewährten sich die Er
fahrungen des bis dahin als Metall-Bergmann hauptsächlich 
bekannt gewesenen Ho ehe der, dem englische Anschau
ungen vielfach zu Gute kamen.' Aber auch zu seiner er
sten Beschäftigung - beim G o l d b er g bau - kehrt er in 



spätern Jahren wieder zurück. Die Golddistricte Siebenbür
gens sahen ihn mehrmals in ihrer Mitte, und wir selbst 
zählen eine vierwöchentlicbe Reise dahin in seiner Gilsell
schaft zu den angenehmsten Erinneruugeu unseres berg
männisch„n Lebens. Als laudesfürstlicher Commissär für 
die Versammlungen mehrerer bergmitnnischen Gesellschaf
ten bestellt, wusste er siell durch sein takt\•olles Auftreten 
Achtung und dankbare Anerkennung zu verschaffen; ein 
mildes, wohl wollendes Wesen zeichnete ihn im Umgange 
aus, und reiches Wissen - mit dem er niemals prunkte, 
ja! das er beinahe zu bescheiden in sieb verschloss - zierte 
seinen Geist und erfreute denjenigen, der sich die Mühe gab 
es im Gespräche hervorzurufen. An der Begründung einer 
Eisenwerks-Gcsellsr.ho.ft in Zsidovar in Ungarn nahm er tbä
tigen Anthcil und verfolgte die Fort~chritte des Faches mit 
warmer Theilnahme. Seine literarische Thätigkeit war nicht 
ausgebreitet, doch gediegen. Es dürfte wenigen Fachgenos
sen bekannt sein, dass er zu jenem Kreise von Männ~ru 
gehörte, welche den ersten Austoss zur Begründung der eng
lischen Bergwerks- Zeitung (Min in g-J o ur na 1) gegeben, 
Mittheilungen aus seiner Feder finden wir in Haiding e r's 
Mitthellungen dei· Freunde der Naturwissenschaften, in dem 
Berichte der I. allg. Berg- und Hüttenmänner-V crsammlung 

und verschiedenen anderen Zeitschriften zerstreut. 

Ein beklagenswerther Zufall raubte ihm auf seiner 
letzten Heimfahrt aus Brasilien nach Europa seine werth
vollcn Tagebücher und Notizen, welche nebst einer kleinen 
Sarnmlun;; vun Gold- und Diamantstufen in einem Ausse n
koffcr seines an Bord des Schiffes befindlichen Reisewagens 
verwahrt waren. Die Schraube blieb eines Tages durch VersP.
hen offen, eine scharfe Wellenbewegung, welche das Schiff 
etark nach jener Seite neigte, bewirkte, duss der unbefestigte 
Koffer sieh loslöste und über Bord fiel. Gold- und Dia
manten-Stufen ruhen nun mit den weit werthvollern Manu
scripten auf dem Grunde des atlantischen Oeeans ! üb sieb 
in seinem Nachlasse etwa noch Einiges vorfindet, ist uns 
bis nun nicht bekannt geworden! 

Seine Familie verlor in ihm einen liebevollen Vater, -
unser Bergmann stand ein treffliches Mitglied, wir selbst 
einen von uns hochverehrten Freund! 0. H. 

No t i z e n. 
Erste Sohalenförderung beim Sohemnitzer Berg baue. 

Die für die gewerkscbaftl. Set. Michaelstollner.Grube projectirte, 
im berg- und hüttenmännischen Jahrbuche lland VIII, Jahrgang 
185ti auf Seite 126 n. d. f. beschriebene rotirendll Förder-, zu
gleich Wasserhaltungs- Wassersiiulenmaschine wurde endlich 
zu Stande gebracht. Dei der Aufstellung dieser Masi:hirie sind 
viele Schwierigkeiten zu iiberwinden gewosen ,· welche theils 
in dor Oortlichkeit (der Motor befindot sich 910 Fuss' unter 
dem Tage), theils darin lagen, dass der Maschinenraum, so 
wie auch der Michaelschacht äus8erst karge Dimensionen be
sassen. Andererseits erheischte aber auch die Einfiihrung der 
Schalenfördernng eine radicale, durchgreifende Regulirung des 
:!chachtes. Seit ungefähr 6 Wochen ist die Maschine im un
mterbrochenen Gange und arbeitet mit dem besten Erfolge. 
:Jei einer Fördergeschwindigkeit von 4' pr. Secunde, werden 
rom tiefsten Bauhorizonte, welcher sich 1040 Fuss unter dem 
rage befindet, 800 Ctr. Pocbgänge und Erze in einer 1 lstiln
ligen Schicht ausgef6rdert. Das dem Tiefbaue zuftiessende 
IVasser wird wöchentlich einmal u. z. binnen 2 bis 2% Stunden 
u Sumpfe gezogen. In früherer Zeit, bevor die Maschine be
tand, wurde das Wasser mittelst Pilgen wöchentlich in drei 
stündigen Schichten mit :l Paar Pferden gehoben. - Schemnitz, 
m 25. März 1864. Faller. 
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Wolfsegg-Tre.unthaler Kohlenwerks-und Eisenbahn
Gesellsche.ft. Die neunte ordentliche General- Versllmmlung 
findet am 28. April 1864, um 9 Uhr Vormittags, im Saale des 
nied. österr. Gewerbe-Vereins, Stadt, Tuchlauben Nr. 11 statt. 
Gegenstände der Verhandlung sind: 1. Bericht des in der vor
jährigen General-Versammlung erwählten Statuten-Revisions
Comites und Beschlussfassung über den Statutenentwurf. 2. Be
richt des Verwaltuugsrathes über den Geschäftsbetrieb im Jahre 
186:l. a. Bericht der Revisionscommissi Oll über die Jahresrech
nung für das Jahr 1863 und Beschlussfassung hieriiber, so 
wie über 4. die Vertheilung des Geschäftsertrages vom Jahre 
1863. 5. Wahl von vif'r Verwaltungsräthen. 6. Wahl der Rech
nungs-Revisoren für das Geschäftsjahr 1864. - Nach §. 30 
der Statuten haben alle P. T. Herren Actionäre, welche seit 
drei Monaten vor dem Tage der General - Versammlung als 
Eigenthümer von wenigstens 10 Actien in den Büchern der 
Gesellschaft eingetragen sind, Stimmrecht, und wollen gefälligst 
nach §. 31 der Statuten ihre Actien längstens einen Tag vor 
der General-Versammlung bei der Gesellschaftscassa (Wall
fischgasse Nr. 8) hinterlegen. Jeder Actionär kann nach Mass
gabe der StatutPn §. :lO bis höchsten• 10 Stimmen im eigenen 
und 2 Stimmen a), Bevollmächtigter ausüben. Nur stimmbeorech
tigte Actionäre können bevollmächtigt werden. Der Geschäftsbe
richt für 1863 und der Statutenentwurf werden in Druck gelegt und 
8 Tage vor der Versammlung den P. T. Aetionären ausgefolgt. 

Literatur. 
Der Bergwerksbetrieb im Kaiserthum OesteITeich. Nach 

den Verwaltungsberichten der k. k. llerglurnptmannschaften 
und Mittheilungen anderer k. k. Behörden, für das J. 1862. 
Herausgegeben von der k. k. statistischen Central-Commis
sion. Wien, 18Ci.J.. K. k. Hof- und Staat~-Drnckerei. In Com
mission bei Pr an de 1 und E w a 1 d. gr. 8. ltl2 S. mit vielen 
Tabellen. 

1'~ndlich ist die mit dem letzten' uoch vom k. k. Finanz
ministerium 11.ls damaliger obersten Bergbehörde hernnsgege
benen Verwaltungsberichte der llerghauptmannschaften fiir das 
Jahr 1859 unterbrochene Publication einer iimtlicllßn Montan
statistik wieder aufgenommen worden. nNachdem in j,'olge der 
Errichtung der lc. k. statistischen Central-Commis
s i o n die Bearbeitung uud Veröffentlichung sfünmtlicher sta
tistischen Ausweise au dieselbe iibergegnngen war, fiel ihr auch 
die Obliegenheit der Zusammenstellung der Montanstati
stik zn,• In dieser ConcentrirlHlg 11.l l er statistischen Arbei
ten bei e i 11 er llehörde liegen zwar manche nnbestreitbare 
Vortheile, insbesondere für eine jedeufalls nöthige Uebereiu
stimmung in der Behandlung Aolcher Arbeiten, aber es darf 
doch nicht geleugnet werden, dass auch die a bgcson :l11rte 
13ehllnd1 u n g einzelner 1" ach gebiete gewisse Vortheile, 
namentlich den einer eingehenden und sachgemässen llenrbei
tung bietet. Auch wird die Pub 1ic11 ti o n dessen, was etwa 
in einem Fache rascher zu leisten möglich wäre, nicht 
aufgehalten, um mit den übrigen Zweigen, welche vielleicht 
mehr Zeit erfordern, in gleiclwr Linie zu bleiben. Die erlebte 
Pause in unserer Montanstatistik - liegt eben in diesem Um
stande begründet. Bei dem unR vorliegenden Werke sc'Lien 
die statistische Central - Commissiou durch die Herausgabe 
desselben in einem besonduren Heftll eine Art Mittelweg 
einzuschlagen, welchef, wenn er auch kiinft.ighin eingehalten 
und insbesondere die Raschheit der Publicationen im Auge 
gehalten wird, mohr die Vortheile ald die Nai:htboile der 
statistischen Centralisation fühlbar machen kann. 

Der vorliegende Bericht enthält das Jahr 18Ci2, und es 
wiire nur zu hoffen, dass der fUr 1 SCi:I nicht später als wie
der nach Jahresfrist nachfolge, wie das Vorwort in Aussicht 
stellt. Deuneben nur die letzten Daten- die neuesten 
- können auf praktische Schlussfolgerungen beim Bergwe
sensbetrieb Einfluss nehmen. Wenn z. B. Jemand auf Grund
lage einer im Jahre 1858 1mrilckgegangene11 Production c in e e 
Zweiges Schlüsse ziehen wollte, - so kann er leicht fohl
schliessen, wenn er nichtweies, ob 1859, 1860, 1861 odsr 18G2 
sich nicht längst mit 1858 ausgeglichen haben, u. s. w. Also 
nur c o n s e q u e n t e j ä b r 1 i c h e Fortführung dieser Berichte: 
wenn es nicht möglich wäre, jedes Jahr einen lehrreichen '!'ext 
ausführlich beizugeben, so mögen mindestens die Tabe 11 e n 
rasch der Publication zugeführt werden. 
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So viel über die neue Form der Montanstatistik, .die uns 
n1it obiger Schrift geboten wird. Auch ihr Inhalt ist etwas 
anders gegliedert als bisher. Er zerfällt zunächst in 9 Haupt· 
abtbeilungen, lit. A bis i_ncl. J. Letztere - die Tabe 11 e n 
umfassend, ist in 10 Untcrabtheilungen gebra~ht, welche den 
grösstcntheils mit dem erläuternden Texte gefüllten lfaupt
abtheilungen A bis incl. Hals ziffermässige Belege dienen Die 
Hauptabtheilungen führen folgende Aufschriften: A. Allgemeine 
Verhältnisse und Ergebnisse des Bergwer~sbetrie
b es. (Je nach dem eingesandten Material Vtlrschieden in Ge
halt und Ausführlichkeit. Durch beides hervorragend die den 
Kascha u er Rerghauptmanmchaftsbezirk betreffende Partie.) 
B. Räumliche Ausdehnung des Bergbaues. C. Die 
wichtigsten Einrichtungen bei dem Bergbaube
triebe. (Ein guter Aufnng zn einer Uebersicht der Fort
schritte und Betriebsverbesserung, der mit Umsicht vnfolgt 
und vervollständigt werden sollte.) D. Arbeiterstand. E. 
Verunglückungen. F. Bruderladen. G. Verhältnisse 
und Ergebnis s e der e i 11 z e l n e n Zweige der B er g
w er k sp rod u c tio n. (Nach den einzelnen Bergbau-Mineralien 
detailirt.) II. Ergebnisse der gesammtcn ßergwerks
p rod u c t i o n, und endlich .J. D i c Tab e 11 e n iibn 1. Frei
schürfe, 2. HergwerksmnsM„n, :3. Betriebseinrichtungen, 4. Ar
beiterstand, 5. Verungliickungen, Ci. Bruderladsv~rmögen, 7. 
Production (nach den einzelnen Mineralien getrennt in 39 
Untcrublhcilu11gen), 8. Gesammt-Productions- Uebersicht, 9. 
Bergwerksabgnben, 10. Snlinenbetrieb. 

Kritisch in das reichhaltige hier gebotene Material ein
zugehen, wäre für den Raum einer blossen Anzeige viel zu
weitgehend; es wird sich aber Gelegenheit zur Wiirdiguug 
dieser von uns freudig begrilssten Publication fin,Jen, wmm 
wir einzelne Partien derselben in diesen Illiittern für sich Y.U 

einer auszugsweisL'll Mit.theilung benützen werden. 
Was etwu - insl>eso11dere in Bezug auf die Gleichartig· 

keit der llinzelncn Par1ic11 des Werkes - noch zu wünschen 
übrig bleibt, wird hoffont.lich die j li h r 1 i c h'e P~1blic11tion nach 
und nach erfüllen. 

Wir nn~ernlheils legen auf die an e dauernde und r e
g e) m ii ~ s i g e P e ri o d i c i t ä t solcher montanstatistischer Publi
catio1.•rD dus Hauptgewicht. Co11seq11e11t il.urchgcfiihrt werden ilie. 
selben iu Form uud Inhalt von selbst wachsen; was mit den besteu 
Kräften unrl beim verliiHsliehetcn Material nicht möglich ist, wenn 
kein gesicherter Plan der Forhotzung da ist, sondern der 
Statistiker gewisscrmassen „von der !land in den Mundu zu 
leb.in gcnöthigt ist. 

!'\ur lleh11rrlichkcit nnd Consecp1enz ! Dann werden auch 
die Erfolge solcher Arhcit.en nicht fehlen. Als neuen Anfang 
einer frnchtlu1rPn Reihenfolge begriissen wir nochmals das 
vorliege11de Heft, auf dessen Inhalt wir noch oft zuriickgrei-
fon wcrilc11. 0. II. 

A d rn i n 1 s c r a Li v e i:s. 

Elnrlchlung der k. k. Berg- und Hütten-Schule In Nagy
Mnya und V erhaltungs-Regcln filr die nh Berg-Schüler 

aufgenommenen Berg- und Bütten-Arbeiter. 
1. Einrichtung der :Berg-Schule. 

§. 1. Zweck der Berg· und Hütteu-Sclrnle in Nagybanya 
ist die tecbuische Ausbildung junger Berg- und Hütten-Ar
beiter, um filr den llcrglrnu auf den verschiedcmeu Lagerstiit
tcn nutzbarer Mineralien, fiir die nasse Aufbereitung, und für 
das Hiittenwcsen des östlicheu Ungarns, Siebenbürgens und 
der Bukowina ein tüchtiges, seinem wichtigem Bestimmungen 
vollkomn1cn gcw11chseues Aufsichts-Personale zu erziehen. 

§. 2. Zur Aufnahme in die Berg-Schule sind nur Berg-, 
Pochwerks- und Hütten-Arbeiter geeignet, welche in den vor
kommenden Arbeiten ihres Faches bereits Fertigkeit erlangt 
huben, und dtiren bisheriger Fleiss, Fassungsgabe und sittlicher 

Lebenswandel zur Erwartung eines guten Erfolges in der An
stalt berechtigen. Sie miissen im Lesen, Schreiben und Rech
nen, und zwar im letzteren wenigstens in den 4 Rechnungs
arten so weit bewandert sein, dass sie den Unterricht in der 
Bergschule mit Erfolg geniessen können. Dem Eintritte geht 
eiue Aufnahms-Prüfung voraus. 'Ver dabei mit clen bezeich
neten Vorkenntnissen .nicht hinreichend ausgerüstet befunden 
wird, oder keine genügende Fertigkeit in den Berg-, Poch
werks- u11d Hütten-ArbP.iten an den Tag legt, lrnnn in die 
Bergschule nicht aufgenommen werilen. 

§. :l. Als erforderliches Lebensalter zur Aufnahme in 
clie Bergschule i•t das erreichte 18. Lebensjahr festgestellt. 
Hiervon findet nur in besonders riicksichtswürdigen Fällen 
und namentlich dann eine Ausnahme statt, wenn ungeach
tet de• geringeren Alters die Handfertigkeit in den berg111ä11-
nischen Arbeiten im gewiinschten Masse vorhandeu ist. Unter 
dem erreichten 18. Lebensjahr lrnnn die Aufnahme nur mit 
Bewilligung de~ hohen Ministeriums erfolgen. 

§. 4. Nuchclem der Lehrcurs vorläufig nur jedes 3. Jahr 
beginut, so erfolgt auch die Aufnahme nur iu jedem 3. Jahre. 
- Die Zeit der Eröffnung des Leb1jahres wird jedesmal 2 
Monate voraus in den öffeutliclwn Zeitungsblättern kundge
macht werden. Die Aufnahmsgesuche sind von den Bewerbern 
eigeuhändig geschrieben, durch ihr unmittelbar vorgesetztes Amt, 
versehen mit der, von diesem ausgefertigten Q11alifications-
1'abellc und mit den sonsti~en Behelfen, an die Direction der 
Berg- Schule cinzmcichcm, welche iibcr die Aufnahme ent
scheidet. DiP Aufnahme in die Berg-Schule sowie die Ertheilung 
des Unterrichtes geschieht unentgeltlich. Die Anzahl der auf
zunehmenden Schiiler wird nach den vorhandenen Räumlich
keiten bestimmt werileu. Bei l'iner zu grossen Anzahl von Be
werbern haben die Fiihigcren vor den minderfähigcren, un.I 
Aernrinl Arbeiter vor privat- und gewerkschaftlichen den Vorzug. 

(Fortsetzung folgt.) 

Erledigung. 
Die ~'actorsstelle bei der Beq:rwesens-l~actorie in 

Neusohl iu der IX. Dilltenclas"e, mit dem Gehalte jiilU"l. 945 ß., 
20 Wr. Klaftern drcischuhigen Brennholzes im anrechc11baren 
Werthc vou 2 ß. li2 '/2 kr. pr. Klafter, :'.llnturalwohnung oder 
10%igem Quartiergelde und gegen Erlug einer C:mtion von 
945 ß. Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der 
bergakademischen Studien, der Kenntnisse und praktischen 
Erfahrungen im Eisen- und Montan-Prorl uctenverschlciss, sowie 
der Kcnntniss cler deutschen und slavischen Spruche, binnen 
vier Wochen bei der ßerg-, l•'orst- uncl Giiter-Direction zn 
Scbemnitz einzuhringen. 

Coucura. 
Bei der Ferueselyer k. k. Hiittenverwaltung ist ein Dienst

posten des. k. k. Hiitteumeistcr.s, mit welchem eine jährliche 
Be~oldung vou 840 ß. öst. W., eiu jährliches Holz-Deputat 
von 12 drciRchnhigen Wiener Klaftern in Natura, oder im 
vorschriftsmiissigen Hcluitionspreisc, eine Natural. Wohnung 
sammt Garten, die IX. Diätenclusse, endlich die Verpflichtung 
zum Erlage einer Diensteantiou im Gehaltsbetru.ge verbunden, 
sind, in Erledigung gekommen. Die ß cwerber um diesen Dienst
posten haben ihre Gesuche im vorschriftsmässigen Wege binnen 
4 Wochen an clieRc Berg-Dir~ction vor zulegen, und sich darin 
ilber ihre technischen und prtlktischen Kenntnisse in Silber
hütten Aufbereitungswesen, dann Sprachkenntnisse, und soustige 
Verdienste und Benehmen vorschriftmässig auszuweisen. 

Nugybil.nyu, am 17. März HHi4. 

Kundmachung. 
Die k. k. Bergwerks - Proiluc ten - Verechlciss -Direction 

macht bekannt, dass sie Ruf den Lagern zu Wien, Pest, Prag 
und Triest die Preise von Queck silber um 8 ß., und jene von 
Zinnober um 7 ß. pr. Ctr. erhöht habe. 

Wieu, am 29. :rfärz 1864. 

Diese Zeitsdirift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prö.nu.merationspreia 
istjiihrlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 61'hlr. 10 Ngr. Mit fre.noo Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen ofiiciellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, !:lau- und Aufbereitungswesen 
aammt Atlas als Gratis beilag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 Y2 Ngr. die gespalttone Nonpareillezeile Aufnabm,e. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco angenommen werden. 

Druck von Karl Wlnlernilz & Comp. In Wien. 
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Die Verhandlungen über den neuen Zolltarif. 
Vom Re dacte ur. 

Zu denjenigen Gcwcrbszwcigen, für welche die gegen
wärtig schwebenden Verhandlungen über einen neuen Zoll
tarif von besonderer Wichtigkeit sind, gehört ein grossc1· 
Thcil der Mont an - 1 n du s tri c. Ich habe, getreu der Auf
gabe dieses Ccntralorgaus des österreichischen Bergwesens, 
seit Jahren dieser Angelegenheit volle Aufmerksamkeit 
unausgesetzt zugewencl.ct, und die Leser wissen, dass ich 
unbeirrt vom Lärm des Tages meine Ueberzeugungen 
wiederholt in grösscren und kleineren Rcdaetionsartikcln 
ausgesprochen habe uncl. durch l\Iittheilung bcachtens
wcrthcr Stimmen aus Fachkreiseu den Interessen unseres 
Paehcs gerecht zu werden, redlich bemüht war. 

Von Neuem tritt diese wichtige Frage, und zwar dicss
mal recht nahe au uns hcrau, und wiederum haben diese 
Blätter begonnen, Kundgebungen bcrnfencr Stimmen hier 
zu veröffentlichen, und werden damit fortfahren. Doch d i c s s 
allein genügt nicht; di<; geehrten Lesl'r haben ein Recht, 
nicht bloss Mitthcilungen über das, was Andere sag~n, 
sondern auch über den eigcn~n Standpunkt des Rcdacteurs 
zu verlangen, nicht als ob dessen Stimme irgendwie bean
spruchen könnte massgcbend zu sein, sondern, weil einen 
selbständigen Standpunkt einzunehmen, Pflicht eines öffent
lichen Organes ist, welches als n J<'achblatt« in nFach
fragcn" nicht Vcrstcckcns spielen darf. Ist eine cig,enc 
Meinung auch schon wiederholt in diesen Blättern ausge· 
sprochcn worden, so sinrl doch der Wandlungen Viele in 
raschem \V ochse! an uns vorübPrgczogcn, und die Frage, 
ob man heute noch so denke, wie vor ein, zwei oder zehn 
Jahren, muss Jedermann als eine berechtigte anerkennen, 
welche offene Antwort erheischt. 

Ich habe in dieser Zeitschrift Nr. 43 vom J. 1862 
neinc Ansichten über die Z o 11 einig n n g mit Deutsch
a n d in folgenden drei Hauptpunkten formuljrt: 
1. Die Eisenindustrie bedarf, um die Zoll

einigung wirthschaftlich möglich zu ma
chen, allmälige1 durch succcssiv-regnlirtc 
~ c b u t z m a s s r c g c l n vor b c r c i t etc E r stark u n g1 
und innere Erle ich t er u n gen. 

l. Die übrige Montan-Industrie wird zwar 

allerdings auch Anstrengungen zu machen 
hab c n, w ü r d c ab c r a u c h j e t z t s c h o 11 d u r c h 
eine Zolleinigung nicht unmittelbar be
droht werden. 

3. Beide haben aber ein Recht zu fordern, 
dass uie Bcrgwerksbcstcuc1·ung des Inlan
des im Vcrh!iltniss zu der des nitehst be
thciligten Auslandes vermindert uncl. alle 
thunlichsten Erleichterungen des inneren 
Vcrkelirs und der wissenscbaftlich-techni
s c h c n I-I e b u n g de s B e r g- u n d II ü t t e n w e s c n s 
ihr ohne Verzögerung geboten werden. 

Diese Formulirung obiger Thesen hat sich streng an 
den Standpuukt der volkswirthschaftlichcu ßcrgwesens
Pflcgc gehalten, ohne dus Gebiet der höheren Politik 
zu betreten, welches allerdings für die l\fossnahmen und 
Entschliissc der hohen Staatsverwaltuug ein offen liegen
des ist, auf welches ihr zu folgen, an dieser Stell c 
nicht geziemte. \Venn sie U.ic Montanindustrie fragt: 
„ Was denkt Ihr vom neuen Zolltarife, von einem Anschlusse 
u. s. w ., so will sic1 die g e wer b 1ichc11 I ntc r c s s c n dersel
ben in dieser Frage erforschen, keineswegs aber von ihr 
diplomatische oder völkerrechtliche Vorsehliige provociren ! 

Von unserem Fachstandpunkt aus, aber, halte ich 
heute noch, wie vor zwei Jahren, au den obi
gen drei Thesen fest! 

Ein Anlass, dieselben mehr ins Detail zu behandeln, 
ist vor ungefähr einem Jahre eingetreten, als der Wiener 
Gewerbeverein mich in ein Enqucte-Comitc für die MontO:n
Industrie berief und dieses mich mit der Berichterstattung 
über seine Verhandlungen betraute. 

Ich verhehle nicht, dass in diesen Verhandlungen 
mitunter weitere Anfordernngcn auftraten, als. sie m i r 
zweckmässig crschciucn, allein obwohl mein ursprü1;glicher 
Berichtsentwurf in manchen Punkten die Schutzansprüche 
minder stark betont hatte, als die sehlicssliche Formulirung 
im Comite sie hcrvo rzuheben für nöthig fand, nahm ich den
noch keinen Anstand mich den abändernden Beschlüssen zu 
fügen, weil die Grundlage meiner Ueberzeugungcn da
durch nicht alterirt wurde' und mein Austritt aus dem 
Comitc vielleicht einen \Veit schrofferen Bericht hervorge-
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bracht haben würde. Ich konnte daher jenen in Nr. 33 
und 34 des 1863er Jahrganges dieser Blätter abge
druckten Bericht unbedenklich mit meinem Namen unter
zeichnen und bin den Mitgliedern jenes Comites zu Dank 
verpflichtet für die Ehre, die sie mir durch ihre Wahl 
erwiesen, so wie für das Entgegenkommen, mit welchem 
sie mir meine Arbeit erleichtert haben. 

Das Näherrücken des Zeitpunktes, welcher den -
unglückliche'} - preussisch-französischen Handelsvertrag 
vom Papiere ins Leben verpflanzen soll, und inzwischen 
eingetretene politische Ereignisse von noch unberechen
barer Tragweite haben die immer heisser werdende Prage 
endlich so nahe gebracht, dass ein Herumgehen um die
selbe nicht mehr möglich ist, - man muss das „brennende" 
Ding angreifen mit oder ohne Handschuh - selbst auf 
die Gefahr hin, sich t!ie Finger zu verbrennen! 

Die Regierung hat diese Frage auch vor Kurzem ernst
lich angrg:riffen; sie hat einen hochgestellten Mann, dem 
selbst seine Gegner das Zeugniss reichen \Vissens und gründ
licher Erfahrungen nicht versagen können, zu einer' Be
sprechung mit einem Abgeordneten <lcs grosscn Bundes
nachbars abgesendet, und der dcrmaligc Leiter des k. k. 
Handelsministeriums Sc. Exeellenz F rc i h err v. K a.l c h
b er g hat am 21. März d. J. eine Deputation <les n. ö. 
Gewerbevereines bei Ueberreichung einer Denkschrift mit 
nachstehender Amcdc empfangen, in welcher die Stellung 
der h. 8ta11.tJ>Verwaltu11g zu der handelspolitischen Frage 
ihren Ausdruck gefunden hat. 

Obwohl vielfach in . den Tagesblättern besprochen, 
dürfte es doch vorerst uöthig sein, auch hier noch <lcn 
Wortlaut dieser Ansprache zu wiederholen, um darau jene 
Bemerkungen zu knüpfen, welche zur Discussion des 
montanistischen Interesses in dieser Frage führen. 

Freiherr v. Knlehberg's Ansprache lautet: 
„Die Regierung hat clcn Stu11clpu11kt, auf welchen sie 

sich mit den Propositionen vom 10, Juli stellte uncl wclehe11 
sie durch den 'I'nrifentwurf bestimmter kennzciclmctc, zur 
Stunde noch nicht verlassen. 

Die gegenwärtige Sendung nach Prag ist ein lct~tcr Ver
such, um das vorgesetzte Ziel im Wege möglicher Vcrstiincli
gung mit dem Hnnptgegncr unsere1· Vorschläge zu erreichen. 
Dieser Schritt knnn vergeblich sein,, aber er ändert 11icht dcu 
bisher eingc11ommene11 Stnnclpunkt, noch unser V crhältniMs 
zu den siid- und mitteldeutschen Staaten unserer Vcrbii11de
tc11 aus l\IUnchen. lllan wircl auf Grundl:i.gc dos frnn
zösischcn Vertrages nicht pactirc11. Die Besorgnisse, 
welche in dieser füchtung rege gemacht wurclcn, sind daher 
unbegründet. Uebcr Das, was demniichst gc•~hchcn soll, h:i.t 
die Regierung noch keinem Entschlc1ss gefasst uncl kann es 
nicht, so lange die Ergebnisse der Mission nach Prag noch 
nicht vorfü~gen. 

J<'asse ich die möglichen Eventualitäten iu's Auge 
· fü~ den ]<'all, als diese Mission erfolglos bleibt, so gclan:re ich 
ungefähr zn folgenden Resultaten: Fiihrt die Zollconferenz i11 
Berlin nicht zu jener Einigung, welche Preussen anstrebt, so 
kann, und wie ich glaube, wird die Regicnmg ihre l'roposi
tionon vom 1 O. Juli und den daran sich schlicsMcnden Tarif· 
entwurf gegen jeden Einzelnstaatund gegen jede Staatcngrnppc 
aufrecht halten, welche geneigt sein werden, auf jenen Grund
lagen mit ihr zu unterhandeln. Findet diese Geneigthcit nicht 
statt und kommt vollends die Neubildung des Zollvereins auf 
Grundlage des französisch-preussischen Vertrages zustande, 
dann sollte meines Erachtens die Regierung dio Reform un
serer Zollgesetzgebung im einheimischen Wege durchführen, 
wodurch Verträge mit anderen Staaten, insbesondere mit 
Deutschland, aualog dem Vertrage vom 19. Februar 1853, nicht 
ausgeschlossen sind. Hiebei wird ihr die Möglichkeit gegeben 
sein, auch ohne Abscbliessung bindender Vertrlige durch all
mälig fallende Zollsätze sich den Systemen der Nachbarstaa-

ten zu nähern. Deun hieriiber, so scheint mir, kann sich kein 
besonnener Industrieller, welcher einen unbefnngeuen Blick 
auf den Entwicklungsgang der Giitcr erzeugenden, umtau
schenden und sie verzehrenden Verkehrswelt wirft, - darüber 
kann er sich keiner Täuschung hiugeben, dass heute ein Ab
schluss, etwa wie ,zu Colberts Zeit, d. i. schroffe wirthschaft
lich Absonderung t!er von Eisenbahnen durchzogenen europäi
schen Länder, auf die Dauer nicht mehr möglich ist. Den Amal
gamiruagsprocess in rechter Zeit und mit thunlichster Scho
uung zu vollziehen, das ist die handelspolitische Aufgabe un
serer Zeit und das Bedürfniss der europäischeu Zustände. 

Man hat der Regierung von mancher Seite ihre Propo
sitionen vom 10. Juli zum Vorwurfe gem11cht. Was nöthigte zu 
d"nselben? Der französisch-preussische Vertrag, diese weit
tragende Thatsache, zwang dazu und nicht irgeudeine Theorie 
oder Liebhaberei für neue Gesetze verführte die Hegierung. 
Dieser V ertrag bedroht uus mit zwei Gefahren: einmal mit 
einer volkswirthschaftlichen durch die Etablinwg des Frei
handels an allen unseren Gränzcn und seines Gefährten, des 
Schmuggels, sobald wir ihm nicht freiwillig die 'fhorc öffnen; 
und daun 111it einer politi•chen, das ist mit der Verdrängung 
ans Deutschland, dem anzugehören wir ein Recht und ein 
politisd1es Bediirfoiss habe11. Ich glaube, dass der Versuch, 
diese Gefahren abiuwendcn, gerechtfertigt ist, ja dass es Pflicht 
der Regierung war, ihn zu machen. Die Gefahren bestehen 
beide noch 11111 heutigen Tage, und darum ist der Versuch noch 
nicht aufgegeben. 

Freihandel nnd Schutzzoll, Hochschutzzoll und m1issiger 
Schutz ~incl die viel gebrauchten und viel missbruuchten Schlag
wörter des 'l'ages. In concrcten Fällen spreche ich ungern von 
Theoremen, doch kann ich es hier 11icht ganz vermeiden, wenn 
ich den Stanclpnnkt der Regierung kcnn~eichnen soll, \Vir be
dürfen eines nach allen Seiten hin regen wirlhschaftlichen 
Lebens. Die Adern, durch welche dieses Leben strömen muss, 
sind tausendfach und sir sind wieder tanscnclfttch verschlun
gen, Es wlire Unkcuut11iss des wirthschai'tlichcn Lebens oder 
Dünkel, wenu man dem Verkehre die Wege, die er zu gehen 
hat, anweisen wollte. lusofcrn bin ich im Principe Freihänd
ler zunächst für den inländischen Verkehr. Allein es handelt 
sich um den Verkehr mit dem Auslande und um die gegebe
uen Zustände unserer ludustrie, welche in denselben und durch 
sie geworden ist, was sie eben ist. 

Was nun clie V crh1il tnissc znm Auslande betl'i1Tt, so le
ben wir nicht mehr in Colb erts Zeiten. Europa arbeitet sich 
politisch und volkswirtlischnftlich mehr 1111cl mehr zu einem 
Staatensystem empor, es hat aufg·ehört, ein Staatenconglome
rat zu sein, denn die Stuatcn stehen sich heute so naho, wie 
ehedem kaum die Provinzen des einzelnen Staates unter sich 
stauden. Dreifoch gil~ dicss in unseren lleziehungcn zu Deutsch
land. Das ist das Eine, dem man das Auge nii:ht vcrschlies
seu darf. Allein auf dem Wege zn clicsem Ziele soll der eine 
Staat nicht bloss geben, während cler andere nur emp(iingt, 
clcr eine nicht bloss verlieren, wo der andere gewinnt. Darum 
verlangt die Politik Parität in den Vertriigen, wovon der 
prcussi~ch-französische das gerade Gegenthcil ist. Das ist das 
zweite Moment. Ein drittes endlich ist, dass, was ökonomisch 
besteht, nicht ohne Noth ökonomisch zu Grunde gerichtet 
werden soll, und darin muss meines Erachtens das Schutz
zollsystem sein Ziel und seiue Gränzen fiuden. Der Zoll darf 
n~cht als 'l'rcibhauswärme wirken; sondern soll nur schiitzend 
hmiibcrleiten zu wirthschaftlich gesilnderen Znstänclen, Ueber 
die Art und dns llluss des Schutzes mUssen die concrcten Ver
hältnisse entscheiden. 

Die Einen sagen: der Schutzzoll und die innere Con
currenz leisten alles, der erstere müsse die Industrie in's Le
ben .rufen und erhalten, die Concurrenz im Innern aber ge
nüge, um sie vorwiirts zu treiben. Die Anderen entgegnen: 
der Schutzzoll lähmt die Energie der Producenten, er lähmt 
die innere Coucurreuz , er besteuert die Consumenten zum 
unberechtigten Vortheil untiichtiger Proclucenten. Sie behaup
ten, dass sich der Producent zu thatkräftigcr Energie erst auf
raffe 1 wenn ihm das "Wasser in den Mund läuft. Mag es so 
sein, nur meine ich, dass es volkswirthschaftlich nicht zu recht
fertigen sei, wenn man ihn auch ertrinken mache, und darum 
sage ich: Schutz des Bestehenden , wenn dieses überhaupt 
ökonomisch lebensfähig ist. 

Eine verfehlte Speculation, ein verkehrt betriebenes Ge-
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schäft, ein Unternehmen ohne reele Grundlagen können nicht 
beanspruchen, dass sie aus der Tnsche der Consumenten snb
ventionirt werden. Die Bedingungen der Lebensfähigkeit be
schafft aber allerdings nicht der Zoll, sie müssen auf festeren 
Grundlagen stehen. 

Ich habe mich uugerne zu diesem theoretischen Expose 
entschlossen, da wir concreten Fragen gegenüberstehen; allein 
ich musste es thun, um meinen Standpunkt zu markiren und 
im Allgemeinen abzugränzen. Auf demselben werde ich stehen 
bei Beurtheilung der Gutachten der Handels- und Gewerbe
kammer und desjenigen, das Sie mir soeben übergaben. Diese 
Gutachten werden wahrscheinlich Ergiinzungen und Berichti
gungen nothwendig machen; aber der W cg wird sich finden, 
um was noch noththut, in uubefangener Weise herbeizuschaf
fen'. Das Anhäufen von Zahlenmateriale macht es allein nicht. 
Die Zahlen beweisen, aber sie tiiuschen auch, und diese Täu
schungen sind doppelt gefährlich, weil sie deu Schein der 
Gründlichkeit annehmen. 

Fragen Sie mich, welchen Ausgang ich mir von unserer 
Zollkrisis erwarte, so antworte ich: Wenn wir das Ziel, das 
wir heute festhalten, wie am 10. Juli Hi62, die endliche voll<B
wirthschaftliche Eiuheit mit Deutschland auf dem gegenwär
tig betretenen Wege auch nicht erreichen sollten, so liegt ja 
ein zweiter, in nicht viel späterer Frist eben dll.hin führender 
knapp an dem ersten: die an~edautcte freisinnige, zugleich 
vorsichti"e Reform und Entwicklung unseres Zollsystems, denn 
die Zolls~hranlien zwischen uns und Deutschland sind morsch 
und werden fallen, sei es im Wege des Vertrages oder auf 
dem der Gesetzgebung. 

Meine Herren! Sie sehen, dass wir wissen, was wir wollen.« 

Da, wie bereits hervorgehoben wurde, hier nicht der 
Ort ist, die in diese Angelegenheit Einfluss nehmenden 
Rücksichten der höheren. Politik zu crörtcru, welche die 
Ansprache des Vertreters der Anschauungen der h. Rc
gie1·m1g allerdings nicht umhin konnte zu berühren, so bleibt 
aus derselben nur das fachliche und wirthschaftlichc Mo
ment zu beleuchten, 

In dieser Beziehung dürfen aus der im Ganzen doch 
gegen gewisse Schutzzoll-Agitationen gerichteten Rcd'e 
des Leiters des Handelsministeriums als crmuthigend fiir 
die Montan-Industrie zwei Hauptpunkte anerkannt wer
den, welche stets in lebendiger Erinnerung zu erhalten, 
Aufgabe aller Freunde unserer Montan-Industrie sein wird. 

Der eine ist die bestimmt lautende Zusage: nM an 
w i r d au f G r u n d 1 a g e d es fr an z ö s i s c h c 11 V c r
tr a g es nicht pactiren," sowie die spätere Be
merkung, dass jener Vertrag das gerade Gegentheil einer 
wünschenswerthen „Parität" sei. 

Fiir uns Montanisten noch wichtiger ist aber der 
zweite Satz, welcher lautet : „ dass, was öko n o m i s c h 
b e s t c h t, n i c h t 0 h n c N 0 t h ö k 0 n 0 m i s c h z u G r u II d e 
g er ich t c t w c r den so 11, und dass über die Art 
!1 n d d a s M a s s d c s S c h u t z es c o n c r c t e V e r h ü. l t-
1 i s s e e n t s eh e i tl c n m ii s s c n. " 

Wird an diesen Sätzen festgehalten und auch 
hatsächlich nach den darin enthaltenen Grundsätzen vor
cgangcn, so sind die in diesen Blättern im J. 1862 auf
estellten 3 Thesen in keinem Widerspruche mit der 
ffimellen Kundgebung des Frhrn. v. Kalchberg, und 
[einungsverschicdenheiten sind eben nur über die Mitte 1 
lm Zwecke möglich. 

Die Aufgabe jedoch, welche den Vertretern, Sehrift
ellern und Rednern unseres Faches nunmehr zufällt, 
;, zu beweisen : 

da SB unsere Montanindustrie wirklich ein ökonomisch 
lebensfähig Bestehendes sei, und 

·dass eo n er et e Verhältnisse einen gewiesen Schutz 

fordern, von welchem jeder vernünftige Montanist 
auch nicht mehr erwarten wird, als dass er geeignet sei, 
uns aus unseren gegenwärtigen nicht normalen Verhält
nissen n schützend hinüberzuleiten zu wirtbschaftlich 
gesünderen Zuständen." 

Diese Punkte sollen in den nächsten Nummern unter 
gleichzeitig fortgesetzten Mittheilungen von Handelskam-
mer-Gutachten etwas näher erörtert werden. 0. H. 

Ueber das Zinnerzvorkommen von 
Schlaggenwald. 

Auszug aus einer grösseren Abhandlung, vorgetragen in der 
Sitzung der k. k. geolog. Reichsanstalt am 16. 1''ebruar 18ß-1. 

Von Anton Riicker, k. k. Bergcxspectant. 

Die Zinnerzformation des Carlsbuder Gebirges 
tritt in einer ziemlich geraden Richtung von SW nach 
NO auf, und kann als ihr äusserstor südwestlicher Aus
gangspunkt' der Zinngranit des sogenannten Glatzbcrges 
bei Königswarth, als nordöstlichster der des Dreikreuz- • 
berges bei Carlsbad bezeichnet werden. Zwischen diesen 
beiden Endpunkten tritt bei Schlaggenwald, Schönfeld und 
Lauterbach ihre Centralmasse auf, und dicee Centra.lmasse 
ist es, welche nach Graf Sternberg's Geschichte der böh„ 
mischen Ilcrgwerke seit dem 12. bis zum gegenwärtigen 
Jahrhunderte, und zwar mit mitunter glänzendem Erfolge 
Gegenstand bcrgmiinnischer Ausbeute war. 

Das Z i 11 n erz (Zinnstein, Kassiterit) findet sich in 
der zuvor angedeuteten Richtung nur im Bereiche der 
sogen. Zinn g ran i te, auf Stockwerken und auf Gängen, 
nie aber in dem Gebirgs- oder Massengranit vor, 
und unterscheidet sich ersterer von delll letzteren vorzüg
lich durch seinen geringen Halt an Feldspath, vorwiegen
des Auftreten vou Quarz uQ.d von accessorischen Bestand
theilcn, so wie durch seine Feinkörnigkeit, welche die Be
standtheile oft schwer von cinauder unterscheiden Hisst. 
Der Zinngranit constituirt im Wesentlichen die soge
nannten Zinnstöcke oder Zinnstockwerke, deren wich
tigste bei Schlaggenwald und Schönfeld auftreten, und die 
hier kurz beschrieben werden sollen: 

Der wichtigste ist der Hubcrstock oder Hubcrhaupt.
werksstock. Er ist ringsum vom Gneiss umgeben, besteht 
der Hauptsache nach aus dem vorerwähnten Zinngranit, 
l!Veicher meist sehr mächtige Greisen putz c n (kleine 
Stöcke im Hauptstock) einschliesst, welcher Greisen sich 
von dem Zinngranit wieder durch seinen gänzlichen Man
gel an Feldspath, und das Auftreten von einer grossen 
Anzahl von Mineralien, von denen gegen 60 Species be
kannt sind, unterscheidet. Zinnstein, Wolframit, Eisen-, 
Kupfer- und Arsenkiese, Flussspath, Schörl sind vorzüglich 
zu erwähnen. Ferner durchschwärmen den ganzen Stock 
eine grosse Anzahl von Qua.rzschnüren und Quarzgängen. 

Das Zinnerz (so wie auch die übrigen auftretenden 
.Mineralien) ist in den Stockwerksmassen in der Regel fein 
eingesprengt; doch concentrirt es sich oft in Schnüren, 
Nestern und Putzim (local Drusen genannt), von denen 
einige ausscrordentlich reich waren. Der durchschnittliche 
Halt der Stockwerkszwitter beträgt durchschnittlich 0,2 bis 
0,4 Percent, soll jedoch in frühet'en Zeiten 1 Percent und 
darüber erreicht haben. Der Huberstock ist schon seit· 
langer Zeit ausser Betrieb. 
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Südwestlich vom Huberstock liegt der nächst wich
tigste, der sogen. Schnödenstock. Er besitzt die gleiche 
Zusammensetzung, wie der erstere, und wird noch gegen
wärtig von Gewerkschaften abgebaut; er ist ebenfalls 
ringsum vom Gneiss umgeben. 

Der dritte endlich, der sogenannte Klingerstock liegt 
in der weiteren südwestlichen Richtung bei Schönfeld un
mittelbar an der Contactgränze vom Gneiss und Gebirgs
granit. Es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass 
dieser Stock, der ebenfalls schon lange Zeit ausser Be· 
trieb ist, die geringsten Erzmass.en lieferte, während 
der Huberstock unstreitig der wichtigste und ergiebigste 
war. Letzterer bildet quasi den Mittelpunkt der l'anzen 
Formation, in ihm war, und ist vielleicht noch die Haupt
masse des Erzreichthums concentrirt, welcher von da nach 
beiden Richtungen der Fortsetzung der Formation all
mälig abnimmt, eine Thatsaehe, welche sich auch bei <ler 
Betrachtung der Gänge bestätiget. 

Sü<löstlich von dem kurz skizmrten 8tockwerkszuge 
treten im Gneiss eine Anzahl Quarzglinge auf, von denen 
die wichtigsten find: der Gcllnauer (mit mehreren Trüm
mern), der Mariengang, der Kluftgang und Antonigang. 
Die <lrci ersten streichen parallel unter sich, und parallel 
zu dem Stockwerkszuge von SW nach NO (h. 3-15), 
nur der Antonigang schaart ihnen in SW unter einem 
ziemlich spitzen Winkel 14u. 

Sie fällen sämmtlich nach NW gegen den Granit mit 
einer, namentlich in den tiefem Horizonten ziemlich varii
rendcn Neigung von 25-55 Grad. Der Gellnaucr- und 
Marie11gani; sind die Hauptgänge; sie werden noch gegen
wärtig abgebaut, um! von diesen stammen meine wc11igc11 
Erfahrungen über die Erzführung der Gänge. 

Ausser diesem Gangsysteme tritt ein zweites in der 
Nähe des Huber- und Schnödenstockes auf, dessen Gänge 
sich von dem früheren durch ein sehr flaches Einfallen 
( 10-20 Grad), dann durch eine gP.ringcrc Mächtigkeit 
(2-3 Zoll) unterscheiden. Es sind diese die sogenannten 
F ä 11 e. In ihnen ist das Zinnerz mehr, als in den ersteren 
conccntrirt, und es baut sie eine Gewerkschaft mit ziem
lich günstigem Erfolge ab. 

Ein drittes Ga11gsystem endlich tritt nordwestlich vom 
Huberstockc im sogen. Hahncngebirgc auf, auf dessen 
ehemalige bergmännische Wichtigkeit sein ausgedehnter 
Pingen- und Haldenzug schlicsscn !!isst. 

Nach dieser allgemeinen Schilderung des Auftretens 
der Schlaggenwalder Gänge übergehe ich zur näheren Be
schreibung des Gellnauer- und Mariengangs. Ihr Streichen 
und Verfllichen wurde früher angegeben. 

Ihre Aus fü 11 u n g ist eine gro bkrystallinische, oder 
vielleicht besser bezeichnet, eine krystallinisch massige, und 
besteht vorwaltend aus Quarz, dann Steatit, Steinmark, 
Flusspatb, Zinnstein, Wolframit, Kupfer-, Eisen- und Arsen
kiesen, Molybdän, Apatit, Topas u. s. w. Nahezu alle 
Mineralien, die auf den Stockwerken gefunden werden, 
finden sich auch auf den Gängen wieder. 

Die Mächtigkeit ist ziemlichen Schwankungen unter
worfen; sie beträgt beim Mariengang 2-5 Zoll, während 
sie beim Gellnauer Gang, namentlich am sogen. g e m c in
s ch af tl ich e n Ort, bis 15 Zoll erreicht. 

Er zfüh ru n g. Das Zinnerz kommt ihcils krystallisirt, 
theils derb in Drusen, kleinen Putzen und Nestern 
im Gang selbst, ferner als Saalband, und im Nebenge-

stein vor. Der Adel tritt immer mit bestimmten Charakteren 
des Nebengesteins und der Gangmasse auf, und lässt sich 
nur nach diesen die Abbauwürdigkeit der Gangmittel be
urtheilen. 

Das Nebengestein (Gneiss) zeigt sich für die Erz
führung immer dann ungünstig, wenn es frisch, d. h. 
vollkommen. unzersetzt ist, und der Feldspath (Orthoklas) 
in deutlich wahrnehmbaren Individuen auftritt; dabei ist 
es immer sehr fest, lässt sich schwer bearbeiten, und 
seine sonst deutliche Schichtung verschwindet beinahe 
gänzlich. In dem Masse, als der Feldspath zurücktritt, 
oder für ihn ein Zersetzungsproduct erscheint, die Schich
tung deutlich wird, und die Festigkeit nachlässt, in dem 
Masse tritt auch dP.r Zinnstein wieder auf. Bemerkens
werth ist, dass in dem südwestlichen Revier (gegen den 
Klingerstock zu) der frische Feldspath am häufigsten, ja 
man kann fast sagen, stetig vorkommt, und dass auch da 
die Gänge immer ärmer werden, je weiter man vordringt. 
Es ist auf die~en Umstand hauptsächlich desshalu Ge
wicht zu legen, weil sich ciue Analogie mit dem Auf
treten der Zinnerze auf den Stockwerken herausstellt. 
Der Huberstock hatte 1;lie reichsten Mittel, weniger der 
Schnödenstock, und ohne Zweifel noch weniger der Klin· 
gerstock. Während nun die Gänge in südwestlicher Rich
tung allmälig vertauben, waren sie nordöstlich gegen den 
Hubcrstock zu nicht nur abbauwürdig, sondern mitunter 
sehr reich; sie sind aueh hier von den Alten bis auf die 
Pflugcnstollenssohle pressgehauen. Auf der andern Seite 
des Huberstockes wurden die früher erwähnten Hahnen
gänge abgebaut, und waren auch diese gewiss edel, wäh
rend in der weitern Richtung nach NO da~ Auftreten der 
Zinnerze allmälig verschwindet. Der Huberstock zeigt sich 
daher als Mittelpunkt, als Hauptconcentrat.i.mspunkt der 
Erzmittel, vou ihm aus nimmt nach beiden Richtungen die. 
Erzführung allmälig ab. 

Bei der Gangmasse ist zunächst das Auftreten 
von Mineralien, dann der Aggregationszustand de; Quarzes 
zu bcrücksichtii;en. Erstem begleiten immer den Adel, 
welcher verschieden auftritt. Zunächst erscheint der Zinn
stein als Saal band; ferner in Drusen und Putzen von ver
schiedener Ausdehnung, welche den Zinnstein zumeist in 
prachtvollen Krystallcn bergen. Der Quarz ist in diesen 
Zonen stets vom Nebengestein gut getrennt, feinkörnig, 
von splittrigem Bruch, und bildet häufig Drusen, während 
er in unedlen Gangpartien immer dicht und fest, und mit 
dem Nebengestein meist innig verwachaeu ist. 

Doch nicht immer tritt der Adel in vorbezeichneter 
Weise auf. Es kommt vor, dass plötzlich in einer edlen 
Erzzone der Zinnstein aus der Gangmaas·c oft gänzlich 
verschwindet, ohne dass das Nebengestein oder der Quarz 
des Ganges seinen Charakter ändert. In diesen Fällen er
scheint der Zinn~tein in Greiscnputzen, welche im Han
genden oder Liegenden auftreten, conccntrirt, welcher 
Greisen eine ganz analoge Bildung, will der Stockwerks
greisen ist. Erscheinen auch diese Greisenputzen nicht, 
dann findet man bei sorgfältiger Untersuchung im Neben
gestein Zinnerzschnürchen, welche verfolgt, oft zu ganz 
schö~en Erznestern führen. Der Adel ist daher immer da, 
sobald Nebengestein und Gangcbo.ro.kter günstig sind, 
wenn er sich auch in den letzt angeführten Fällen dem 
Auge des Bergmanns zu entziehen sucht. Das genaue 
Studium dieser Charaktere ist de.her auch das einzige 
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Mittel zur richtigen Beurtheilung der Erzführung, umso
mehr, als alle jene Erscheinungen, welche sonst dem Me
tallbergmann bei Aufsuchung der Adelspunkte häufig als 
Richtschnur dienen, bei den Schlaggenwalder Gängen gar 
keine sichern Anhaltspunkte bieten. Es siud diess: die 
Schaarungen , Verwerfungen, grössere oder geringere 
Mächtigkeit, steileres oder flacheres Einfällen. 

Schliesslieh noch einige Worte über die wahrschein
liche Bildung der Zinnstöcke und Zinngänge, und über die 
damit zusammenhängenden Folgerul:!gen. 

Es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass die 
Scblaggenwalder Zinnstöcke sich aus dem Granit gebildet 
haben. Nachdem der Huber- und Schnödenstock ringsum 
vom Gneiss umg-eben sind, so kann man sie nicht als 
concretionäre Massen des Granits betrachten, noch weni
ger als solche vom Gneiss, welcher absolut taub ist, und 
von welchem die Stockwerksmassen stellenweise deutlich 
geschieden sind. Man muss daher für die Schlaggenwalder 
Zinnstöcke eine eigene Bildung annehmen, und es ist 
sonach sehr wahrscheinlich, dass sie in der Teufe fort
setzen, und unter einander zusammenhängen. Es lässt sich 
aber andererseits nicht verläugnen, dass der Erzgehalt in 
der Teufe in eben dem Masse abnehmen dürfte, als das 
Masscnverhältniss der Stöcke zunimmt. Ist daher auch bei 
einer allfälligen Aufuahme des Stockwerksbaues ein Aus
bleiben der Erze nicht zu befürchten, so darf sich anderer
seits in Bezug auf den Halt keinen sanguinischen Hoff
nungen hingegeben werden; meiner Ansicht nach wären 
0,3 Pcrcent das l\I a xi m um, was bei einem Betriebsplane 
in Ansatz gebracht werden könnte. 

Was die Gänge anbelangt, so ist so viel sicher, dass 
sie ihr Material von den Stockwerksgranitcn der Haupt
sache nach crhaiten haben, bis auf 8 Species sind 11llc 
Mineralien dc1· Stöcke auch von den Gängen bekannt. Es 
ist daher auch nicht leicht anzunehmen, dass sie in dem 
Granit, dem sie sämmtlich zufallen, fortscb;en. Nachdem 
sie an den abbauwürdigen Stellen überall bis nahe an die 
Granitgränze verhaut Bind, so lässt sich wohl von dem 
Schlaggenwalder Gangbergbau keine Zukunft prognosti
ciren. Wenn der Bergbau der verarmten Gegend je wieder 
zum Aufblühen kommt, was wohl Jeder, der die dorti
gen Verhältnisse der Bevölkerung kennt, innigst wün
schen muss, kann diess nur durch den 8tockwerkbau ge
schehen. 

·Ueber das Rohmaterial zu einem vorzüg
lichen Gussstahl. 

Von E. Re s c h, k. k. Werkscontrolor zu Reichenau. 

Der Ein 1 e i tun g dieses Aufsatzes widme ich das 
Motto: 

nDas Alte ist die Basis des Neuen." 
11 Das gründliche Studium bei langjährigen , kostspieli
gen Erfahrungen während der Entwickelung des alten Hüt
tenwesens, hat bei rationeller Rücksicht auf letzteres, allein 

fruchtbare Fortschritte gezeuget. u 

n Thatsachen sind Beweise." 

Im Jahre 17 40 ersetzte H u n t s m an n das theuerc, 
den Stahl zwar gleichartiger machende, ihm aber die ge
'orderte Härte benehmende Gärben, durch das Umschmelz
·affinement - eines schon roh gebildeten Stahls. 

123 Jahre sieht bereits Huntsmann's primitive Guss-

stahlerzeugungsmethode einer gefährlichen Concurrenz, wie 
durch Heath's und Uchazius Methode, gleich aus den 
Erzen sogar (Rückgriff zum alten Stuckofenbetrieb) Guss
stahl zu erzeugen, gleichgiltig entgegen. 

Zur Zeit des Renommees vom 'V olframstahl, dessen 
ersten ausführlichen Versuche ich an der hiesigen Hütte 
durchgemacht habe, war man in Shefficld durchaus nicht 
dazu zu bewegen, wenigstens in einen einzigen Gussstahl
tiegel zur gewöhnlichen Beschickung \V olfram beizusetzen. 
- So sicher war man von der Vorzüglichkeit seines Pro
ductes überzeugt, dass man eine Verbesserung a priori 
für unnöthig, ja für absolut uumög lieh hielt. 

Die ausgesprochene Eigenschaft des Spiegeleisens 
andere, niedere Eisencarborcte in jedem Verhätnissc auf
zulösen, begründete die zahlreichen, ausführlichen Versu
che des Obcr-Hüttcninspedors St eng c 1 im 8icgen'schen 
über Gussstahlgewinnung aus Roh- und Stabeisen. Die Zu
sammensetzung des Spiegel- und 8tabcis cns ist eine schon 
so genau bestimmte, dass die Zusamrnenschmelzung bei
der zu einem Gussstahl von t·75, 1·08 und 0'650/e chemisch 
gebundenen Kohlenstoff nur ein Gegenstand der einfachen 
Berechnuni; sein konnte. Und doch war bis jetzt in dieser 
Gussstahlgewinnung noeh kein grösserer Erfol~ zu errin
gen, als ihn K o. r s t e n - Handbuch der Eisenhüttkd. Band 
4, pag. 512 - in Aussicht stellt; indem er an der Gleich
artigkeit eines solchen Gussstahls zweifelt und zum guten 
Gussraffinat nur schon gebildeten Stahl zu nehmen räth. 

Aus vielseitiger Erfahrung an der hiesigen Hütte allein 
kann ich mitthcilen, dass, ob man den Gussstahl aus den 
besten, reinsten, steierischen, strahligen 

Flossen und dem besten Puddlings'eiscn 
hart oder weich combi nirte; derselbe immer uur einige zu
fällige gute EigenschaftPn zeigte. l licr uur Einiges. 

Nach mehreren Versuchen brachte man es dahin, durch 
Zusammenschmelzen von 4 1/ 1 Pf. Flossen und 29 :1; 1 Pf. 
Stabeisen per Tiegel Locowotiv- Treibkurbelu zu erzeu
gen, welche nicht porös, und gerade dort nicht unganz 
wurden, wo die Festigkeit nm meisten in Anspruch genom
men wird, nämlich am Sitze der Wnrze. "Während man nun 
einmal am rohen Gussstücke, selbst nach einem starken 
Einschrotten am Wnrzensitzc, die 'Varze mit den heftig
sten Sd11iigen ku.um abzubrechen im Stande war; löste sich 
eine gleiche Warze mit einem einzigen, nicht zu heftigen 
Schlage, an einer fertig bearbeiteten Kurbel, welche in einer 
renommirten Maschinenfabrik aus geübten Hlindcn hervor
ging. - Mangel an sicherer, relativen Festigkeit. 

Derselbe Gussstu.hl liess sich thcils gut zu verschie
denen Feilen ausschmicden, theils störte er sich hiebei. 

Gussstahl zu Gew ehrlliufen nus 3 1/ 2 Pf. obgenannter 
Flossen und 31 1/ 2 Pf. 8tu.beisen per Tiegel licss sich oft 
gut und ohne Langrisse schmieden, führte gut den Bohrer, 
und die Läufe hielten gut beim Torrnentircn. Ein anderes 
Mn! zeigten L!iufe aus dem gleichen Materiale entweder 
Ungänze beim Schmieden; oder die Ungleichheit des Stahls 
vertrug den Bohrer; oder die scheinbar ganz gut gelunge
nen Läufe zeigten erst Risse beim Ziehen; oder sie erwie
sen sich ganz fehlerlos, hielten aber.die Kraftproben nicht 
aus. Zu Feilen entsprach derselbe Gussstahl zum Thcil, 
zum Theil bcrsteten die Feilen beim Härten. Abgenützt 
Hessen sich die gelungenen Feilen gut schleifen, ablassen 
und hauen; aber beiiil zweitmaligen Härten bekamen wenige' 
die ursprüngliche Härte wieder. - Verlust der Stahlnatur. 
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Schmelz. und Puddlingsstahl. 

Bei der Londoner Ausstellung 1862 zeigte Krupp 
allein die Perspective der Zukunft bei Verweudm„g des 
Puddlingsstahls zu Gussstahl; aber in einer ganz anderen 
Richtung, als der eigentliche, englische, gesuchte Gussstahl 
seit Jahren seinen Ruf begründete. Obwohl das Raffiniren 
des Puddlingsstahls jünger, als das des Schmelzstahls ist, 
so ist es bereits durch Erfahrungen constatirt, dass die Er
folge der Anwendung des Schmelzstahls zu Gussstahl um 
ebensoviel hinter der gleichen Puddlingsstahl verwendung 
zurückgeblieben sind, als das Haffiuat des Puddlingsstahls 
hinter jenem aus Cementstahl zurückbleibt, wenn man bei 
beiden das Umschmelzen unter ganz gleichen Umständen 
vornimmt. 

W cdcr der Schmelz· noch der Puddlingsstahl haben 
bisher die Ansicht gcrcchtfcrtigct, dass durch ein blosses 
Umschmelzen derselben die Gleichartigkeit des englischen 
Gussstahls, und auch seine übrigen vorziiglichcu Eigenschaf
ten zu erreichen sind. 

Stahlabfälle überhaupt. 

Deutlichkeit halber unterscheide ich: 
1. Schlechtere Stahlabfälle. 
Dazu zähle ich a) die unganzen, umeincn Schopfen

dcn von Giirbstahl. b) Nachstehende Abfälle bei der Guss
stahhnanipulation: 

Beim Schmelzen rinnen manche 'l'iegel ganz oder 
theilwcisc aus, Was im Tiegel zuriickgcblicben, selbst bei 
nicht zusammengesetzter Beschickung, bleibt schon wegen 
der Einwirkung des Windes durch das entstandene Loch 
oder den gebildeten Hiss im Tiegel, eine chemisch unbe
kannte Grössc. Was dem Tiegel entgangen, passirt Asche 
und Wind. 

Selbst während dem Ausgicsscn frisst sich oft der 
Gussstahl erst durch den Tiegel durch, und wird auf der 
Hüttensohle meist mit Staub vermischt. - Sonstiges V cr
zettcln, sowie mit Schlacke gemengte 'l'iegclrückstiinde, 
geben gleichfalls schlechtere Gussstahlabfälle , denen man 
endlich die meist porösen und unreinen Schopfcnden vom 
Einguss, beim Ausrecken der Gussstahlkolben, be1zählcn 
kann. 

2. Die b1•sscrcn 8tahlabfülle. 
Beim Ausfertigen der verkäuflichen Giirb- oder Guss

stahlwaarc s~hlicsst man Unganzes, Rissiges oder Schief
riges sorgfältig aus. Auch beim Abschneiden der Stübe auf 
geforderte Länge, sind ganz reine, fehlerfreie Abfälle nicht 
immer zu vermeiden. 

Den Wcrth beider Gattungen Abfälle kann nur ihre 
rationelle Vcrhiittung selbst bestimmen. 

Berühmte Gussstahlliütteu verschmelzen immer die 
Stahlabfälle für sich, bei Gattirung der besseren mit den 
schlechteren ; doch stets nur zu einer minderen Gussstahl
qualität, welche sie im Handel, nur zum Besten der Hütte, 
niemals der currcntcn, ausgczciclmctcn Qualität ihres Pro· 
ductcs unterschieben. 

Ich liess an der hiesigen Hütte Giirb- und Gussstahl· 
abfällc Nr. 2 paquetir~n, schweissen und auswalzen. Das 
daraus erzeugte stuhlartige Eisen gab feste, steife, dauer
hafte Gezähe; eignete sich ·auch "11· Oekonomie-Gcräthe. 

Im Zcrrennfeucr weich eingerennt gaben schlechtere 
Gussstahlabfälle ein in der hiesigen Gegend oft gesuchtes 
hartes Eisen. 

Beim Hochofenbetriebe auf graues Roheisen gaben 
schlechtere Gussstahlabfälle mit aufgegichtet ein sehr ho
hes Ausbringen, ohne die mindeste Betriebsstörung. 

Cementstahl. 

Bekanntlich entsteht bei der Cementation des Stab
eisens eine Auflockerung der Molecüle, wobei der Kohlen
stoff stufenweise von aussen nach innen mechanisch ein
dringt. Diese Auflockerung und mechanische Störung des 
Zusammenhanges in der .Masse, durch die Zwischenlagerung 
des Kohlenstoffes, erklärt ganz natürlich die Brüchigkeit 
des Cementstahls. Obwohl die Bruchfläche eines stark, aber 
langsam und gleichmässig cemcntirten Stabes, nicht die 
geringste Texturverschiedenheit, weder mit freiem, noch 
bewaffneten Auge wahrnehmen lässt; so ist doch immer 
der Kohlenstoffgehalt von aussen ein grÖsserer, als im In
nern, was in der Natur der Ccmentation sich begründet, 
und das Raffiniren - Ausgleichen der kohlenstoffreichereu 
und kohlenstoffärmcren !:Hellen - durch eine starke Bear
beitung des Stabes, oder durch Gärben und Umschmelzen 
rech tfe rti get. 

80 natürlich bei einem durchaus gleichartigen Stab
eisen auch eine gleichartige, regelmässigc Kohlenstoff
Einlagcrung von aussen nach innen sich erklärt; ebenso 
ungereimt erscheint die Annahme, dass ein ungleichartiges . 
Stabeisen - mit härteren und weicheren Partien - gleich
mäs~ig sich ccmcutiren kann. Im Gegcutheilc lehrt die Er
fahrung, dass <lurch die Cemcntation die Ungleichheiten 
noch greller hervortreten. -- Rohe, unreine, schiefrige Stel
len contrastircn noch mehr mit den glcichartigeren, als zu
vor. - Aber was macht das·~ -

lleim U mschmclzen wird do eh Alles gleichartig und rein! 
Das sagt man, weil man es glaubt; die Erfahrung 

sagt es aber nicht. Das zum Cementiren angekaufte schwe
dische Stabeisen kommt loco Hütte Shcfficld bis auf 18 fl. 
90 kr. österr. \Viihr. zu stehen. - „Das Eiscnhüttenwe· 
sen in Schweden", Tunner, 1858, pag. 75. - Kauft mau 
in England ein-so thcucres Stabeisen aus reinem Vorurtheile, 
oder weise mau sich zum Ccmen tircn kein billigeres zu 
verschaffen? -

Kennt man nun die Beschaffenheit des Stabeisens von 
Danncmora, und kann man sich die Natur eines solchen, 
sorgfältig cemcntirteu Stabes vcrs innlichcn; so bleibt für 
den mctallurgiscli-chemischcn Proc css des Umsclunelzens 
eines so vollkommenen Ccmcntstahls: Nur die g 1 c ich
m ä s s i g c Vcrthcilung und eh cmischc Bindung 
de s i m ri c h t i g c n V c r h li 1 t n i s s e b c r c i ~ s mit g e
hr acht c n K oh 1 c n s toffes. 

Geschmolzene Metalle krystal lisiren überhaupt leicht 
beim langsamen Erkalten. 

Dass Gussstahlkönige aus ein cm vorzüglichen Ma
teriale - wie der oberwiihnte englische Cemcntstahl -
Krystallisations-Productc sein kön ncn, lässt schon die ge
eignete Gelegenheit zur chemis<!hen Verbindung des Koh
lenstoffes mit dem Eisen vermuthen, welche gegeben ist: 

1. Bei einer mechanischen, lockeren, aber sehr inni
gen und rcgelmässigen Einlagerung der Kohlenstoff-Atome 
im Material - vorz.üglichen Cementstahlc - wie sie bei 
der gesteigerten Temperatur - beim Umschmelzen ist die 
Temperatur höher, als bei der CementstaLlbildung - am 
kürzesten Wege und am lei chtcsten in eine chemische Ver· 
bindung tl'eten können. 



2. 'Venn sich an diese ~rste, günstige Bedingung noch 
jenes Kohlensfoffverhältniss vortheilhaft anreiht , welches 

die chemische Zusammensetzung der zu krystallisirenden 
Masse fordert; wobei noch im begünstigenden flüssigen Zu
stande - crhöhete Tem,peratur und Fluss, Hauptagentien 
- ,der chemischen Anziehung im Momente des Zerrinnens 
jedes Cementstahlstückes eine einfache Verschiebung -
Ausgleichung - der Kohlenstoffatome von aussen nach 
innen erübrigt. - UeberNatur,Krystallisation und Behand
lung der Gussstahlkönige stelle ich bei einer anderen Ge

legenh~it meine Erfahrungen zusammen. (Schluss folgt.) 

Nachtrag zum Artikel: System und Kritik der soge
nannten rauchverzehrenden Feuerungsanlagen. 
Der Verfasser jener Abhandlung ersucht uns, nachste

hende, aus. dem Manuscript stammende Stellen zu berich-
tiuen: ' 

" In Nr. 10, pag. 76, Spalte links, System und Kritik der 
sogenannten rauchverzehrenden Feueruugsanlagen ist nach: 
HO ans 4 H (4 X !J) . • • . 3G.00 vergessen worden 

einbeziehen: 
HO obige . 

daher summirt sich ni~ht 
sondern -

Auch soll es einige Zeilen 

1253.05 
12li9.0; 

friiher: nicht 
sondern 

auf der rechten ::\palte nicht :14.23 
sondern 34'ß7. 

711H 
4 n H hci!sen ; 

Ferner im 2. Absatz, 2. Zeile: die Möglichkeit sich zu 
berühren und zu verbrennen geboten wird. 

Im Blatt Nr. 12 (Schluss desselben Aufsiitzes) sollten 
11ag 93, linke Spalte, 21. Zeile, die Worte: nconlinuirlich und 
ohne Mllhe" weggelassen werden, und es bloss heissen: n33 °, 
und oben einen Fülltrichter onthiilt.« 

..;:. 

Da es fiir den Lesor, zumal denjenigen, rler das Blatt 
nur im Wege der Cirr.ulation orhält - Behr sehwer i•t, so!-: 
eben Berichtigungen Rechnung zu tragen, und weder Dl'Uckere1 
noch Rcdaction in der Lago sind, Auslassung~u de~ Autors 
oder des Abschreibers zu ergänzen, wiederholen wir an alle 
unsere Herren Mitarbeiter die Bitte, ihre lllnnuscripto vor 
der AbBendung genau durchzusehen. Fiir Drnckfehler, denen 
lcein literarisches Untornehmen ganz entgeht, wollen wir trntz 
der Unleserlichkeit mancher Manuscripte gerne die Schuld 
auf uns nehmen - Schreibfehler und ConceptsüberBe
h e n liegen aber ganz ausser dem llereiche der Redactions
Correctur ! 

A d m i n i s t r a t i v e s. 

!nwelsnog über das zwischen den Bergbehörden und den 
Steuer-Bemessungsbehörden hinsichtlich der Besteuerung 
des Einkommens vom Bergbane zu pßegende Elornruehmen.*) 

Behufs der Regelung des Einvernehmens, welches in Ge
mässheit des Gesetzes vom 28. April 1862, R. G. ll. Nr. 28 in 
Betreff der Bemessung der Einkommensteu\lr von dem Ilcrgbaue 
1on ien llcmessungsbehörden mit den Berghauptmannschaften 
:u pßegen ist, wird von dem k. k. Ministerium fiir Handel 
md Volkswirthschaft einverständlich mit dem k. k. Finanz-
11inisterium N acbatebendea verordnet: 

1. Die Einkommensteuer vom Bergbaue wird nuch den 
iir diese Steuer" iiberbaupt erlassenen Vorschriften nuf Grund
'ge von Steuerbekenntnissen bemessen, welche bei don Steuer
emessungs-ßehörden für jedes aus verliehenen Gruben- oder 
'agmassen bestehende, in abgesonderter Verrechnung stehende 
ergwe1·k mit den dazu gehörigen Werkstätten und Anlagen 
esonders einzubringen sind. · 

*) Vom k. k. Mlniaterinm filr Handel und Volkswirthachatt zur 
>rUffentlicllung oiugeacndet. 
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Eine abgeRonderte Verrechnung ist auch dann vorhanden, 
wenn die Verrechunng zwar vereiniget fiir mehrere unter Einer 
Oberleitung stehende Werke geführt wird, aber so eingerichtet 
ist, dass der jedem Werke eigene Betriebsconto selbstständig 
auf Verlust oder Gewinn abgeschlossen werden kanu. 

2. Werden von dem Bergbau-Unternehmer die gewonne
nen ßergbau-Producte nicht unmittelbnr verbraucht oder ver
werthet, sondern mittelst Aufbereitung und Verhüttung, als: 
Amalgamation, Destillation, Sublimation, Krystallisation, Extrac
tion, Auslau,,.un,,. Cement11tioo, Schmelzung u. dergl. zu Gute 
gebracht, s;; bilden nicht die rohen ß'erg bauproducte, soudern 
die schliesslichen, im kauffortigen Zustnndc dargestellten Auf
bereitungs- oder Hiittenproductc die Grundlage der Steuerbe· 
kenntnisse, ohne Unterschied, ob der Bergwerksbesitzer blos~ 
eigene oder mit den eigenen auch die \•on fremden Bergbauen 
eingelösten Ifohproducte gemeinschaftlich zu Gute bringt. 

' 3. Werden die Ilergbauproducte nicht durch den llergbau
Unternehmer, sondern durch andere, für sich beotcbende Un
ternehmer zu Gute· gebracht so sind für jedes unter abge
sonderter Verrechnung stehe~de Aufbereitungs- oder Hiitten
werk, oder falls beidß in der HunJ desselben Unternehmers 
~ind, für jedes vereinigte Aufbereitung~- und Hüttenwerk, 
welches unter abgesonderter Verrechnung steht, abgesonderte 
Bekenntnisse einzubringen. 

4. Das Steuerbekennlniss ist von demjenigen einzubringen, 
welcher die Geschäftsleitung des Werkes führt. \V cmn derjenige, 
für dessen Rechnung das Werk betrieben wird, nicht selbst 
der Geschäftsleiter ist, so hat dessen Ilevollmiiculigtcr oder 
Vertreter oder iiberhaupt derjenige, welchem nach dem Gesetze 
(§. 146, 188, 189 a. B. G.) die Verwaltung des Werkes zusteht, 
<las Steuerbekenntniss einzubringen. 

5. Wenn es zur genaueren l'riifnng der Steuerbekennt
nisse filr nothweudig ernchtct wird, ist unsser den durch die 
erwiihnten Vorschriften verlnngten Daten stets auch die An
gabe der Mengen an Bchliesslichen Producten zu verlungen, 
welche iu jedem der drni der Steuer periodc näcl1st vornngeheo
den Jahre, ode1· falls die Erzeugung nicht ~o weit 1mrückreicht, 
während der anzugebenden Dauer der Erzeugung gewonnen 
wurden. 

Als schliessliche Producte sind aber jene anzusehen, welche 
vou der Unternehmung, fiir die das Bekenntniss zu legen ist, 
unmittelbar verbraucht oder verwerthct werden. 

6. Die llerghauptmannschuften huben den zuständigen 
8teucrbehörden mit Ablauf jeden Scme•ters die Aenderungen 
mitzutheilen, die in dem Stando derjenigen, welche die Be
kenntnisse einzubringen haben, und in dem Stande der Wcrlce, 
für welcht1 Bekenntnisse zu legen sind, sich ereignet haben. 

7. Bezüglich der Ermittlung des reinen steuerbaren Ein
kommens lrnt Folgendes zur Richtschnur zu dienen: 

A. Zu den Einnahmen, welche in den Steuerbckcnut
nissen einzurechnen eind, gehören: 

a) Die nach den jewoiligen Verlmufswerthcn berechneten 
Geldbeträ,,.e für die verkauften oder von dem \VerksuntemeF1mer 
verbrnuchton oder verarbeiteten oder an die \Verks-Theilhaber 
in Natur abgegebenen Betriebsmnterialien und schlies~lichen 
Haupt- und Nebenproducte der Unternohmun~. . 

b) Die Beiträge, welche dem Werke als Jl1lfsbau-, R~v1er
oder Erbstollengebiihren oder als Entgelt für geleistete Dienste 
oder fiir die Gestattung einer Dienstbarkeit (§. 124, 121i, l!Jl 
und l!l5 des a. 13. G.) zufliesscn. 

l:I. Zu den eurrenten Hegic- uud Detriebsaus
gab en, welche in. den Steuerbekenntnissen in Anschlag zu 
bringen Rind, gehören: 

a) D~r allgemeine Verwaltungsaufw~Bd auf lle~oldungen, 
Natural-Doputu.te, Ertragspercente, auf die Ausschreibung und 
Abhaltung von Gewerkentagen und son~t!gcn Versamn:ilungen 
der Werkstheilhaber, auf Pensionen, Prov1s10ncn, Kanzleikosten. 

b) Die r.igentlichen ßergb11ukosten fiir dAn Vorbau, den 
Ausbau, den Abbau, die Förderung, die \Vasser- und Wetter
lösung. 

c) Die Geldbeträge, welche für die behufs der Zugute
bringung angekauften oder eingelösten Rohproducto entfallen. 
(Absatz 2, 3.) 

d) Die das Werk, für welches das Dekenntniss zu legen 
ist, treffenden Aufbereitungs-, Verhüttungs- und Raffiuirungs
kosten. 
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e) Die Kosten für die Erhaltung der Werksanlagen und 
Gebäude, der Maschinen und Arbeitsthiere, dann der Wohn
gebäude für Beamte, Aufseher und Arbeiter. 

{) Die Kosten filr die Ergänzung und Erhaltung der zum 
Betriebe erforderlichen Materialvorräthe, Werkzeuge und Ge
räthe. 

g) Die Massengebühren unrl andere von der \Verksun
ternehmung zu entrichtende öffentliche Abgaben. 

h) Die Beiträge z•.i Bruderladen- und Revieranstalten, 
zu Schul- und Sanitätszwecken, die Leistungen an fremde 
Hilfsbaue, an Revier-. und Erbstollen, die Entgelte für Berg
bau-Dienstbarkeiten. 

i) Die Zinse, welche Unternehmer für Bergbaue und An
lagen entrichten, die sie nicht als Eigenthum besitzen, oder 
welche für das Recht des Abbaues oder für die Benützung der 
zur Unternehmt1ng erforderlichen Grundfläche an den Grund
besitzer gezahlt werden, die d~n Unternehmer treffenden Mieth
zinse für Manipulationsräume und Wohnungen der Beamten, 
Aufäeher und Arbeiter; 

k) Die Zinsen von den Capitalsschuldcn der steuerpflich
tigen Unternehmung in jenen Ländern (Ungarn, Croatien, 
S!Rvonien, Siebenbürgen), in welchen der Schuldner nicht be
rechtiget ist, bei Auszahlung dieser Zinsen die auf dieselben 
entfallende Einkommensteuer dem Gläubiger inAhzug zu bringen, 

l) Assecurauzgebiihren, Verluste bei zahlung•unfiihig ge
wordenen Abnehmcirn, bei Beschädigung oder gänzlicher Ver 
nichtung der Bergwerks- oder lIUtteuproducte. 

m) Die Kosten für Magazine und Niederlagen in- und 
ausserl1alb des Ortes der Unternehmung. 

C. Zn den Ausgaben, welche in den Steuerbekenntnissen 
nicht in Anschlag gebracht werden diirfon, gehören: 

a) Der Kaufschilling fiir das Werk, sowie die Kosten 
für die unmittelbare Erwerbung von Bergwerksmassen. 

b) Die Kosten fiir die Erwerbung von Grundstiicken, 
dann filr die Erwerbung von Gebäuden und 'aonatigen Werks-
anlngen. · 

c) Die aus der Unternehmung gezogenen oder zurück
gezahlten Capitalshetriige. 

d) Die Zinsen von dem in der Unternehmung nnliegenclcn 
Capitale. 

e) Die Zinsen von den Capitaleechulden der steuerpflich
tigen Unternehmung in jenen Ländern, in welchen def Schuldner 
berechtiget ist, bei At1Hzahl11ng dieser Zinsen die auf dieselben 
entfallende Einlrnmmenstouer in Abzug zu bringen und zu 
fordern, dass der auf diese Art abgezogene Betrag als gelei
stete Zahlung von dem Gläubiger quittirt werde. 

f) Die Vergiltung für die Arbeit des 8teuerpflich tigen, 
seiner Gnttin und de1jcnigcn Kinder, für deren Uuterhult er 
nach dem Gesetze zu sorgen hat. 

g) Der Wohnzins des Steuerpflichtigen und seiner Fumilie. 
h) Remunerationen und Auslagen für VerAammlungen, inso· 

weit sie nicht zn den curreuten Regie-Ausgaben (ll. n.) gehören, 
Geschenke und Vorschüsse, dann Heisen der Werkseigcnthümer., 

8. Wo sich für Gruppen gleichartiger Werkfl oder für 
einzelne derselben durchschnittliche Gestchnng8kostcn der 
~chliesslichen Producte verlässlich ermitteln lassen, können 
die Bcrglurnptmannschaften auf den im 7. Alls11tze angedeuteten 
Grundlagen über Einvernehmun,,. der hetheiligten \Verksleiter, 
nölhigenfalls iiber Gutachten UJ~befangener Sachkundiger, die 
Ermittlung dieser Kosten nach dem Einheitsmasse der einzelnen 
Producte vornehmen. 

9. Die Steuerb1•moss1111gsbehUrden haben die Steuerbe
kenntnisse den llerglrnuptmnnnschaften, in deren Bezirken die 
Werke gelegen 6ind, zur Priifung zu ·übersenden. 

10. Wenn dnrchsclmittliche Gestehungskosten ermittelt 
sind (Abs>;tz 8), lrnben diese bei der Pr!lfung nur insoweit zum 
Anhaltspunkte zu dienen, als sich nicht aus den Angaben der 
Bekenntnissieger di-3 wirklichen Gestehungskosten entnehmen 
las~en. 

11. Ergeben sich bei der Prüfung Bedenken gegen die 
Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben, so können durch 
die Berghauptmannschaften die Bekenntnissieger und nach Um
stiinden auch Sachverständige über diese Angaben oder über 
solche thatsächliche Verhältnisse (Arbeitslöhne, Materialver
brauch, Verkaufspreise u. dgl.) einvernommen· werden, welche 
einen Schluss auf den Ertrag der Unternehmung ziehen lassen. 
Kann aber eine angemessene Grundlage zur Ermittlung des 
Einkommens für die Steuerbemessung anders nicht gewonnen 
werden, so können sie sich zergliederte Angaben der Einnahmen 
und Ausgaben vorlegen lassen, oder nach Massgabe der Ein
kommensteuer-Vorschriften in die Werksberechnungen Einsicht 
nehmen. Die Zergliederung der Einnahmen und Ausgaben hat 
sich nur auf die einzelnen Abtheilnngen, in welche eine ge
ordnete Buchführung zerfällt, nicht aber auf die einzelnen 
Posten der Empfänge und Aus gaben zu erstrecken. 

12. Die Berghauptmannschaften haben die gep1·Uften Be· 
kenntnisse mit bündiger Beisetzung ihrer Ansicht den Steuer
bemessungsbehörden zur Festsetzung und Bekanntgebung der 
Steuergebühr an die Steuerpflichtigen zuriickzumitteln, 

13. Bei Hecursen über die Bemessung der Einkommen
steuer vom Bergbaue hat die Steuerbemessungs-Behörde di& 
Meinung der Berghuuptmannschaft, in deren Bezirke das Werk 
liegt, einzuholen und mit dem eigenen Berichte der Recurs-
behörde vorzulegen. . 

14. Sobalrl die Steuerbemessung in Rechtskraft erwachsen 
ist, haben die Steuerhemes sungsbehörclen Ausweise über die 
den Berg-, Aufbereitungs- und Hüttenwerken ihrer Bezirke 
auferlegte Einkommensteuer sammt Zuschlägen den Berghaupt· 
mannschaften zuzumitteln, welche hierüber besondere Vormer· 
kungen zu führen haben. - Wien, am 22. März 1864. 

Personalnachricht. 

Se. k. k. Apost. Majestät haben mit a. h. Entschliessung 
vom 28. Miirz 1. J. dem als l\fo11ta11-Rcforent bei der Statthal· 
terci - als Oberberghehiirdc - in llöhmen in Verweniluug ste
henden Berghauptmann, Pr a 11 z K o c h, taxfrei den Titel und 
Cliarnktcr eines dirigireudeu llergrathes allergnädigst zu ver
leihen geruht. 

Montan-Verwaltung. 

- (Anwendung der günstigeren Pensionsnorm 
vou1 10. Juli 1819 fiir die Gymnasial-Lehrkörper 
aufdnsLehrpersonBle der höheren montanistischen 
Lehranstalten zu Schemnitz, Leoben Ulld Pfiuram.) 
Reine k. k. ApostoliRclrn Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliossung vom 'l. Mär~ l. J. allergnlidigst zu gestatten 
geruht, dass die filr Gymnas1allehre r und Präfecten bestehende 
giinstigere Pensionsnorm vom 10. Juli 1819, wornach dieselben 
wenn sie 30 Jahre und dnriiber mit gleichem Lobe ununter~ 
brochen im Lehramtll gedient lrnben, bei ihrer Deficienz mit 
ihrem vollen Gehalte und den erhaltenen Decennal-Zulagen 
in den Ruhestand versetzt werden diirfen, auch auf eins Lehr
perso1111lo der höheren 111011tanistische11 Lchrn1rntalten zu Schem
nitz, Leoben und Pi·ihram angewendet werde. 

(Z. 12321-269, ddo. 14. März 1864.) 

l·l üj 

Echt englische (llickfords) 

Patent-Sicherheits-Zünder 
empfiehlt zu niedrigsten Fnhriksprcisen das 

General-Depot für Dentsehland 
von 

ERNST STOCK 
in Pirna (Sachsen). 

Diese Zeit.sehrift erselieint wöcheutlich eiuen llogen stark mit den nöthigen artistisch e u Beigaben. Der Prä.numerationsprei1 
istjiihrlich loco Wien 8 ß.ö. W. oder 5Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung B fl.8Ukr.i.i. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen oßiciellen Bericht iibcr die Erfahrungen im b<lrg· nnd hiittenmiinnischen Maschinen-, Bau- uncl AufbereitungsweBen 
sammt Atlas als Gratis bei 1 ag e. In~erate finden gegen 8 kr. ö. W. öder 1 Y:i Ngr. die gespaltene N onpareillczeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Drnck von Ko.rl Winternit• & Comp. in Wien. 
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Zuerkennung der Drasche-Preise. 
Unmittelbar an den Schluss der ersten Versammlung 

von Berg- und Hüttenmännern in Wien anknüpfend, hat be
kanntlich Herr Heinrich Dr a sehe einen Betrag von 200 
Dncaten in Gold als Preis bestimmt, und zwar laut seiner 
damaligen Zuschrift vom 16. Mai 1858: den Betrag von 
100 Ducatcn für eine vom Comite zu bestimmende Preis
aufgabe und 100 Ducaten für eine verdienstvolle Erfin
dung oder Verbesserung der neuesten Zeit, sei es im 
Berg- oder Hüttcmvesen, und zwar an d c nj e n i gen aus
zubezahlen, der diese Erfindung oder Verbesse
r u n g b e i d e m p r a k t i s c h c n B e t r i e b e d e s B e r g
u n d .Hüttenwesens zum offenbaren Vortheilc 
und zum Zwecke einer billigen Erzeugung ein
geführt hat und der allgemeinen Benützung 
zugänglich macht*). 

Die näheren Bestimmungen wurden dem ComitC für 
die zweite Versammlung überlassen. -

Bei der Versammlung der Berg- und Hüttenmänner im 
Jahre 1861 trat ein von dem Comite gew!ihltes Preisge
richt zusammen und gab das Verdi et ab, dass keine der 
eingelangten Preisarbeitrm den Programmsbedingungen 
vollkommen entspreche. Zwei Arbeiten wurden als sehr 
hervorragend bezeichnet, konnten aber nach den Bedin
gungen des Programms nicht als preiswürdig erkannt wer
den. (llericht iiber die II. allg. Versammlung von Berg
und Hüttenm. 8. 33.) 

Da eines der Bedenken in der Nichteinführung 
in den praktischen Betrieb des Berg- und Hütten
;vcsens gelegen war, und sich in der Schlusssitzung jeucr 
versammlung Wünsche kund gaben, dass eine Abänderung 
vünschenswerth sei, gab Herr Hein r. Dr a sehe eine Er
:liirung ab, dass er die Preisausschreibung erneuern, je
och von der p r a kt i s c h e n Aus f üb r u n g als Bedingung 
bgesehen haben wolle. Demgemäss veröffentliohte das in 
•strau gebildete ComitC der HI. allg. ßerg- und Hüttenm!in
er0Versammlung eine neue Preisausschreibung (s. 
eil, C.) und der Preis sollte im September 1863 bei der 

*) Vgl. den Ilericut ilber die erste allgem. Berg· und 
üttenmänner-Versammlung, 185'8, S. XXIX. 

Versammlung, gleichzeitig mit einem von Baron Rothschild 
ausgeschriebenen Preise für eine selbstverlöschende Gru
benlampe, zuerkannt werden. 

Allein die kurz vor dem Entscheidungstermine ein
langenden Ablehnungen der Preisrichterschaft von zwei 
durch das Comite l'rsuchten Preisrichtern, wobei Erkran
kung des Einen und Abwesenheit des Andern von seinem 
'Volmorte als Motive zu Grunde lagen, machten die Abgabe 
eines Verdietes bei der Versammlung selbst unmöglich, da 
mehrere darum ersuchte Faehmiinner jener Versammlung 
ebenfalls, und zwar aus dem Grunde ablehnten, weil in 
wenigen Tagen, und w !ihren d dc1· Versammlung selbst 
die Zeit und die Ruhe zu einer gründlichen Prüfung fehlten. 

Die III. Vc rsammlung beschloss daher die Zuerken
nung dor Dr as ehe-Preis c einem vom Comitc für dio 
IV. V crsammlung zu bestimmenden Pr e i s r ich t c r-Comite 
zu überlassen, welches sein Urtheil wo möglich noch vor 
Schluss des Jahres 1863 abgeben sollte. 

Allein die Zusammensetzung des Preisrichter - Co
mites ver;-ögerte sich neuerdings durch die Ablehnung von 
drei zuerst ersuchten Fnclnn!innern, für welche Andere ein
geladen werden mussten, bis zum November 18G3, und als 
die Priifung der Einl!iufe nahe ihrer Vollendung war, traten 
ein schwerer Familienverlust des Einen und lange Erkran-

Jrnng eines Andern der Preisrichter gerade zu Ende des 
Jahres 1863 und nm Beginn des Jahres 1864 dazwischen, 
unterbrachen und verzögerten die Prüfung der Preisarbri
teu, von denen Pinige sehr umfangreich waren. 

So konnte nach wiederholten V crhinderungen erst am 
23. März 1864 das PrciHgerieht zur Abgabe seines Vcr
dictes zusammentreten, welches uns nun zur Veröffentli
chung übergeben wurde und in Nachstehendem folgt: 

Comlte-Bescbloss 
bei Beurtheilung der um die beiden J/einriclt IJrasche'
sclten Ehrenpreise (iir Er/i11d11nge11 oder Verbesserungen 
im Bereiche des Berg- und lliittenwesms conc11rrirenden 

Abhandlungen und Aufsätze. 

Das unterzeichnete, zur Beurtheilung der um die bei
den von Herrn Heinrich Drasche im Jahre 1861 für Er
findungen oder V crbesserungen des Berg- und Hütten-
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Ueber das Rohmaterial zu einem vorzüg· 
liehen Gussstahl. 

Von E. Resch, k. k. Werkscontrolor zu Reichenau. 

(Schluss.) 

Soll die Discussion über den Cementstahl den Hüt
tenmännern etwa was Neues besagen? -

Gewiss nicht! Es ist alles eben so alt, als der nirht zu 
übersehende Erfolg der englischen Gussstahlmanipulation, 
welcher den meisten Gussstahlhütten zeiget, wie weit sie noch 
in dieser Beziehung zurückgeblieben. Ja! die Engländer 
benützen auch das weltberühmte Dannemora-Stabeieeu ! -

Ich gebe hier Karsten's Analyse von: 
steierischen blumigen Flossen; 

chemisch geb. C. S. Cu. 
4·922 0"018 Spuren; 

dem besten schwedischen Roheisen - Lckebergslag - ; 
chemisch geb. C. Si. Mn. 

3·9 0·5 4•6. 
Da frägt es sich: 
Was soll zum grossen Nachtbeile des steierischen Roh

eisens sprechen'/ - Ist es 1 ·022°/0 chemisch gebundenen 
Kohlenstoff mehr? - Oder ,wären 0'0180/o S. nicht mit 
0·5 Si. aufzuwiegen? 

Soll im Gcgcntheile der Silicium- und Mangangehalt 
- nach den neuesten Beobachtungen - die Vorzüglich
k.eit des schwedischen Roheisens ganz allein bedingen, so 
führe ich hier noch die Analyse vor von: 

blumigen kärntnerisclicn Flossen von Sava; 
chemisch geb. C; medianisch C; Si; l\In. 

2·0 0·5 ()·7 4·5, 
Bei dem inländischen Reichthume an solchen, dazu 

noch von einem ziemlich theueren Brennstoffe begleiteten 
Flossen, könnte man fast versucht werden zu glauben, dass 
ein besonderes Streben dazu gehöre, keinen vorzügiichen, 
dem enblischcn wenigstcus möglichst gleichkommenden 
Gussstahl zu erzeugen, - und seine thcucren Naturpro
ductc nicht möglichst hoch zu vcrwerthcn ! -

Wie hoch wäre d~nn diese Vcrwertlnmg, wenn man gc
gcnwlirtig den Ccntner Kolben - Könige - vom feinsten, 
besten engliacheu Gussstahl um 17 fl. loco Wien kauft'?! -

Und die Engländer bezahlen das Stabeisen zu jenem 
Ccmentstahl, aus dem solcher Gussstahl erst raffinirt wird, 
schon loco Cementhütte mit 18 fl. und darüber per 1 
Ventncr?! -

Solche und ähnliche Gegenmittel haben dem Importe 
des thcucrcn englischen, sich immer bewährenden Guss
stahls noch nie geschadet, und werden ihm auch künftighin 
nicht schaden. 

Nun der Import ist doch der beste Beweis , dass man 
am Mangel an Absatz laborirt! -

Auch daa ist nicht in Abrede zu stellen! - Die sta
tistischen Handels -Ausweise führen bedeutenden Import 
an ausländischem Stahl an, und stellen nur den vollkom
mensten Beweis her, dass der Bedarf an guter Waare gross 
ist. - Man ermögliche nur den Consumenten die Erspa
rungen au Pracht~n vom Auslande, an Zoll und Silberagio, 
und man wird sehen, ob man nur aus Gewohnheit fremden 
Gussstahl bezieht. Steuere man so dem Import~ und man 
wird mit der Zeit auch gewiss zum Exporte gelangen. 

Es ist aber nicht so leicht zusammenzureimen : 

Gute, aber meist theuere Flossen; 
theuerer Brennstoff; 
Concurrenz von allen Seiten, und 
billige, vorzügliche Gussstahlwaare ! 

Unter allen Umständen, und besonders bei der tagen
den Handelskrisis, dürften sich solche Tendenzen viel eher 
bewähren, als folgeude, nicht gar so selten zu treffende: 

Ausgezeichnete, meist theuere Flossen, sta.tt zu theuerer 
Gussstahlwaare, vielmehr zu dem billigsten Stabeisen 
zu verhütten; 

um aber dabei vermeintlich zu bestehen, ausgezeichnetes 
Rohmaterial mit schlechtem zu gattiren; 

das Hauptaugenmerk statt auf die beste Qualität, viel
mehr einzig und allein auf die al lergrösste Kaloerspa
rung zu richten; 

bei immerhin theuerem Brennstoffe daran die höchste 
ErsIJarung auf Kosten der Beschaffenheit des Produc
tcs rücksichtslos zu verfolgen; 

bei noch grösserer Concurrcnz - beim Stabeisen - mit 
der billigen - gleichbedeutend mit schlechten -
Waare einen noch schweren Absatz zu erreichen. 

Was nennt man im Geschäfte billig, was theuer? -
Es koste 1 Centner des besten Pnddlingsstahls, fertig 

bis zum Umschmelzen 9 fl.; 
1 Centner des besten Cementstahls • 14 „ 

Die Qualitäten des daraus erzeugten Gussstahls aber 
sind verkehrt: 1. II. 

Daher die Hüttenkosten: 
An Rohmaterial 14 9 fl. 
per 1 Ctr.; - Kalo unbedeutend - ; 
bis zu Gussstahlkön .. 5·91 5·91; „ 
" 

„ Zaggeln 2·45 2'45; „ 
n " Waarc weitere 3·92 3·92 " daher die Gcstehung . 26·2~ 21·28 fl. 

per 1 Ccntner. Halte man dem die Ta-
rifspreisc 35 24 " 

entgegen, wornus der rechnungsmäs-
sige Gewinn 8·72 2·72 fl, 

per 1 Centncr verkaufter Waarc. 

Und doch wird man noch unter 10 l!'ll.llen sich acht
mal für die Wahl des Puddlingsstahls entscheiden; ja man 
wird sogar für die Qualität 1, um den Preis von 35 fl.

1 
statt 

dem Cemcnstahlc Puddlingsst ahl nehmen, w e i 1 c r v i e 1 
b i 11 i g er ist! - Mit Rücksicht auf reellen Erfolg aber, 
ist schon im letzteren Falle der Puddlingsstahl viel theuc
rer als der Cemcntstahl , und der durchgeführte 

1 
so einfa

che und evidente Calcnl ein grundfalscher, nämlich: der 
Gewiun = S·72 -f- 26•28 - 2 t ·28 = 13 fl. 72 kr. Ich 
bemerke zum U ebcrtlusse, dass ich hier nur immer vom 
vorzüglichen Gussstahle spreche. 

Nicht die gemachten Tarifspreise, nicht die Erzeu
gung allein, nicht der momentane Erfolg, sondern der ge
sicherte mass enh aftc Absatz bestimmt den Gewinn 
einer Hütte. Calcul: 

Nachstehendem Beispiele wird die Erfahrung eine Wahr
scheinlichkeit verleihen. I-IabP- ich im ersten halben Jahre 
meiner Gussstahlerzeugung 20 Consumenten für die Qua
lität 1 = 8 fl. 72 kr. Centncrgewinn, mit 1 bezeichnet, und 
gehe ich auf das gewagte Spiel ein, bei dem hohen Ver
kaufspreise von 35 fl. statt Cemcnt- vielmehr Puddlings· 
stahl zu nehmen; so seilt sich meKi vermeintlicher Gewinn 
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suf 35 - 21•28 = 13 fl. 72 kr. per Centuer, was ich mit 
II bezeichne: 

8 fl. 72 kr. = 1 
13 „ 72 " =II. 

Ich sende 1 0 Bestellern Sorte I, \ . 1 C t ·' 3 ~ fl 
1 0 d II J Je en ner a ;J , 

an eren 11 " , 

Der Gewinn beim Geschäfte 
1 = 10 X 8·72 = 'S7 fl. 20 kr. = A. 

Der Gewinn beim Geschäfte 
II= 10X13·72=137 fl. 20 kr. = B. 

Die Consumenten 1 mit den Proben zufrieden, be
stellen je 10 Ctr. wieder; Gewinn im halben Jahre = 
A + 100 X 8·72 = 959 fl. 20 kr. -

Jene vom Geschäfte II sind entweder ganz abge
schreckt, und kommen mir gar nicht; daher das halbjäh
rige Erträgniss B = 137 fl. 20 kr. - Oder im günstig
sten Falle machen sie in demselben halben Jahre noch ein
mal einen schüchternen Versuch von je 1 Ctr., was nicht 
mehr ausgibt, mir aber folgende Nachtbeile im Ganzen 
bringt: 

1. Hätte ich bei dem Zufriedenstellen von 20 Consu
menten vielleicht in diesem halben Jahre 2 X 959·2 = 
1918 fl. 40 kr. gewinnen können. 

2. Mit diesem grösseren Gewinne, wären statt 110, 
vielmehr 220 Ctr. meines besten Gussstahls zur Verarbei
tung und Verbreitung gekommen. 

3. Wenn ich den Bestellern II bei der zweiten Probe
sendung auch wirklich Sorte 1 um 35 fl. sende, so ist mein 
Renommee dadurch nicht leicht hergestellt, und der momen
tane Gewinn schon uneinbringlich. Diese Besteller fassen 
schon das Vorurtheil von der Unverlässlichkcitmcincr Waarc. 

4. Darf ich fürchten, dass durch dus Urtheil der Con
surucntcn II ich mehr benachtheiligct werden könnte, als 
Consumenten 1 mir nützen können; denn gegen den inlän
dischen Gussstahl ist man schon lange eingenommen. 

Im zweiten halben Jahre meines Geschäftes mehren 
sich die. Besteller I. Ich erhalte von 20 Seiten je 20 Ctr. 
Bestellung auf Sorte 1; aber von manchen mit der Bemer
kung, dass der Preis von 35 fl. noch immer hoch ist. Ich 
darf in meinem eigenen Interesse, weder auf dem Preise 
l::i..eharren, noch ihn heruntersetzen und ein schlechteres 
Ifohmaterittl dafür nehmen, noch meinen künftigeu, zu stei
gernden Gewinn, bei den ersten eonstnnten Centnerpreisen, 
auf dus anzuhoffende beständige Wachsen meiner Abneh
mer einzig und allein basiren. Ich muss auf Absatz im Gros
sen speculiren. Beim gewissenhaftesten Verharren in der 
Manipulation 1, setze ich im zweiten halben Jahre den Cent
nerpreis, hicmit auch meinen Gewinn, per Centner um 1 fl. 
72 kr. herunter: 

35 - 1·72 = 33 fl. 28 kr, 
8•72 - 1 ·72 = 7 n 

Mein Gewinn im zweiten halben Jahre = 400 X 7 
= 2800 fl, Ich habe sonach im ersten halben Jahre ab-
gesetzt: 

110 Ctr. 

10 " 
Im zweiten halben Jahre 400 11 

mit dem Gewinne von 
959 fl. 20 kr.; 
137 n 20 n 

2800 n - 11 

im Jahre demnach 520 Ctr. 3896 fl. 40 kr, 
Erwäge ich hiebei1 dass man gegenwärtig beim Stab

eisen mit 40 kr, Centnergewinu es ein gutP.s Gesohäft nennt 
und nennen muss; dass obiges Stahlge schäft auf ein Ge-

schäft in Eisen reducirt: 40: 389640 = 9741 Ctr. Stab
eisenabsatz gleichkommt: so liegt es auf der Hand, dass 
ich beim rationellen Calcul und einer reelen Tendenz im 
Geschäfte nach und nach zu einem groesen Absatze im 
vorzüglichen Gussstahle gelangen, und selbst nur mit 40 kr. 
per 1 Ctr. zufrieden, unmöglich zu Schaden kommen könnte. 

,,Da das Stabeisen zum Cementiren ein 
hartes Zerrenneisen 

sein muss, wie es doch die Engländer durch die bekannte, 
ausschliessliche Anwendung des Stabeisens \'Oll Danne
mora am besten beweisen ; so muss man doch selbstver
ständlich auf die Verwendung des Ccmentstahls zu Guss
stahl meistens verzichten. u 

Ich will hier kurz die steierische Lösch-W eichzerrenn
arbeit der schwedischen Wallon-Schmiede, welche jenes 
Stabeisen liefert, in der Hauptsache gegenübcrhalten. 

Bei der Löscharbeit legt man den durchschnittlich 
125 Pf. schweren Satzbrocken von der Windseite, noch 
während des zweiten Theiles des Ausheizprocesses, nur zum 
Vorwärmen ein. Nach Beendigung des Aushcizprocesses 
selbst schwächt man den Wind, und bringt die zweite Flos
sengarbe von durchschnittlich 80 Pf. ein, Man 01·dnet nun 
das Feuer, und gibt auf den Satzbrocken durchschnittlich 
30 Pf. Zusatz. Nach durchschnittlich 15 Minuten darauf be
ginnt die zuerst vorgewärmte Flossengarbe abzutropfen. 
Man regulirt nun das Frischen durch Näherrücken der 
Garbe zum Esseisen, durch Wegziehen von demselben, 
durch Heben oder Senken, wie man bei der gewöhnlichen 
Aufmerksamkeit der Zerrcnner eben im Stande ist. Wind
verstärkung findet nur clann statt, wenn es die Beschaffen
heit des Bodens zulässt. Während des theilweisen Einren
nens des Satzbrockens hat sich die zweite Garbe vorge
wärmt, und wird zuletzt noch rascher, als die erste cinge
rennt. Das Nachzerrennen bei immer schwächer werdendem 
Winde, - 15 Minuten, - das allmälige Niederbrennen und 
das Dachclputzen schliessen das Frischen. 

Es ist bekannt, dass ein Löschdachei fast immer mehr 
weniger rohe Durchschüsse enthält, welche sich beim Drücken 
mit dem besseren Frischgute sehr schlecht oder gar nicht 
verschweissen, nnd wegfallen. Ich erinnere noch obendrein 
au die schlechteren Uanft- und die besseren Kernmasseln. 

Bei der schwedischen Wallon-Schmiede ist, fast bei 
halber TieftJ des steierischen Herdm1 die Länge und Weite 
uur etwas geringer, als bei der Löscharbeit. Während bei 
letzterer die Düsenmündung kleiner, als die Formmündung ist, 
findet bei der W nllon·Schmicde das Umgekehrte statt. In 
Steiermark schmilzt man über 200 Pfd. in einer Renn ein, 
bei der Wallon·Arbeit 70 Pfcl. Es sind sonach die Untcr
schiedo beider zu vergleichenden Frischmethoden zum Vor
theile der Wallon·Schmicde: 

„Eine geringere Eisenmenge im verhältnissmlissig 
grosseu Herde, viel Wind - bei gleicher Pressung mit der 
steierischen Arbeit - , und schon durch die Herddimcn
sionen ein viel hitzigerer Gnnd. u 

Die schwedische Wallon-Schmiede arbeitet trockener 
und mit mehr eisenreicher Schlacke. Die Plossenmenge wird 
bei der Löscharbeit nur einmal einfach eingerennt; wäh
rend man in Schweden, beim Abschmelzen von nur 71} Pfd. 
- von einer in's Feuer reichenden Glinze - binnen 20 
Minuten beständig das Eingerennte aufbricht, immer wie
der vor den frischenden Wind und beim Niedergehen wieder
holt in die Frischsehlacke bringt. Die erhaltene kleine Luppe 



licht, mit welchem wir im Anschlusse an unseren einleiten
den Artikel in .Nr. 15 die Besprechung dieser montanistisch 
hochwichtigen Frage fortsetzen. Es sagt wörtlich: 

Obgleich das hohe k. k, Ministerium für Handel und 
Volkswirthschaft dem Vereine für die österreichische Eisen
industrie keine Aufforderung zukommen liess, aus Anlass 
der beabsichtigten Zolleinigung Oesterreiehs mit den deut
schen Zollvereinsstaaten ein Gutachten abzugeben, so hält 
es das Comitc des Vereins doch für seine Pflicht, im In
teresse der Industrie, zu deren Förderung es berufen ist, 
dem hohen Ministerium die Verhältnisse der österreichi
schen Eisenindustrie nach ihrer geschichtlichen Entwicke
lung darzulegen, die dadurch begründete -Verschiedenheit 
der ausserordentlichen Zustände der österreichi
schen gegenüber der ausländischen Eisenindustrie klarzu
stellen und eine Reihe Erfahrungen hervorzuheben, welche 
die Wirkungen einer Zolleinigung für die einheimische 
Arbeit mit Sicherheit erschliessen lassen, und ehrfurchts
voll nm deren Berücksichtigung zu bitten. 

Die documentirte Geschichte der österreichischen Ei
senindustrie und die statistischen Nachweisungen über 
ihre Productionsmengen gehen nicht über das gegenwärtige 
Jahrhundert zurück. 

J. C. Bisinger bringt in seiner Generalstatistik des 
österreichischen Kaiserthums vom Jahre 1807 nur von 
Steiermark und Kärnten nähere Angaben, indem er sagt: 
,, \Vir irren sicher nicht, wenn wir annehmen, dass der ge
sammte Roheisenertrag beider Herzogthümer jährlich die 
Summe von wenigstens 500.000 Ctr. erreiche, an welcher 
Eisenmasse Steie1·mark mit 300.000, Kärnten mit 200.000 
Ctr. Anthcil nimmt. u Uebcr die Eisenproduction der andern 
Länder des Kaiserstaates enthält seine Statistik keine An
gabe. Dagegen führt ll i s i u g c r einige Einzelheiten über 
die österreichischen Eisen- und Stahlwaaren an. 

Wi1· erfalu-en von ihm, dass Böhmen 179 Eisenwerke 
hatte, dass sich Carlsbad durch seine Eisen- und Stahl
waaren, Mebser, Scheren, Gewehre und Nadeln auszeich
nete· dass Oberösterreich 13 7 Eisenhammerwerke zählte, 
in Steyer und dessen Umkreis 12.000 Arbeiter mit 
der Verfertigung von Messern, Feilen, Fischangeln, 
:N'adcln und Maultrommeln beschäftigt waren ; dass Steier
mark 221 Zcrrcnn·, Etrcck-, Stahl- und Blech-Hammer
werke hatte, das8 es i;J.000 Ctr. Stahl, 6000 Ctr. ßlech 
producirtc, 33 Sensen- und Sichelfabriken und eine Menge 
Pfannen-, Rohr-, Hacken-, Messer-, Nagel- und Ketten
schmiede bebass, dass die jährliche Ausfuhr an 24.000 
Häckerlingsmessern, 300.000 Sicheln und 4,000.000 Scn
sc11 betrug; dass in Krain unter den Eisengewerben die Na
gelschmieden hervorragten, welche jährlich 10- bi5 12.000 
Ctr. Nägel im Werthc von 200.000 Gulden erzeugten. 
. Erst vom Jahre 1819 an stehen uns genauere stati
stische Angaben über die Eisenproduction in Oesterreich 
zu Gebote und nach ihnen betrug die Erzeugung in der 
zehnjährigen Periode von 1819 bis 1829 
an Roheisen , . . . . . . . . . . 13,662. 713 Ctr. 
an Gusseisen (unmittelbar aus Erzen ge-

wonnen) . , . . . . . . . 1 ,027.128 " 
~~~~..,...-,::-:::-:::-7--:-:---;:::--

Zusammen . 14,689.841 Ctr. 
Davon entfielen auf die 
Aerariti.lwerke an Roheisen . . . 

n Gusseisen 

Zusammen . 

3,167.973 Ctr. 
236.658 n 

3,404.631 Ctr. 
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Auf Privatwerke an Roheisen . 10,494.700 Ctr. 
790.470 n n Gusseisen 

Zusammen. 
Die Erzeugungsmenge an Eisen erreichte 

11.285.170 Ctr. 

also im Durchschnitt jährlich 1,400.000 n 

Die Bevölkerung betrug im Jahre 1807: 22,000.000 
Köpfe, sie war im Jahre 1819 auf 30,000.000, im Jahre 
1829 auf 33,000.000 gestiegen. 

Nimmt man sie von 1819 bis 1829 im Mittel auf 
31,500.000 Köpfe an, so kommt in jener Periode auf einen 
Einwohner der Verbrauch von 4 Pfd. Eisen, Wenn man 
den Bedarf an Eisen für Hufbeschla~ und Wägen, für 
Pflüge, Sicheln, Aexte, Hauen und Schaufeln, also für die 
Landwirthschaftsbedürfuisse, abzieht (Oesterreich zählte im 
Jahre 1831: 1,327.994 Pferde), so bleibt für den andern Ver
brauch an Eisen ein sehr geringer Theil, der sich eben nur 
auf Handwerks- und Hausgeräthe, W erkzC'Uge u. dgl. bezog. 

Eine Ausdehnung des Gebrauches, welcher die Pro
duction ausser dem Verhältniss der vermehrten ß~völke
rung zu erhöhen veranlasste, ist in jener Zeit noch nicht 
zu erkennen. Der Verkehr mit Eisen und Eisenwaaren 
beschränkte sich auf den Ortsbedarf, nur der Stahl bildet 
einen Handelsartikel, und die Ausfuhr a:n Sensen, Sicheln, 
Häckerlingsmessern ist von Bedeutung. 

Wir lassen nun die Productionsziffern der folgenden 
Jahre von 1830 an folgen, um weitere Betrachtungen daran 
zu knüpfen. 

Im Jahre 
1s:rn 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 

Roheisen Gusseisen Zusammen 
W 1 c n e r C c n t n c r. 

1,435.218 
1,503.548 
1 ,455.308 
1,603. 755 
1,609.398 
1,775.413 
1,829.366 
1,890.836 
1,865.668 
1,961.572 
2,052.201 
2,192.640 
2,314.567 
2,351.279 
2,524.917 
2,585.004 
2,837.061 
3, 124.535 
1,761.748 
2,336.932 
2,4:{0.342 
3,089.6:~8 
3,227.868 
3,774.967 
4,031.929 
4,287.177 
4,591.542 
5,034.656 
5,327.187 
4,966.076 
4,934.122 
5,074.865 

158.209 
175.139 
151.796 
173.206 
208.201 
218.192 
213.022 
218.390 
30().367 
316.207 
338.213 
364.130 
335 .. 065 
369.542 
396.542 
481.6:-n 
515.281 
498.704 
238.487 
328.872 
461. 777 
522.098 
702.767 
706.820 
516,036 
628.4S7 
542.774 
640.379 
627.7.29 
700.743 
647.216 
566.616 

1,593.427 
1,678.686 
1,607.104 
1,776.961 
1,817.599 
1,993.605 
2,042.388 
2,109.226 
2,166.035 
2,307.779 
2,390.414 
2,556.770 
2,649.632 
2, 720.821 
2,920.459 
3,066.641 
3,352.a42 
3,523.239 
2,000.235* 
2,665.804* 
2,892.119 
;l,61 J .736 
3,930.635 
4,481.787 
4,547.965 
4,915.664 
5,134.316 
5,675.035 
5,954.916 
5,666.819 
5,581.338 
5,641.481** 

*) Ohne U~garn Siebenbürgen, Banat, Croatien u. Slavonien. 
**) Von der wi~klicheu Production ist die Productions• 



125 

Wir sehen aus dieser Stufenreihe der Productionszu
nahme, dass sie von Anfang des Jahrhunderts in .den ersten 
drei Jahrzehnten nicht um eine Million Centner ge
stiegen ist, da man in den ersten Jahren, wo Steiermark 
und Kärnten allein 500.000 Ctr. erzeugte, die ganze 
Production wohl auf 800.000 Ctr. annehmen kann; hier
auf wächst aber die Production schon in e i 1 f Jahren um 
eine Million und erreicht 1841: 2,500.000 Ctr., in weitern 
sie b e n Jahren wächst sie wieder um eine Million und er
reicht 1847: 3,500.000 Centner. 

Die störenden Jahre 1848 und 1849 treten dazwi
schen und es braucht wieder sieben Jahre, damit die 
Production um eine Million steige. Im Jahre 1854 er
reicht sie 4.500.000 Ctr. lu den nächsten drei Jahren 
ist die Zunahme am raschesten, sie übersteigt die Million 
und erreicht 1857 die Summe von 5,600.000 Ctr. 

Was ist die Ursache dieser raschen Zunahme? 
Der ßau der Eisenbahnen uud die da.mit verbun· 

dene Maschinenfabrication. 
Die Periode von 1830 bis 1857 enthält die Grün

dung der Eisenbahnen und übcrh11.upt den Anfang uer 
Anwendung von Eisen zu Bauwerken: zu Kettenbrücken, 
Eisengebälken, Eisendächern, eisernen Maschinen und Ge
räthen. Vom Jahre 1830 bis 1857 wurden in Oester
reich 4 72 Meilen Eisenbahnen mit wenigstens 600 Meilen 
Schienenlänge gebaut, und zwar in nachstehendem Ver
hältnisse. 

1827 
1828 
1830 
1832 
1835 
1836 
1838 
1839 

Iu Betrieb gesetzt mit Schluss des Jahres 
österr. österr. 
Meilen Meilen 
0•50 1840 56·37 
8·50 1841 84·99 

11'50 1842 92•70 
1.7·25 1844 105·16 
23·01 1845 141-14 
34·19 184G 180·83 
3;·20 1847 218•49 
52·71 1848 225·G5 

1849 
1850 
1851 
18:'>3 
18::i4 
1855 
185G 
1857 

österr. 
Meilen 
20G·30 
297·82 
309·59 
:n8·02 
344·59 
372·85 
416•42 
490·98 

Nimmt man nun 10.000 Ctr. für Schienen uud 3000 
Ctr. für anderes Eisenwerk, Stühle, Schrauben, Laschen 
u. s. w. auf die Meile an, so erforderten diese 600 Meilen 
Schieueulänge 7,S00.000 Ctr. Eisen. Nun kommen hinzu 
die Eisenbrücken, die Eisenbes tan dtheile für Baugeräthe1 

Gebäude, Locomotive und Wägen, es kommen hinzu die 
Werkstätten und ihre Einr;chtungcu, welche alle wieder 
Eisen in Anspruch nel1men. 

Die Eisenbahnen trugen zur Erweiterung der Kohlen
werke bei, zur Gründung von neuen Fabriken mit Dampf
maschiuenbetrieb; iu den Bergwerken selbst waren bis 
dahin über 50 Meilen Eisenbahnen gelegt worden. 

So crkl..;.rt sich der Aufschwung der österreichischen 
Eisenindustrie, der nur in den Kriegsjahren 1848 und 1849 
eine Unterbrechung erlitt, die sich aber in der Ziffer nicht 

fähigkeit der österreichischen Eisenwerke zu unterscheiden, 
welche dieselbe um so mehr übertrifft, als dieselben nur zeit
weise beschäftigt sind. Die Productioasfähigkeit wurde im 
Jahre 1858 erhoben und überstieg !J,490.000 Ctr. aa Roheisen, 
1,300.000 Ctr. an Schienen. Im Jahre 1863 setzten die öster· 
reichischen Schienenwerke nur circa 150.000 Ctr. ab. Daraus 
kann man ersehen, was an der Behauptung derjenigen Wahres 
ist, welche von der N othwendigkeit des Bezuges von aus
ländischen Schienen sprechen, weil die einheimischen Werke 
den Bedarf uicht decken können. 

bestimmt ausdrücken lässt, weil über die Eisenproduction 
der ungarischen Länder aus jenen zwei Jahren kein Nach
weis vorliegt. Bis zum Jahre 1853 kann dieser Auf
schwung als ein höchst erfreulicher angesehen werden,. Die 
Production stieg bis zum Jahre 1858, aber nicht ganz in 
dem aus den Vorjahren zu erwartenden Verhältnisse. Der 
Grund ist in neu hinzugetretenen Umständen zu suchen. 
Am 1. Februar 1852 trat der Zolltarif vom 6. November 
1851 in's Leben, welcher über 70 Einfuhrverbote besei
tigte, die Werthzölle abschaffte, an die Stelle des Systemes 
der prohibitiven Zölle jene der Schutzzölle setzte und viele 
Einfuhrszölle theils bedeutend herabsetzte, theils gänzlich 
aufhob. 

Der Zoll betrug nach dem Tarif vom 6. November 
1851 auf: 
Hoheisen für den Ctr. 
Eisenbahnschienen und Radkränze 
schwarzes Eisenblech . 
Eiseuwaaren gemeinster Art 

gemeiner 
feiner 

ll 

ll 

n feinster n 
Eisenbahnwagen das Stück 

45 kr. CM. 
3 fl. 30 n n 

4 n - n n 

5 n - n n 

10 bis 15 fl, n 

25 1'l n n 

100 n - n n 

250 n - n t1 

Am 19. Februar 1853 wurde der Handels- und Zoll-
vertrug mit dem deutschen Zollverein geschlossen, dessen 
Tarif am 1. Jänner 1854 in Wirksamkeit trat. 

Nach ihm betrug der Einfuhrzoll auf 
Roheisen . 24 kr. CM. 

aus dem Zollverein • n 

Eisenbahnschienen . 
n aus dem Zollverein 

Eisenwaaren gemeinster Art • 
n aus dem Zollverein . 
n 

n 

n 

n 
,, 

gemeiner Art 
aus dem Zollverein 
feiner Art 
aus dem Zollverein . 
feinster Art . 

15 n 
2 fl. 30 „ 
1 ll 

5 n 

3 n 

10 n 

3 n 

15 n 

4 n 

25 n 

„ 
l) 

l) 

n 

n 

l) 

30 l) 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
n 

„ aus dem Zollverein 15 n n 11 

Eisenbahnwagen· 250 „ „ n 
Die Wirkung dieser neuen Zollsätze auf die öster

reichische Eiseuproduction wurde noch in diesem Jahre 
(1854) sichtbar. Während d.ie Erzeugung von 1852 auf 

1853 um . 551.152 Ctr. 
gestiegen war, stieg sie vou 1853 auf 1854 

nur um 66.178 l:tr. 
Die lebhafte Angriffnahme der Eisenbahnbauten in den 
Jahren 1853 1 1854, 1855 und 1856, wo 178 österreichi
sche Meilen Bahnen gebaut und in Betrieb gesetzt wurden, 
erhielt den bedrohten Aufschwung „ nun aber trat in den 
Jahren 1858, 1859 und 1860 ein Rückschlag ein, der noch 
durch einen neu hinzugekommenen UmFtand herbeigeführt 
wurde. 

Die hohe Regierung bewilligte den Eisen
bahn - Conce'ssionswerbcrn die Einfuhr' von 
Schienen, Maschinen und Eisenbahnerfordcr
ni seen zu dem halben, in einigen Fällen sogar 
ohne Zoll. 

Wir wollen nun die Wirkungen dieser Massregeln auf 
die einheimische Production an der wachsenden Einfuhr 
aus dem Auslande betrachten. (Fortsetzung folgt.) 
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wesens aufgestellten Ehren-Preise von je 100 Stück Du
caten in Gold constituirte Comite hat in seinen diessfalls 
vorgenommenen Berathungen über die concurrirenden Ab
handlungen und Anfsätze, deren Gegenstand und Motto 
aus den sub A und B beifolgenden Z'l\'.ei Verzeichnissen er
sichtlich ist, zu nachstehender Entscheidung in der Ver
theilung der betreffenden Preise, unter Berücksichtigung 
der aufgestellten, in dem anruhenden Programm enthaltenen 
Concursbedingungen (Beilage C) sich veranlasst gefunden: 

Unter den um den 1. Preis concurrirenden, speciell 
die Arbeit auf dem Gesteine betreffenden 4 Abhand
lungen wurde zwar auch dermal keine den Bedingungen 
des erweiterten Concurses als ganz entsprechend erkannt ; 
allein in Berücksichtigung, dass die zwei Abhandlungen 
des Verzeichnisses I, nämlich: 

Nr. 1, Theorie und Praxis der bergmännischen Spreng
arbeit, zur Verbesserung derselben, mit dem Motto: n D i e 
Dienstbarkeit der Naturkräfte beginnt mit 
der Kenntniss ihrer Wirkungen," und 

Nr. 3, die Bohrturbine, mit dem Motto: n Gut t a 
ca v a t 1 a pi dem," - bezüglich der aufgestellten Preis
aufgabe in mehrfacher Richtung fruchtbringende Folgen 
mit Zuversicht vorhertiehen lassen und einer Auszeichnung 
werth erscheinen, indem sie sehr schätzbare Daten für die 
Theorie und Praxis der Arbeiten auf dem Gestein dar
bieten, worunter insbesondere Nr. 1 als eine auch in fach
wissenschaftlicher Beziehung sehr flcissige und gründliche 
Arbeit angesehen werden muss, welche namentlich den Er
kenntni~scn und Thesen der Minirkunst, auch bei dem 
Grubenbetriebe ausgedehntere Geltung zu schaffeu1 mit 
Scharfsinn bemüht ist; währelid Nr. 3 durch die Anwen
dung eines neuen Vorschlages zur praktischen Anwendung 
der Turbine ala Motors, für Drehbohrer bei der llearbci
tung des Gesteins, wenn gleich in beschränkterem Masse, 
sich hervorthut; wurde von dem Comitc der ll es c h 1 u s s 
einstimmig gefasst: diese beiden Abhandlungen der bc
sondern Berücksichtigung des geehrten Preisspenders zu 
empfehlen, und zu befürworten : dass, da die ausgespro
chene Summe von 100 St. Ducaten in Gold auch dermal 
aus formellen Gründen keinem der Preisbewerber aus
schliesslich zuerkannt werden könne - dieser Betrag 
unter beide genannte Abhandlungen derart g c t h e i 1 t 
werde, dass für die Abhandlung Nr. l der Preis von 70 
Stück Ducaten in Gold, für Nr. 3 abe1· ein Preis von 
30 Stück Ducaten in Gold entfalle. 

Um den II., das Berg- und Hüttenwesen im 
A 11 g e m ein c n betreffenden Preis von ebenfalls 100 Stück 
Ducaten in Gold bewerben sid1 acht Abhandlungen und 
Aufsätze, unter denen mehr~re sehr bcachtcnswcrthe Ver
besserungen und Erweiterungen von Apparaten und Pro· 
cessen im Bereiche des praktischen Berg- und Hüttcnb c
triebes zum Gegenstande haben. 

Nach gcwisscnlrnftcr Prüfung aller Momente, die 
darauf Einfluss nehmen können, hat sich das ComitC dahin 
geeinigt, dass der Abhandlung Nr. 8, "Silber- und Gold· 
extraction,"mit dem Motto: n'Vo die Natur schaffend 
wirkt, gehe u Erde, Fe u er, Ln f t und Wasser 
friedlich Hand in Hand,u der ausgeschriebene Preis 
von 100 Stück Ducaten in Gold ganz und u n g et h e i 1 t 
zuerkannt werde. Das in dieser Abhandlung beschriebene 
Verfahren der Gold· und Silberextraction kann zwar nicht 

auf den Namen einer "Erfindung" Anspruch machen, muss 
aber jedenfalls als eine solche seit der Preisau s
s c h reib u n g erzielte Verbesserung der bisher in 
Anwendung stehenden Goldextractionsmethoden bezeichnet 
werden, durch welche ein noffener Vortheil" bei der Ex
traction der silberhältigen Golderze angebahnt wird, 

Wien, am 23. März 1864. 

Das Co mit e. 
Vorsitzender: Anton Wisner m. p., 

k. k. Ministerialrath. 

l\Iitglieder: 
P. v. Rittinger m. p„ Dr. A. Bauer m. p„ 

k. k. Ministerialrath. 
Aug. Bochkolz m. p. 1 

Genernl-Inspector der k. k. 
priv. Staats-Eisenbahn

Gesellschaft. 

Professor der Chemie. 
A. Löwe, 

Director der k. k. Porzellan
Fabrik, 

!. Um den 1. Dra sehe-Preis concurrirende Aufsätze. 

I. Theorie und Praxis der bergmännischen Spreng· 
arbeit, zur Verbesserung derselben. 

Mo t t o : Die Dienstbarkeit der Naturkräfte be
ginnt mit der Kenntniss ihrer Wirkungen. 

II. Der zu Gesteins- und Kohlenarbeiten adjustirte 
Rotations-Mcissclbohrer. 

M o t t o : Gutta cavat lapidcm. 
III. Die Bohrturbine. 

Mo t t o : Gutta cavat lapidem. 

IV. Zur Bohrarbeit. 
M o t t o : D. N. S. T. 3. 

B. Um den II. Draschc-Prcis coneurrirendc Aufsätze. 
I. Beschreibung der bei der Construction des 

Dampfmantels im k. k. Fcrdinandi - Salzsud
Wl.'rke gemach tcn Verbesserungen. 

Mo t t o : Denke und schaffe, wenn du willst 
belohnt werden. 

II. Fortschritte des Hammerwerks-Betriebes, 

III. Hydropneumatische oder Wind. Wasser. Auf
bereitu ngs-Apparatc. 

Motto: Glilck nuf ! Prüfet Alles; behaltet das 
Beste. 

IV. Gasförderung. 
M o t t o : Micromcgas. 

V. Die Dampfturbine. 
Mo t t o : G11tta cavat lapidem. 

VI. Der Dampfkessel und dessen den Wasserstand 
sclbstthüt ig regulirende Speisevorrichtung. 

M o t t o : Gutta cavat lapidem. 

V.. Der Dampf-Pnm pcnsatz. 
l\l o t t o : Gutta cavat l11pidem. 

VI. Beschreibung einer Kohlensortirungs -Vorrich
tung mit locomobilcn Kohlenrettern. 

Motto: Versuche deine Kräfte. 
VII. Die neuen metallurgischen Processe bei der 

k. k. Hütte in Joachimsthal. 
Mo t t o : Erst prob's - dann lob's. Lazarus 

Ercker. 
VIII. Silber- und Gold-Extraction. 

M o t t o : Wo die Natur schaffend wirkt, gehen 
Erde, Feuer, Luft und Wasser fried
lich Hand ia Hand. 
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(), Concnrsansschreibnng. 
Nachdem die vom Herrn Heinrich Drasche am 16. 

Mai 1858 ausgeschriebenen Preise bei der zweiten Versamm
lung von Berg- und Hüttenmännern in Wien im Septe m
b er 1861 aus dem Grunde nicht zuerk11nnt worden sind, weil 
bei den von den Preisrichtern als zunächst würdig erkann
ten Einsendungen die Bedingung der bereits geschehenen 
11 Einführungu mangelt, hat der Herr Geber jener Preise in 
einer nachträglichen Erklärung vom Nov e m b e r 1861 • 
seine Bestimmung dahin abgeändert, dass nicht die bereits 
stattgefundene Einführung der zu krönenden Erfindung oder 
Verbesserung gefordert werde. 

Demgemäss werden hiemit vom Comitc der dritten all
gemeinen Versammlung von Berg· und Hüttenmännern zu 
Mähriscb-Ostrau die H. Drasch e' sehen zwei Ehrenpreise 
neuerlich ausgeschrieben, und zwar: 

1. Ein Ehrenpreis mit wenigstens eiuhundert Stück 
k. k. Ducaten für die Bekauntmachung eines Ver
fahrens, durch welches die Arbeit auf d e m Geste i n e 
sich schneller oder doch wohlfeiler bewerkstelligen lässt, 
als diess bei entsprechender Anwendung der bisher bekanu
ten und ausgeübten Verfahrensarten thunlich ist. 

Das angegebene Verfahren ist umständlich und unter 
Beigabe der zum vollkommenen Verst!indniss nothwendigen 
Zeichnungen zu beschreiben. 

Die Vorlage des zur Ausführung des Verfahrens be
stimmten Apparate& oder eines Modelles desselben ist 
erwünscht. 

Der vortheilhafte Erfolg des angegebenen Verfahrens 
in Bezug auf Zeit- und Kostenersparniss ist in verlässlicher 
Art nachzuweisen. 

Es wird nicht gefordert, dass das Verführen auf alle 
Gesteinsarten und für alle Anordnungen und Zwecke der Ar
beit anwendbar sei; dooh wird unter übrigens gleichen Um
ständen jenem Verfahren der Vorzug eingeräumt, welches 
bei festeren Gesteinen oder für mehrere Arbeitszwecke mit 
Vortheil angewendet werden kann. 

II. Ein zweiter Ehrenpreis mit einhundert Stück k. k. 
Ducaten für eine neue und nütz 1 i ehe Erfindung oder 
Verbesserung im Berg- oder Hüttenwesen, deren Ein
führung nach dem Gutachten des einzusetzenden Preisge
richtes als geeignet erkannt wird, .bei dem praktischen Be
triebe des Berg- und Hüttenwesens einen offenbaren Vor
theil und eine billigere Erzeugung zu erzielen. 

Der Bewerber hat die Erfindung oder Verbesserung, 
für welche dieser Preis ausgesprochen wird, ausführ 1 ich 
und nöthigenfalls unter Beigabe der zum vollkommenen 
Verständnisse erforderlichen Zeichnungen, wo möglich auch 
des etwa zugehörigen Apparates oder eines Modelles des
selben zu b c schreiben, und den vorthcilhaften Erfolg 
derselben verlässlich nachzuweisen. 

Unter mehreren Bewerbern soll die 'Vichtigkeit und 
Allgemeinheit des durch diese Erfindung oder Verbesserung 
zu erzielenden Vortheiles den Ausschlag geben. 

Bei der Bewerbung um diese beiden Ehrenpreise ha
ben übrigens folgende Bestimmungen zu gelten: 

· 1. Der Termin für die Bewerbung um beide Preise 
wird auf den 22. August 1. J. festgesetzt. 

Längstens bis zu diesem Termin hat der Preiswerber 
seine mit einem beliebigen Wahlspruche oder Wahrzeichen 
versehene Arbeit nebst einem versiegelten Blatte, welches 

von Aussen mit demselben Wahlspruche oder Wahrzeichen 
versehen ist, innen aber die genaue Angabe von Namen, 
Stand und Wohnort des Preiswerbers enthält, an das 11 Co
m i t e der dritten allgemeinen Versammlung von 
Berg- und Hüttenmännern zu Mährisch-0 s trauu 
einzusenden. Das die Namensangabe enthaltende versiegelte 
Blatt wird nur bei jenen Arbeiten geöffnet, welchen ein 
Preis zuerkannt worden ist, bei allen andern aber uneröff
net sammt der zugehörigen Arbeit dem Einsender zur Ver
fügung gestellt werden. 

2. Das Preisgericht wird vom Comite der dritten all
gemeinen Versammlung von Berg- und Hüttenmännern er
nannt, und der Preis über Antrag des Preisgerichtes von 
der dritten allgemeinen Versammlung von Berg- und Hüt
tenmännern zu Mährisch·Ostrau den 19. September l. J. 
zuerkannt werden. 

3. Die Zuerkennung der Preise, sowie alle andern 
Jiese Preisausschrc,ibun g betreffenden Kundmachungen, 
werden in der österreic bischen Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen veröffentlicht werden. 

Nach Eröffnung der versiegelten Zettel, welche zu 
den drei vom Preisgerichte zu krönenden Abhandlungen 
gehörten, fanden sich als Verfasser genannt: 
a) bei der Ab h an d 1 u n g mit dem Motto: „ Die Dienst

barkeit der Naturkräfte beginnt mit der Kenntniss ihrer 
Wirkungenu - die Herren: Eduard Rziha, k. k. 
Geniehauptmann, und P i·anz Rziha, Ingenieur; 

b) bei der Ab h an d 1 un g mit dem Motto : „ Gutta cavat 
lapidemu: Herr Johann Schwestka, Berginge
nieur der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft 
in Rappitz. 

c) bei der Abhandlung mit dem Motto: n Wo die Natur 
schaffend wirkt, gehen Erde, Peuer, Luft und Vvasser 
friedlich Hand in Hand u - Herr Joseph R ö s z n er, 
k. k. Bergrat h, Berg· und Hüttenwesens• 
Referent in Schmöllnitz. 

Die übrigen Preisbewerbungsschriften mit den dazu 
gehörenden - uneröffneten - Namenszetteln liegen 
bei dem Obmanne des Preisgerichtes Herrn k. k. Miui
sterialrath A 11 t o n W i s n er zur Verfügung der Herren 
Verfasser oder d~r von denselben bevollmächtigten Ueber
nehmer, 

Die Redaction der öst. Zeitschrift 
für ßerg- und Hüttenwesen. 

Zollverhandlungen und Zolltarif. 
Zu den wichtigsten Kundgebungen über die Zolleini-· 

gungsfrage gehören unbestritten die zu verschiedenen 
Zeiten publicirtcn Denkschriften des n V e rc in c s f ü i· 
die österr. Eisenindustrieu, welcher, wenn auch als 
Anwalt in eigener Sache, doch eben als der Ausdruck der 
.zunächst Betheiligten und jedenfalls fachmännisch Best
unterrichteten einer Beachtung werth ist. Das Comitc jenes 
Vereins, aus hervorragenden Männern bestehend, welche 
nicht bloss die Erwählten der Iudustriellen selbst, sondern 
zum Theil auch die Vertreter bedeutender Wahlkreise indu
strieller Länder sind, hat auch jetzt ein Gutachten 
über die Zolleinigung Oesterreichs mit den 
deutschen Zollvereinsstaaten vom Standpunkte 
der ö s t erreich i s c h e n Eis e n i 11 du s tri e vcröffent-
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wird zu einem Schirbel ausgereckt, an welchem man, nur 
der Sorgfalt wegen, noch die Windseite unterscheidet, und 
solche bei der nächsten Renne gut ausheizet, oder eigent
lich hier das Ungaare wegzuschmelzen sucht. 

Wer den Ruf des steierischen Frischeisens kennt, und 
mit dem Frischen des Eisens in Herden und Puddlingsöfeu 
gründlich vertraut ist; wird in der Parallele obgcnannter 
Hcrdfrischmethoden den gleichen Contrust herausfinden, 
als solcher beim Puddeln möglich ist. 

Die Benennung Zerrcnneisen kann der Qualität des 
Cementstahls ebensowenig nützen, als der Name Purldel
eisen allein ein schlechtes Cementmaterial ausmacht. 

Die Vollkomm;nheit des unvermeidlichen Weich- und 
Gaarfrischens nach der schwedischen Wallon -Schmiede, 
wie die bekannte schwedische Zähigkeitsprobe beim Ex
porte, sprechen nicht für die absolute Härte dieses von den 
Engländern zum Cementiren gesuchten Stabeisens. 

Die bereits gediegene Vollkommenheit im Puddeln, 
und die Leichtigkeit, mit der man in einem und demselben 
Ofen das weiche Eisen, wie den harten Stahl nach Belie
ben puddeln kann, beweisen durchaus die absolute, zu 
grosse Weichheit des Puddeleisens nicht. 

Im Gegentheile gehört die Erfahrung zu den ausge
machten Thatsachen, dass ein gleiches, gutes, dichtes, rei
nes, zähes, weiches Puddeleiscn in eben dem Grade einen 
vorzüglichen Cementstahl, und aus solchem einen ausge
zeichneten Gussstahl gibt; als aus hartem, schlecht zerrcnn
ten, ungleichen Stabeisen ein unvollkommener Ccmentstahl 

·und aus diesem wieder ein unverlässlicher Gussstahl resul
tircn. - Es ist bereits constatirt, dass das V erfrischen des 
schwedischen Hohcisens nach einer anderen Methode, als 
nach der Wallon - 8chmiede , ein minder gutes Stabeisen 
gebe. Daran ist wohl wenig zu zweifeln; dass aber ein 
klirntnerisches oder steierisches Roheisen nach der schwe
dischen Wallon-8chmiedc verfrischt, wenn nicht gerade das 
Danncmora-Stabeisen, so doch ein diesem möglichst nahe 
liegendes geben, und eher geben sollte, als wenn man es 
nach den üblichen schleuderischen Methoden wcichzerrennt, 
das ist nicht leicht abzusehen. 

n Ja, ab c r d c r h oh e Ca 1 o und der gros s c K oh-
1 c n v cr brand!'? u - können unmöglich, selbst bei nur 
halbwegs rationellem Betriebe, schon den fertigen Ccmcnt
stnhl auf die Gestchung von 18 fl. 90 kr. bringen, um wel
chen Betrag man in Shcfiicld erst das Stabeisen loco Hütte hat, 

Reichenau, im März 1864. 

Not z e n. 
Albin Heinrich t. Der seit langer Zeit fiir die minern

logischc und geologische Kenntniss von Mähren und Schle•ien 
mit Eifel' und Erfolg thiitigo Dircctor des Wer n n r- Ver
ein es in llriinn, UerrAlbin Heinrich, emcritirter Professor 
und zuletzt noch Custos des Franzensmuseums, ist im hohen 
Alter VOii 80 Jahren am 5. April a: J. gestorben. Der llerg
bau verd>1ukt seinen seit mehr >1ld einem halben Jahrhundert 
unausgesetzt betriebenen und im Lande vielfach vcrwerthe
ten Arbeiten und Forschungen vieles Gnte, so dn•s seine An
regungen nicht selten eine Quelle von Fortschritten im miih-
riachen Bergwesen wurden. 0. H. 

Zinnerzlager in Brasilien. Einer in der Wiener Ztg. 
enthaltenen Correspondenz ans Rio Janeiro vom 6. Februar 
d. J. entnehmen wir, dass neuester Zeit am Rio da Velhas 
in der Provinz Minas G eraiis ein - wie es bisher scheint -
mächtiges Lager von Zinnoxyd entdeckt wurde, dessen Aus· 
beutung wenigen Schwierig keiten unterliegen und gutes Zinn 
liefern soll. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
. Einrichtung der k. k. Berg- nod Bütten-Schule in Nagy

banya und Verhaltungs-Be geln Cür die als Berg-Schüler 
aufgenommenen Berg- und Bütten-Arbeiter. 

(Fortsetzung,) 

§. 5. Durch die Aufnahme in die Berg- Schule ändert 
sich die Stellung des Arbeiters als solchen in keinerlei Weise; 
er hat seiner Arbeit wie jeder Andere obzuliegen, geniesst 
vor andern Berg-Arbeitern keinen Vorzug, und untersteht in 
Disciplinarbcziehung der k. k. Berg-Direction in Nagybanya. 
D11sselbe gilt für die ärarischen Berg-Arbeiter auch nach 
dem Austritte aus der Berg-Schule. Die Bestrafung und Ab
legung des Arbeiters von der Bergarbeit durch die Werks
Con~ultntion hat clie Entfernung aus der Berg-Schule unbe
dingt zur Folge. 

§. 6. Aerarial-Arbciter aus ancleru Werken und Bezir
ken, so wie Privat-ßP.rga rbeitcr erhalten für die Zeit des Be
suches der Bergschule, jedoch ohne alle weitere Folgerung, 
Arbeit gegen Entgelt bei der Aerarial-Grube in Kreuzberg oder 
Veresviz. Wenn für den Zweck des Unterrichtes Befahrungen 
vorgenommen warden (Lehr- oder Unterrichts-Schichten) oder 
iiber Tags Uebungen stattfinden, und der Berg-Schüler da
durch un der V erfahrung seiniir eigentlichen Arbeitsschicht 
mithin an seinem Lohner.vcr be gehindert ist, so wird de~ 
Aerarial - Arbeitern fiir jecle solche Unterrichts-Schicht ein 
achtstundigcr Schichtenlohn aus dem Bcrgschul-Foude ver
rechnet. Privat-Arbeit.cm ist es von ihren Dienstherren oder 
8011st wie zn vergiitcn. 

§. 7. Ver Un terricht ist abgetheilt in einen Vorberei
tungs- und einen Fachcurs. Der Vorbereitungscurs wird vor
derhand, bis nicht eine Unter-Realschule allhier begründet 
wird, aus zwei Jahrgängen bestehen, in welchen die Lehrge
genstlinde in der ung11rischen Sprache vorzutragen dabei aber 
auch deutsclrn Schrnch-, Se hreib- und Aufsatz•U~bungen ab
zuhalten sind, und es soll mi ndestens eiu Gegenstand auch in 
dieser Sprache gelehrt werden. 

Der aus einem J :ihr gnnge bestehende Fachcurs umfasst 
die parellellen Vortriig e für Bergbau und für Hiittenkunde. 

(ForLsotzung folgt.) 

l(-GJ Echt englische (Bickfords) 
Patent-Sicherheits-Zünder 

empfiehlt zu niedrigsten Fabriks preisen das 
General-Depot für Deutschland 

von 

ERNST STOCK 
in Pirna (Sachsen). 

Hammerwm·k und Pfannenschmie(le 
im besten Betriebe, solid gebnut, im 811lzburgischen gelegen 
mit zweckmässi·,cr Wcrk-Vorrichtnn.r constanter Wasserkraft' 
billiger Holz·· Kohlen-Beschaffung in°

1

der N;ihe eines Aerarial~ 
Eisen-Hiittenwerkes, ist l~amilien-Verhiiltnisse halber nebst 
Wolu~hnus, Kohlenl11ger, Wiesen, Waldgrund aus freier llaud 
sogleich und billig zu verkuufen. 

Rellcctirende belieben sich unter Chiffer R. 0. Nr. 56 
restanle Expedition dieses ßlattee wegen ferneren Mittheilun-
gcn zn wencle11. [7-9] 

Diese Zeitschrift et'scheint wöchentlich einen llogen stark mit den nöthigen artistischen lleigabe11. Der Pränumerationsprei1 
iatjiihrlich loco Wien ll ll. ö. W. oder 5 'l'hlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ft. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen ofticiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmiinnisdien Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
srunmt Atlas als Gratis beilag e. Inserate tinden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 ~ Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zn~chrift.en .i e der A r t kii1111en nur franco ang-enommen werden. 
Uru1;k. vou Jiu.ri W111t~rnlt;G &. t:omp. iu \Vieu. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. Jr.. Oberbergrath, a. o. Professor an der Universitit zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Zollverhandlungen und Zolltarif. (Fortsetzung und Schluss.) - Ersparniss von 30% Pulver bei der Spreng
arbeit in den Gruben von Pitkaranda. - Aus den Verhandlungen der bergmännischen Abtheilung des listerr. Ingenieur-Ver
eine. - Entwurf eines Gesetzes, die von dem Regal-Bergbau im Klinigreich Sachsen zu erhebenden Steuern betreffend. -
Notizen. - Administratives. 

Zollverhandlungen und Zolltarif. 
• (Fortsetzung und Schluss.) 

In der Periode von 1841 bis 1850 betrug 
fuhr an Eisen, und zwar: 

die Ein-

an Roheisen, gefrischtem Eisen, Blech und 
Stahl ......... · · · · 

an Eisenbahnschienen und Radkränzen 
an Eiscnwaaren: 
gemeinster Art . 
gemeiner 
feiner " n 

Zusammen . 

3 t 3.379 Ctr. 
111.142 !) 

24.547 !) 

3.289 !) 

13.141 n 

465.498 Ctr. 

oder durchschnittlich im Jahre 46.000 Centner; die Ein
fuhr an Eisenbahnschienen und Radkränzen, die wir aus 
der Menge der Eisenbahnbedürfnisse besonders hervorhe
ben, jährlich im Durchschnitte 11. t 14 Centncr, also das 
Erfordcrniss für eine Meile Bahn, während von 1841 bis 
1850 im Ganzen 213 Meilen oder jährlich 21 Meilen ge
baut wurden. Man vergleiche nun die nachstehende Tabelle 
über die Ei u fuhren nnch Oesterreich in der folgenden 
zehnjährigen Periode von 1851 bis 1860, welche wir den 
officiellen Angaben: nAusweise über den auswärtigen Han
del Oesterreichs in den Jahren 1851 bis 1860, zusammen
gestellt vom Rechnungsdepartement des k. k. Finanzmini
steriums," entnommen haben. 

Eisenbahnschie-
Gemeinste 

1 Gemeine 1 Feine 
Roheisen, ge- Eisenwaaren 

Im Jahre frischtes Eisen, nen und Zusammen 
Blech und Stahl Radkränze 1 zu 1250-370 fi. 

20 ff. pr. Ctr. 36 ff. pr. Ctr. pr. Ctr. Zollcentner 

Zollcentner 

1851 27.029 - 1.369 629 1.579 30.t>06 
1852 298.586 8.003 3.369 3.166 4.396 317.520 
1853 534.160 59.465 6.566 5.987 5.220 611.3u8 
1854 269.287 9.781 6.291 7.799 4.978 298.136 
1855 308.508 96.345 6.920 9.708 6.717 428.198 
1856 566.747 391251 22.438 18.054 8.199 1,006. 790 
1857 697.339 829.815 38.977 52.369 9.462 1,627.962 
1858 841.915 1,562.237 122.933 42.230 9.515 2,578.830 
1859 296.531 528.342 
1860 285.173 185.910 

4,574.395 1 3,671.149 1 

Es el'gibt sich aus dem Vergleiche der nl!.chstvoran
gehendcn zehnjährigen Periode, dass die Gese.mmteinfuhr 
in der ganzen Periode um das Neunzehnfache ge
Btiegen ist; dass die Einfuhr an Eisenbahnschienen und 
nadkränzen in dem Jahre 1857 das 75fäche, in dem Jahre 
1858 das 142fache der durchschnittlichen Einfuhr derselben 
Eisenwaaren erreichte. Es ist daraus zu e~sehen, dass die Bau
unternehmungen von der zugestandenen Bewilligung der 
Einfuhr von Eisen zu erml!.ssigtem Zolle einen ausgedehnten 
Gebrauch machten, Rechnet man auf die Meile 12.000 Ctr. 
Schienen und Radkränze, so konnten mit den vom Jahre 

88.350 19.209 8.842 841.264 
90.217 31.461 7.523 1 600.284 

387.430 1 190.6 t 2 1 66.431 II 8,890.017 

1855 bis 1859, also in 5 Jahren, eingeführten Schienen 283 
Meilen Bahnen gebaut werden, während in diesen 5 Jahren 
nur 276 Meilen in Betrieb gesetzt wurden. 

Wir haben oben behauptet, dass die Eisenindustrie den 
neuen Aufschwung fast ausschliesslich den Eisenbahnbauten 
und den damit verbundenen Reformen in der Volkswirth
sche.ft verdanke, und wir sehen gerade in der Zeit, wo die 
grösste Rückwirkung von dem Eiseube.hnbau auf die Eisen
industrie zu erwarten war, dieselbe von ihr verllissen und 
durch die beklegenswertheste Massregel der ganze Vortheil 
dem Auslande zugewendet. 
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Die uns zu Gebote stehenden officiellen Angaben ent
halten nicht die Werthe des in den Jahren 1841 bis t 850 
eingeführten Eisens und der Eisenwaaren, um sie mit den 
Einfuhren der folgenden zehnjährigen Periode zu verglei
chen, allein die Werthe der in dieser letzten Periode einge
führten Eisenmengen sind, e.n sich betrachtet, lehrreich für 
den Volkswirth. Nach den oben angeführten statistischen An
gaben hatte das vom Jahre 1851 bis 1860 eingeführte 
Roheisen, gefrischte Eisen, Blech und der eingeführte Stahl 

listen antworten jeder Zollt.arifsändcrung, jeder Zollbegün
stigung mit der schlagenden Kritik der Zahlen, wenn nicht 

·noch ein Factor einzubeziehen wäre, der auf das Ergebniss 
von gewichtigem Einflusse ist- das ist das Silberagio oder 
das Disagio der österreichischen Banknoten. Dasselbe übt 
ganz die Wirkung eines Schutzzolles fiir die österreichische 
Industrie und würde im Widerspruche mit den Interessen 
des Staates der einheimischen Industrie zu Nutzen kommen, 
wenn es nicht die Steigerung der Preise der Rohproducte, 
der Hilfsstoffe und der Arbeitslöhne, endlich die Verschlech
terung der Staatspapiere und durch die damit erzeugte 
Concurrcnz um das Capital eine ausserordentliche Erhöhung 
der Capita\szinse im Gefolge hätte und daher wie heftige 
Reizmittel giftartig wirken müsste. 

den Werth von . . . . . . . . 22,516.835 fl. ö. W. 
die Eisenbahnschienen und Rad-
kränze von . . . . . . . . 27 ,697 .920 n 

die Eiscuwaa.reu: gemeinstcl' Art von i, 7 48.600 „ 11 

gemeiner Art von . 6,862.032 n n 
feiner Art von .. 17,144.810 " " 

Zusammen ...... 81 1970.197fl. ö.W. 
Diese Tabellen würden den ziffermlissigen Nachweis 

der \Virkungen der Zollreformen geben, denn die Einfuhr-

Der Stand des Silberagios ist daher mit in die Erklärung 
der Einfuhrsziffern aufzunehmen, und die nachstehenden 
Tabellen veranschaulichen seine 8chwankungen während 
der Dau~r von bereits sechzehn Jahren. 

Mouatsdurchschnitt Jahres-
Jahr Durch-

Jänner 1 Febr. 1 März 1 April 
1 

Mai 1 Juni 
1 

Juli 1 Aug. 1 8cpt. 1 Octub. 1 Nov. 1 Dec. schnitt 

Percente 

1848 - - - 4 8% 15% 13% 11 'J./„ 74/~ 9% 1011. 114/, 1 10 1/„ 
1849 11';/ 116/ 13 1/~ 113/s 17 4/„ 21% t 1·1/. 17% 7% 6% 8'l/~ 11 "/~ 13 8 8 

18{/s 1850 1 P/ 131;8 15-1/ 16% 18(;/ 18% 15 7; 16% 153
/, 28% 28 4

/, 18 Yi 
30~ 301/s ~ 

19il 25 11: 1851 293/s 32% 291/s 26% 20% 19 21'% 25 1/~ . 24 3/ 

1852 22 /~ 24 24% 23% 22 4/~ 19% 18% 184/s 16% 15 7/, 15;,/ 13 1~ 19% 
1853 9 1021~ 9% 9% 8% 94/~ 9% 91;, 9% 12 4/~ 15 {~ 15% 10% 
1854 22% 28 1 1~ 33 'I~ 36 36% 32:11~ 27 '/~ 2L% 19 2!% 26% 27 1

/, 27% 
1855 27% 28 26'i/8 27 282/s 25 21% 194/ IG 14·118 14 11 % 21"/~ ~ 

1856 1oy!j 6% 34/s 3 3% 34/s 31; 4'/~ 5 7'/s 71/ 6'i/ 5% 
45l 7!~ l 1857 5{) 4'% 4 41; 54/s 5 55/ 5% 5'/ 7' „ 5% 

1858 5~ 5s;„ 5'% 
6 8 54/s 4% 41;'8 3~ 1 

'J. 8 
3 'ls 2% 4 /; 5 /5 /s 

1859 3% 6 8% 17 41% 41% 23% 16 /8 196/. 21 /; 23% 23 7
/. 20 y: 

1860 28{, 32 32% 32% 321/s 31% 26% 29 33% 32 7s 36 41 1l 32% 
1861 50/8 461/8 47 1

/ 49 1/>j 43'/„ 37·5/!j 37% 36% 36 37 2 377/s 40 4/s 41 G/ 
7 8 

21 ~: 1" 1862 38''/8 36% 35 /8 32'1,; 30% 26% 24"/s 26% 25 1/s 21% 17% 28 /„ 
1863 12% 14 4/s 13% 11% 10% 103/s 10-lfs 11 % 11 % 122/s 181/s 19% 1 132/s 

Medrigster nnd höchster Stand des Sllber-!glos In den Jahren 1!148-1863. 

Jahr Jänner Februar 
1 

März 
1 

April Mai Juni 

Percente 

1848 1%-6% 6/ 'i/ 11%-16% - - - 5 ~-11 ' 
1849 11 Y~-11 '/s 11 4/ -12 117/s-14% 9%-14% 13 2

/ --21 "/., 15-26 
1850 10%-12 12{/s-t 4% 14-20 16-18 171/:-194/„ 17~_,-19 
1851 2!.l-31% 2si-31 4/~ 28%-32%. 3l:lfs-33fi~ 26-33 2

/ 25'/„-28 2fi, s 
16%-21 1~ 1852 19 6

/ -244/ 2all-25 23 4/-25 22-25 /s 19%-23% !j 8 

91~-11 % 
s 

1853 8-10'J./ 9-10% 8:i/-9% 7%-8% 8%-10 
1854 16-25i 25-29'.hs 29-45 33~~-40 35/J-38% 29%-36 
1855 26{)-29 ~ 27-29'/!I 24%-28 254/8-28% 27 ~-29% 23-28 
1856 71s-13

4
/: 3f; -8% 2%-5 1 ls-44/s 3%-46

/ 2%-4% 
1857 4 8-6{J 3~-5 3-4% 4'/s-56/, 5-6~ 44/s-62/, 
1858 5-6~ 5'~-6{; 4 3/,-5''/ 54/8-5 f!s 5-5/ 4-5~ 
1859 2%-4·~ 4'/s-8 ~ 5i'8-11 ~/8 8%-33 36-48~/8 39-42 Ys 
1860 24-35 30-34 31-34 31 J;-33 322/s-34 27-33 
1861 45 2/-53% 42 4/8-53/J 46-49% 49·~-51% 38-464/s 36 4/i -39 

3~-40 35 4/i -38Z !I Gfi 1862 35~-36~ 29 3/ -352/s 28'.j, -33 25-28 ~ 
1863 11-16 13~-15 ~ 104 8-15 ~ 9'/s-14 10 ~-11% 9%-11 4

8 
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Jahr 
1 

Juli 
1 

August 
1 

September 
1 

October 
1 

November December !Ilm ganzen Jahre 

1 p e r c e n t e 

1848 lQG/-162/ 5 6
/ -16 6%-8% 8%-10% 86/-11 % 10/J-123

/ 12; -J6G/ ll 8 
12,~-20% 52/,-8 7{~-9% 8 s 

1849 15-19 5-114/.i 9 Ys-134/: 5-26 .S 
20 1i-55 26-31 'ls 1850 16-18% 15 1/,-16di8 16 1/s-17~ 17-20/J 10/)-55 

1851 164/s-252/s 18~-20{; 17-21 18-23/s 23-27/J 10-281/s 16~-33/J 
1852 15-16 '.{ 18'.lfs-20 17 ~-19 ~ 151;-18 ?s 15-16'/8 96/s-15% 9~-?5z s s 
1853 9-10% 83 s-95/s 8/)-11

4 
102/s-14% 13 4

/ -21 3~ 15-16 7c%-21 ~ 
1854 15~-25~ 16 ~-20 ~ 23"/s-29 1~ 22~~-33 18-26 2-!2/s-28% 15%-45 
1855 19 Y: -24 16 8-21 s l3G/ -[9Ci 13-162/s 12~-154/s 95/-122Ji 

! 9%-29% s s s 8 
1856 2'~-3% 3 5/-4~~ 4-7 6/,~-8% 72 s-83/ t) -IJ 1%-13% 
1857 4%-5'18 5~-6 Ys 52/s-5% 5~/.-6% 6 31 -a l/;, 5 4/~=~ 1: 1 3-96

/ IS S 
l85q 1~-6 3-5 ~-14/ 2iJ-5 . 1 'Je 62

/' 4-5 /s 1 /8-5 ~ 8 
1859 14-40 16-166/s 16 ;/s-24% t8c;/~-25ji 222/s-24% 21 l-25 2%-48~~ 
1860 26-26{;. 26%-31 304/s-36% 31-33 fs 33i~-41 39-43~/, 24-43~ 
1861 37/) -38~ 36-37% 35-37 34J,8 -38% 37 /8-38% 39~42 " 1 34%-53 ls 
1862 23 l-26 ~ 24-29 2/~ 23%-266/s 21 'Y~-24 21 Ji-22 14%-21% 142/,-40 
1863 9%-tt"s 11-11% 11-12 11 2/ -13 s 13jh-24% 172/s-22 9'/s-24% 

Der Stand des Silberagios bildet einen wesentlichen 
Regulator der Einfuhr nach Oesterreich. Ohne den ßesta1ld 
des Silberagios im Jahre 1851 bis 1854 bis 33 Proc. würden 
die Tarifsänderungen im Jahre 183 2 und 1854 eine noch 
nachtheiligerc Fol~e für die einheimische Eisenindustrie 
gehabt haben, 

Der Rückgang des Silberagios in den Jahren 1856 
bis 1858 im Durchschnitt von 13 auf 1/ 8 Proc. verbunden 
mit den Zollsuspendirungen filr Eisenbahubestandtheile, hat
ten die grosscn Eiseneinfuhren von 1,000.0üO bis 21500.000 
Ctr. zur Folge. 

Das neuerliche Aufschnellen t.!es Agios im Jahre 1859 
auf durchschnittlich 20 Prnc. drückte die Einfuhr von 
2,500.000 auf 800.000 Ctr„ im Jahre 1860 das durch
schnittliche Agio von 32 Proc. auf 600.000 Ctr. herab, 
obgleich die Zollausnahmen für Eisenbahnuntel"llehmungen 
noch fortdauerten; das Agio vertrat die Stelle des Schutz· 
Zolles. 

Allein abgesehen von dem Widerspruch, de1· in der 
Annahme liegt, dass der Zustand der entwertheten Geld
zeichen eines Staates einigen Gruppen der Volkswirthschaft 
nützlich eein könnte, indem er die gesammte Wirthscbaft 
schädigt, hat die einheimische Industrie in dem hohen Agio 
nie einen Ersatz für einen rationellen Schutzzoll gesehen. 
Dieser wirkt in anderer und vortheilhaft&er \V eise als der 
Schutz durch das Agio, welches die Gewerbestoffe und die 
Arbeitskraft in unverhliltnissmässiger Weise vertheuert und 
auf dieser Höhe noch Jahre lang erhält, nachdem das Agio 
verschwunden ist. So wirkt das Agio für die Eisenindustrie 
eben so verderblich wie für alle Volkswirthschaftszweige, 
nur kommt das Verderben zu verschiedenen Zeiten zum 
A.usbruch; der Nachtbeil trifft zuerst den Arbeiter, dann 
len Urproducenten, zuletzt den Industriellen, diesen aber 
Lm längsten. 

Das Auf- und Niedersteigen der financiellen Folterleiter 
lurch 16 Jahre hat die Oesterreicher bis auf das kleinste 
Hied getroffen, um Alle zu schwlicben, Viele zu lähmen 
:nd nicht Wenige zu Grunde zu richten. 

Auf den vier Znhlentafeln: übet· die Eisenbahnbauten, 
her die Zolltarifsli.nderungen, über den Stand des Silber
gios und über die Einfuhren ist die neue Geschichte der 
eterreichischen Eisenindustrie geschrieben, 

Mit dem neucu Absatzmarkt, welchen ihr die Eisen
b ab n per i o de bot, und unter dem Zollschutze bereitete 
sich der Aufschwung der österreichischen Eisenindush'ie 
vor und berechtigte ihre Entwicklung zu den Hoffnungen, 
wie sie sieb unter gleichen Umstlinden in Grossbritannien, 
in Belgien, in Frankrt•ich und dem deutschen Zollverein 
erfüllten; die zu frühe Entziehung des Schutzzolles, und die 
zerrütteten financiellen Verhältnisse Oeste1·reichs, die ihren 
Ausdruek im Silberagio :finden, störte die Entwicklung der 
österreichischen Eisenindustrie und drückte sie unte1· den 
Stand der anderen genannten Länder herab. 

\Venu man fragt: wie ist es gekommen, dass Oesterreich, 
der alte Eisen· und Stahlmarkt Europas, so weit hinter 
England, Frankreich, Belgien und selbst hinter dem deut
schen Zollverein steht, und dass seine Eisenindustrie bei 
freier Concurrenz mit diesen Ländern, wie die vorstehenden 
Einfubrstabellen zeigen, erliegen miissc, so lässt sich die 
Antwort in folgende weseutliche Punkte zerlegen: 

1. Wiihrend in den genannten Ländern der Bergbau 
und das Hiittenwesen lange gesetzlich geregelt war, hatte 
der österreichische Bergmann in den meisten L!indern bis 
zum Jahre 1853 noch kciuen Eigenthumstitel für seinen 
Besitz, er war mit c.Jem Bergbau und der Hütte bloss n belehnt" 
und er konnte sein ganzes daran gewandtes 'Capital bei 
Formfehlern, z. ll. unterlassener Vi' oehena.rbcit, verlieren. 

2. Die Regierungen von England, l<'rnnkrcich, ß~lgicn 
und den Zollv~reiasstaaten hoben' erst dann die Prohibition 
oder die derselben gleichkommenden Zölle auf, als die 
Eisenindustrie nicht allein den gcs11m1ntc11 inncrn Bedarf 
deckt_e, sondern einen Ucbcrschuss znr Ausfuhr ;t.ll produ
ciren im Stande war, und als es angezeigt schien, den V er kehr 
auf das ausländische Gebiet auszudehnen; in Ocstcrreich 
liess mnn sich nicht von den Bedürfnissen und Interessen 
der Volkswirthschaft bei den Handelsvertrligcu leiten, son
dern suchte nur andere politische Zwecke damit zu erreichen, 
was namentlich bei dem Zollvertragc mit dem dcuts<:hen 
Zollverein vom 19. Februar 1853 zu Tage trat, der ohne 
gegenseitigo Vortheile für Oesterreich, ohne Rücksicht nnf 
seine natürlichen Exportart.ikcl, wie Stahl, Bier, Wein u. s. w., 
nur eine Reihe Zugcstlindnisse und Begünstigungen für den 
deutschen Zollverein enthält, ohne Reciprocit!it und ohne 
Gegcnzugestll.nduisse. Auf diese Art kounte es de.hiu kom-

* 
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men, dass der deutsche Zollverein im Laufe von sieben 
Jahren um 999 1/ 2 Millionen ö, W. Waaren nach Oesterreich 
exportirte als Entgelt für politische Zugeständnisse von 
mindestens zweifelhaftem W erthe. 

Ob solche Opfer, die man der einheimischen Industrie 
auferlegt, dem Staate nützen, haben Diplomaten vom Fache 
zu entscheiden, der Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer, der 
dabei zu Grunde geht, hat kein Verständuiss für diese Art 
diplomatischer Weisheit. 

England, Belgien und der Zollverein nehmen alle Mo
tive zu ihren internationalen Verträgen und namentlich zu 
ihren Handels- nnd Zollverträgen aus den Interessen der 
Volkswirthschaft, und ihre Politik ist bis jetzt dabei gut 
besorgt gewesen. Wir enthalten uns jeder eiugehenden Be
leuchtung des französisch·preussisehen V crtrages .und seiner 
voraussichtlichen Wirkungen auf die Industrie des deutschen 
Zollvereines und im Falle des Beitrittes auch auf die In
dustrie Oesterreichs, denn klarer und überzeugender kann 
es kaum mehr geschehen, als in dem Berichte der volks
wirthschaftlichen Commission der würtembergisehen Kam
mer der Abgeordneten aus der Feder der hochgeehrten 
Autorität in Volkswirthschaftsfragen, des Herrn Moriz Mo h l, 
dessen Urtheil gewiss von der österreichischen Regierung 
Anerkennung, und wie wir zum Heile der österreichischen 
Industrie hoffen, volle Beachtung finden wird. 

3. England, Belgien, Frankreich und die Staaten des 
deutschen Zollvereines haben die Eisenbahnbauten und was 
damit zusammenhängt dazu benützt, um ihrer Eisenprodue
tion die gewaltigen Flügel zu einem früher ungeahnten Auf
schwunge anzubinden, indem sie ihre Bahnen nur mit 
c in heimischem M a t c r i a 1 e b au t e n und einrichte
t e n, Von welcher Bedeutung diese für die Eisenindustrie 
der genannten Länder ist, mögen folgende Berechnungen 
do.rthun: 

Wir nehmen das Erforderniss für eine östcrr, Meile 
Bahn auf 

und nur uuf weitere 
zusammen auf 

10.000 Ctr. Schienen, 
3.000 „ andere Baubesto.ndthcile 
2.000 „ Betriebseinrichtung, 

15.000 Ctr. an, 

Nun hatte England Ende 1860: 101433 englische 
Meilen oder 2190 Östen. Meilen Bahnen, die 32 Millionen 
Centner Eisenbesto.ndtheile erforderten. 

Deutsch l o. n d besass 1859 : 1889 Meilen Bahnen, 
welche 28 Milionen Centner Eisenbestandtheile erforderten. 

Frankreich besass im Jahre 1859: 9235 Kilometer 
oder 1362 österr. Meilen, welche 20 Millionen Centuer 
Eisen bestandtheile erforderten. 

In Oesterreich wurde dieser ausserordentlich günstige 
Vortheil zur Hebung und Consolidirung der einheimischen 
Eisenindustrie ausser Acht gelassen, je. das Fallenlassen 
des richtigen Principcs der Belebung der inländischen Ar
beit wirkte um so verderblicher, als es unvorbereitet eintrat 
und als die in Ve1·ttauen auf den neuen Consumenten in 
Eisenwerken und Maschinenfabriken angelegten Capito.lien 
für verloren angesehen werden müssen. 

4. Alle Länder o.usser Oesterreich hatten in der für die 
Geschicke der Eisenindustrie entscheidenden glücklichen 
Wendung, welche die neue Zeit brachte, geordnete Finanz
verhältnisse und bei den Reformen ihrer Tarife und bei ein
zugehenden Handels- und Zollverträgen konnten eie mit 

verlässlichen Ziffern rechnen. Oesterreich hat seit dem Ein
tritt der für die Eisenindustrie günstigen Periode, seit 1848, 
ein entwerthetes Papiergeld als Verkehrsmittel, wodurch an 
eich alle Unternehmungen dem Spiel des Zufalles blossge
stellt sind, ein Umstand, der allein das ausreichende Motiv 
bieten sollte, die Industrie in besonderer Weise zu schützen 
und alle Zollreformexperimente zu unterlassen, und während 
dieser chaotischen Verhältnisse der einheimischen Währung, 
während des entscheidenden Ueberganges aus dem für den 
Ortsbedarf berechneten Gewerbe in die Fabrication wurde 
an die Stelle der Prohibition innerhalb 1 O Jahren das 
Schutzzollsystem eingeführt und für die Eisenindustrie Frei
ho.ndelsexperi mcnte versucht, was in oolchen z·eiten kein 
Staat je noch wagte. 

5. England, Belgien und der deutsche Zollverein hat 
die Vortbcile der Eisenbahnen der Eisenindustrie nicht 
allein durch die Zu wcisung eines sichern Abnehmers, sondern 
auch durch die volle Rücksichtnahme auf die erleichterte 
Communication zwischen Roh- und Hilfsstoffen, dann zwi
schen Productions-und Marktplätzen zugewendet. In England 
sind die meisten Eisenbahnen vorzugsweise Ko h 1 e n- und 
Eisentransportmittel, Kohlen- und Hüttenwerksbah
nen; ein ähnliches Verhältniss findet in Belgien und dem 
Zollvereine statt. Oesterreich hat bei der Anlage der Bahnen 
keine Rücksicht darauf genommen. Die wenigen kurzen 
Kohlenbahnen: die Aussig-Teplitzer, Brünn-Rossitzer, die 
Graz-Köflacher, die Fünfkirchner - Mohacser, Wolfsegg
Traunthaler Bahn haben zusammen eine Länge von 25 
Meilen, also B Proc, aller Bahnen, 

Während in anderen Ländern, namentlich in dem deut
schen Zollverein, die Sorge der Regierungen unablässlich 
und in erfolgreicher Weise auf die Herabminderung der 
Frachtsätze für Berg- und Hüttenwerksproducte auf Eisen
bahnen gerichtet war, schuf man in Oesterreich Monopole, 
welche die hohen Frachten zu verewigen drohen, 

6. Ein letzter Unterschied zwischen der österreichi
schen Eisenindustrie und jener anderer Staaten liegt in der 
Besteuerung. Dieser Untere chied kennzeichnet sich einfach 
dadurch, dass in den andern Ltindcrn die Regierung die 
Ab minder u n g der Steuern auf die Berg- und Hütten
werksunternehmungen von Jahr zu Jahr fortsetzt, während 
in Oesterreich die Steuern gleichmässig steigen. 

Wir haben von allen in der Natur der Ländergelege
nen V crsc:hiedenhciten zwischen der österreichischen Eisen
industrie und jener des deutschen Zollvereins abgesehen, 
wir haben nur jene hervorgehoben, welche durch unglück
liche geschichtliche Verhältnisse, wie das Disagio, herbei
geführt, oder von den Regierungen geschaffen worden sind 
und geändert werden können, u n d d i e c 1· s t a u s g e g l i
ch e n w e 1· den müssen, wenn man zwischen Ocsterreich 
und dem deutschen Zollvereine die freie Concurrenz her
stellen und Oesterreich nicht als der benachtheiligtc Staat 
seine Industrie erdrückt sehen will, 

Die Eisenindustriellen haben sich nie gegen eine Zoll
einigung mit dem deutschen Zollvereine im Principe aus
gesprochen, sie o. n er k. e n n e n d i e B er e c h t i g u n g p o-
1 i t i scher Motive dafür und den Vortheil, welche 
eine solche Handelsverbindung für einzelne 
Zweige der österreichischen Volkswirthscho.ft 
hat; wenn sie aber die Ausführung des Prineipes seit jeher 
de.von abhängig hinstellen, dass vor dem ausbrechenden 
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Concurrcnzkampfe, wenn die Zollschranken fallen, die Re
gierung der einheimischen Industrie eine gleich günstige 
Position gewähre und gleiche Waffen sichere, wenn sie 
namentlich auf die dringliche Nothwendigkeit hinweisen, 
die Centra der Erze und der Kohle durch Bahnen zu ver
binden und die Fracht auf den im deutschen Zollverein 
erzielten Satz herabzumindern, so stellen sie ein Verlangen, 
das mit den Principien der Regierung, mit der Aufgabe des 
Staates gewiss nicht im Widerspruche steht. 

Es ist zu bedauern, dass die Zeit seit dem Jahre 1853, 
wo ein Handels- und Zollvertrag zwischen Oesterreieh und 
dem deutschen Zollverein geschlossen wurde, welcher eine 
Zolleinigung anzubahnen bestimmt war, nicht zur sorgfälti
gen Pflege und Förderung der einheimischen Industrie von 
Seite der hohen Regierung vollstlindig beniitzt wurde, um 
sie trotz der widrigen Ereignisse möglichst concurrenzfähig 
zu machen, allein dadurch ist das Ziel nicht unerreichbar 
geworden, sondern uach der Ueberzeugung der chrfurcht~
v0ll Gefertigten nur für einzelne Industriezweige weiter 
hinausgerückt. 

Die vorangehenden Betrachtungen führen zu der U eber
zeugung, dass unter den gegenwärtigen Verhält
nissen eine vollständige Zollllinigung mit dem 
deutschen Z o 11 ver ein ohne. den ver derb 1 i eh s t e n 
Nachtheil und theilweise Unterdrückung für 
die österreichische Eisenindustrie nicht aus
führbar, und dass die weiteren Handelsverträge zwischen 
Frankreich und zwischen dem zoll\·ereiuten Oesterreich und 
Deutdchl11nd unter einem zu vereinbarenden Tarif gegen 
Frankreich eben diese Verkehrsfreiheit im Zollbunde vor
aussetzen, und daher von vornhinein an eine Bedingung 
geknüpft, sind, welche das Interesse der Erhaltung der 
österreichischen Eisenindustrie als unannehmbar erschei
nen lässt. 

Eine vollständige Zolleinigung mit dem deutschen Zoll
vereine in der Ausdehnung, dass jede Grlinzbewachung 
wegfalle, scheint von der hohen Regierung vorerst auch nicht 
beabsichtiget, da dieselbe weder das Tabakmonopol noch 
das Salzmonopol aufzugeben erklärte; der Fortbestand einer 
Zwischenzolllinie und der Gränzbewachung erleichtert aber 
die Aufrechthaltung eines Schutzolles für die Eisenindustrie 
und für einige andere des Schutzes uoch bedürftige Indu
strien, und auf diese Weise ka.nn die allm!ilige Durchführung 
der vollständigen Zolleinigung ihren Nutzen für die ge
sammte Volkswirthschaft ohne den Ruin einzelner Industrie
zweige erreichen. Die Uebergangsperiode kann um so kürzer 
sein, als sich die Sorgfalt dm· Regierung steigert, die von 
uns oben hervorgehobenen Verschiedenheiten zwischen der 
einheimischen und fremden Industrie auszugleichen. 

Im Mürz 1864. 
Das Comite 

des Verci11s für die iistcrrcicl1isclte Eisenindustrie. 

Die Redaction steht im Grossen und Ga.nzen a.uf einem 
liesem Gutachten nahe liegenden Standpunkte, was ihr um
:omehr zur Befriedigung gereicht, als sie den Berathungen 
les Comite's der Eisenindustriellen ferne stand und kein 
·igenes, sondern nur die allgemeinen Fachinteressen 
u vertreten hat. 0. H. 

Ersparniss von 30 % Pulver bei der Spreng
arbeit in den Gruben von Pitkaranda. 

Von E. M e n et r i c. Nach dem ruse. Gornoj Journal. 

Das Hauptgestein in den Gruben von Pitkaranda im 
Gouvernement Wiburg ist ein feinkörniger Granit, welcher 
von einem von Nordwest nach Südost streichenden, 6-18 
Fuss mächtigen und gegen Südwest unter 25-550 fallen
den Dioritgange durchgesetzt wird. Auf diesem Gange bre
chen Schwefel- und Kupferkiese, Zinkblende, Zinnstein, 
Bleiglanz und andere Mineralien. Der Gang wird abgebaut, 
indem man 7-9 W erschok tiefe Bohrlöcher macht und 
sie mit 5-7 W erschok langen Patronen ladet. Das La
den geschieht auf folgende 'Veise: auf eine kupferne 
Schiessnadcl (Raumnadel) wird die mit Pulver gefüllte Pa
trone aufgesteckt, welche zugleich mit der Schiessnadel in 
das Bohrloch gegeben wird. Hierauf wird das letztere mit 
trQckenen Thonwulchcrn besetzt, die Nadel vorsichtig her
ausgezogen und an ihre Stelle der Zünder, nämlich ein mit 
Pulverteig ausgestrichenes Röhrchen von Papier eingescho
ben. In das Innere desselben kommt ein mit Schwefelpul
ver ge8ättigter Faden. 

Der Puh·eraufwand ist bei diesen Arbeiten bedeutend 
und beträgt auf eine Kubikklafter Erzgestein 15-20 Pfd. 
Pulver, wesshalb ich darauf ein besonderes Augenmerk 
richtete, uncl es gelang mir, eine vortheilhafte Abände
rung der Patrooen zu machen, wodurch der Pulveraufwand 
auf 9 Pfund pr. Kubikklafter herabgesetzt wurde. Die Ab
änderung besteht darin, dass ich einen Theil des Pulvers 
in der Patrone mit irgend einem Körper, und zwar mit einem 
runden Pflocke ersetze 1 welcher in die Patrone leicht ein
geht, 1 1/ 2 'V erschok lang ist und seitwärts eine Spur oder 
Einkerbung hat. Die Patrone wird folgenderweise gefüllt: 
Zuerst kommt in die Patrone eine Pulverlage von 2 1/1. -3 
'Verschok, dann ein Pflock, und oben wieder Pulver auf 
2 oder 2 1/ 2 'V crschok. Mit diesen Patronen werden die 
Bohrlöcher geladen, wie oben beschrieben wurde. Iu län
gere Pntronen kann man zwei Pflöcke mit einer Zwischen
lage Pulver geben. Ein mit solchen Patronen abgeführter 
Versuch gab günstige Resultate. Durch die beschriebene 
einfache Abänderung wurde folgende Pulverersparniss 
erzielt: statt früheren 10 Patronen, welche aus einem 
Pfunde Pulver gemacht wurden, kann man bei Einlegung 
des Pflockes 13 Stücke derselben machen, oder es wird bei 
1 O Patronen eine Pulverlage von 15 'Verschok erspart, 
aus denen 3 Patronen von einer Länge von 6 1/.i. Werschok 
hergestellt werden können. 

Darauf gestützt kann man folgendes Calcul machen: 
Auf jedes Tausend würde man 300 Patronen, und auf je 
500 Pud Pulver, welche jährlich in den Gruben von Pit
karanda aufgehen, 150 Pud zu 9 Rubel, im Ganzen 1350 
Rubel ersparen. Zu diesem Pulverquanturn werden 200,000 
Pflöcke beuöthigt, zu 30 Kop. pr, Tausend, im Ganzen 
60 Rubel. 

Aus den Verhandlungen der bergmännischen 
Abtheilung des österr. Ingenieur-Vereins. 

(Versammlung am 23. März.) 

Vorsitzender: Vereinsvorsteher Herr k. k. Ministerial
rath P. Ritter von Ritt i ng er. 

Herr Ministerialconcipist G. Wal ach sprach über die 
neuen Gangaufschlüsse des k. k. Silberbergbaues zu Pli-
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liram. Die reichen Silber· und Bleierzgänge dieses Berg· 
baues sitzen in Grauwacke auf, welche von den folgenden 
Grauwackenschiefern dul'ch die sogenannte Lcttcnkluft 
geschieden ist. Anerkannt tüchtige Geologen und Berg· 
leute folgerten bishe!' aus mannigfachen Erscheinungen, 
dass diese Erzgänge über die Lettenkluft in die Gra~
wackenschicfer nicht fortsetzen, daher die Versuche zur 
Ausrichtung der Gänge daselbst auf„rngeben seien. ::-lcuc!'e 
Forschungen und behanlich dul'chgeführte Untersuchungen 
der Pi'ibramcr Bergbeamten, namentlich des Ilcrggcschwor· 
nen liel'rn Joseph 'Val a untel' Leitung des verdienten 
Ministerialrathes Herrn Alois v. Li 11 haben nun diese An· 
sieht berichtigt. 

Die Silbergänge wul'den nämlich in den Jahren 1858 
bis t8G3 auch hiuter der Lettenkluft in den Grau
wackenschicfern, und zwar in ihrem vor der Kluft bewähr· 
ten Reichthum aufgeschlossen. Diese Thatsache ist fiir die 
Dauer, Productions- und Ertragsfähigkeit dieses Silber· 
bcrgbaues von grosscr Tragwci!t', zugleich aber auch ein 
Z•rngniss für die Tüchtigkeit und erfolgreiche Thätigkcit 
der prnktischcn Bcrgbcumtcn. 

Der P'bbrnmcr Silberbergbau lieferte im Jahre 1 iG3 
nur 127 1/2 Mark Silber uud 105 Centner Blei mit einer 
Einbusse von 2200 ß. uud die Staatsverwaltung sah sich 
genöthigt, die weitaus grösstc Zahl der Privatanthcile au 
diesem Bergbnue zu übernehmen, um ihn vor dem Verfalle 
zu retten. Hundert Jahre spätc1· - in dem abgelaufenen 
Jahre 18ß3 - praducirte nun dieser bereits 360 Klafter 
tiefe u11d iS Klafter unter den Spiegel des adriatischen 
Meeres gedrungene Bergbau 5ß.498 Mark Silber und 
43„571 Ccntncr Blei im Wcrthe von 1,42G.252 fl. und 
einCin 1/ 4 l\lillion Gulden iibcrsteigenden Ertrage, welche1· 
in früheren, mit Vorauslagen weniger belasteten Jahren 
zwischen 1; 4 und 1/ 2 Million variirte. 

Die neuen Gangnufschlüsee und das Anho.lten der 
Erze in die Tiefe stellen eine gll!ich hohe ~Icto.llproduction 
und Rentabilität dieses Bergbaues für ein Jahrhundert in 
Aussicht, obschon nicht verkannt wird, dass die Schwierig· 
keiten und Kosten des Betriebes mit zunehmender Tiefe 
auch bedeutend zunehmen werden. Dieser Silberbergbau 
dürfte al8o wohl die Perle des österreichischen Bergb1rnes 
genannt werden und für die Staatsfinanzen - wenn auch 
kein Potosi oder Co.liforuicn - so doch eine gesicherte 
und bcachtcnswerthe Silber· und Einnahmequelle bleiben. 

Herr Gc11eralinspcctor A. ß o c h k o 1 z beendete hier
auf seinen interessanten Vortrag über die Tunnelarbeiten 
am Mont Cenis. 

Entwurf eines Gesetzes, die von dem Regal
Bergbau im Königreich Sachsen zu erheben

den Steuern betreffend*). 
Wie unsern Lesern aus früheren Referaten (cf. Nr. 2 

und 3 unsere Blattes) bekannt, ist man im Königreich 
Sachsen mit dem Erlass eines neuen Bergwerks-Gesetzes 
beschäftigt, des an die Stelle des seither giltigen allge
meinen Gesetzes über den Regalbergbau vom 22. Mai 1851 

*) Der Berggeist theilt in Nr. 23 vorn 18. Miirz nach
stehenden Entwurf mit, der desshalb Interesse für uns bat, 
w·eil uns eben jetzt Vergleichungen mit deutschen Bundes
staaten in Betreff der Steuerlasten sehr nahe liegen. 

Die Red. 

treten, auaaerdem aber auch seine Wirksamkeit auf den 
nicht zum Bergregal gehörigen Kohlenbergbau erstrecken 
soll. Ausser dem Entwurf zu diesem Bergwerks-Gesetze 
ist der Ständeversammlung ein besonderer Gesetz-Entwurf 
wegen Besteuerung des ragalen Bergbaues, also des Erz· 
bergbauee, zur Beschlussnahme vorgelegt worden. Nach 
diesem Entwurf soll ein neues, vereinfachtes Besteuerungs· 
system, und zwar schon vom Anfänge laufenden Jahres an, 
in's Leben treten. Zum Gesetz ist der Entwurf bis jetzt 
noch nicht erhoben, es unterliegt aber wohl kaum einem 
Zweifel, dass die Stände demselben ihre Zustimmung, 
wenigstens iu den Ilauptsacheu, ertheilcn werden, 'Vir 
lassen daher den Text des Entwurfs hier folgen, da es sieh 
hierbei um einen Gegenstand von allgemeinem Interesse 
handelt, und wii· Veranlassung haben werden, auf einige 
Punkte noch besonders im Hinblick auf die Besteuerung 
des Bergbaues in P re u s s e n zurückzukommen. Der Ent
wurf lautet: 

§.).Wegfall zeithcrigcr Bergwcrksabga
b c n b c rr c ff e u d. Die' nach §. 2 71 des Gesetzes, den 
Regalbergbau betreffend, vom 22. l\Ini ! Si'J 1 von dem Rein
ertrage des Bergwcrks-Eigcnthumos zu entrichtende Ab
gabe von 5 Procent, iugleichen die nach §. 273 desselben 
Gesetzes von dem Werthe der producirtcn Gold- und 
Silbererze zu entrichtende Abgabe von 3 Procent kommt 
in Wegfall. 

§. '.!. Gewerbesteuer. Dagegen unterliegen die 
dem Regalbergbaue angehörigen Bergwerks - Unternch· 
rnungen der Gewerbesteuer. 
· Die Beiziehung hat in der ersten Unterabtheilung zu 

geschehen, und ohne Zurechnung zu dem Gesammtsteuer· 
qnantum der Kaufleute in den Städten, wo die Untcrneh
D1ungcn ih1·cn Sitz haben. 

Bei der Sch!itzung ist nach Mo.segabe des Ertra
ges der Tarif D. des Gesetzes vom 24. April 1850 
(Gesetz· und Verordnungsblatt vom Jahre 1850 Seite 25) 
zum Anhalten zu nehmen, wobei jedoch der in §. 26 unter 
3 des nur gedachten Gesetzes nachgelassene Abzug mit 
einem Fünftheile stattzufinden hat. 

§. 3. Steuerpflichtiger Ertrag. Als der Ge
werbesteuer nach§. 2 unterliegend ist de1jenige Ertrag des 
Bergbaues anzusehen, welcher für die Unternehmer nach 
Abzug des Betriebs- und Verwaltungsaufwandes verbleibt. 

§. 4. Besteuerungsunterlagen. Die Bergwerks
eigenthümer sind verpflichtet, den steuerpflichtigen Ertrag 
ihrer Unternehmung cn '(§. 3) der Steuerbehörde anzuzei
gen und nachznweis en, auch jede sonst hiezu erforderliche 
Auskunft zu geben. 

§ 5. Wegfall zeitheriger Befreiung. Die 
Befreiung von del' Personal-Steuer 4. Unterabtheilung, 
welche in§. 21, pct. 11 des Gesetzes vom 23. April 1850 
für die Dividenden von Bergwerkskuxen, soweit sie der 
Bergrealsteuer unterlegen haben, gewährt ist, tritt in Folge 
des in §. 1 gegenwärtigen Gesetzes bestimmten Abgaben
wegfalls ausser Wirksamkeit. 

§. 6. Grubenfeldsteuer. Von jedem verliehenen 
Grubenfelde ist eine Grubenfeldsteuer zu entrichten. Sie 
beträgt vie1-teljährlich für jede Masseiubeit: 

a) wenn das Grubenfeld auf Gold und Silber verliehen ist, 
Drei Neugroschen, 

b) wenn es auf andere Metalle verliehen ist, 
Zwei Neugroschen. 
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§. 7. Mehrfache Entrichtung dieser Steuer. 
Wenn verschiedene Verleihungen eines und desselben Gru
benfeldes an verschiedene Personen in Bezug auf ver
schiedene Mineralien stattgefunden haben, so ist die Gru
benfeldsteuer von denselben nach Anzahl der Verleihungen 
mehrfach zu entrichten. 

§. 8. Er 1 ä s s e. Die Grubensteuer kann von dem 
Finanz-Ministerium in einzelnen Fällen wegen besonderer 
Bedrängniss zeitweise erlassen oder ermässigt werden. 

§. 9. Schurfs teuer. Von jedem Schurffelde ist 
eine Schurfsteuer von vierteljährlich Einem Neugroschen 
für je 1000 QLachter Schurffeld zu entrichten. Weniger 
als 1000 QLachter werden für 1000 QLachter, der Theil 
eines Vierteljahres für ein ganzes Vierteljahr gerechnet. 

§. 10. Eintrittszeit des Gesetzes. Die Be
stimmungen dieses Gesetzes treten mit dem Anfange des 
Jahres 1864 in Wirksamkeit. Die den entgegenstehenden 
Vorschriften des Gesetzes, den Regelbergbau betreffend, 
vom 22. Mai 1851 kommen gleichzeitig ausser Geltung. 

Notizen. 
Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks- und Eisen

bahn - Gesellschaft. Einern eben als Nachtrag zu einer im 
Jahre 1960 publicirt1in Monographie in Druck gelegten Re
eumee der Erfolge des Betriebes der Wolfsegg-Trauntbaler 
Kohlenwerks· Gesellschaft in den Jahren 1860, !SGI, 1862 
und 1863 entnehmen wir nachstehende Daten: 

nDie im August 1860 dem Verkehr übergebene Kaiserin 
Elisabeth-Bahn wurile durch die Lage der Bergwerke des 
Hausruck-Gebirges ebenso ein naturgemässes Transportmittel 
für die Kohlen jenes Bergbaurevieres, als ein wichtiger Con
sument derselben beim ßotriebe ihrer Dampffahrten. Dadurch 
sah sich die Gesellschaft veranlasst, ihre Kohlcuproduction 
namhaft zu erhöhen, Bergleute aus anderen Bergdistricten her
beizuziehen, um dem zu einer steigenden Production noth
wendigen und an Ort und Stelle nicht zu befriedigenden Be
darf an Arbeitern zu genügen. Zur Unterbringung derselben 
wurden an beiden Hauptpunkten des Betriebes eine Anzahl 
von Arbeiterhäusern erbaut; zur Fortbewegung der Mehrpro
duction aus den Gruben sowohl, ah auf den mit der Kaiserin 
Elisabeth-Bahn verbundenen eigenen Eisenbahnen der Gesell
schaft mussten die Betriebsmittel durch Anschaffung von Ei
senbabnwaggons, von Grubenhunden und von Bahnschienen 
zur Belegung der Grubenriiume, nus denen die Kohlen zu 
fördern waren, unausgesetzt erweitert werden. Unter diesen 
Umstlinden mussten nicht unbedeutende Vorauslagen gemacht 
werden, um die durch die erweiterten Absatzverhältnisse ge
botene Steigerung der Erzeugung leisten zu können. 

Von i38.968 Ctrn. im Jahre 1859 stieg die Kohlenaus
beute im Jahre 1860 rasch auf 1,324.730 Ctr., also um mohr 
als eine halbe Million und beinahe um 80% der Ziffer des 
Vorjahres. 

Bei der Ertragsvertheilung wurde aber wegen der ge
machten Vorauslagen für die Actienverzinsung nur 4% an
genommen und beschlossen, überhaupt aus .. dem re~nen U ~ber
schuss auch in den folgenden Jahren zunachst die baldigste 
Abschreibung der Betriebsvorauslagen zu bewerkstelligen, 
welche durch die rasche Steigerung dllr Production entstan
den waren. 

Im .Jahre 1861 nahm die Kohlengewinnung wieder um 
493.34!! Ctr. (circa ~ Million) zu und betrug 1,818.0i9 Ct!. 

Allein die weitere Erbauung von Arbeiterhäusern 1 die 
'Vermehrung des Betriebs-Materials und die Erhöhung der 
Gewinnungskosten nahmen neuerdings Auslagen nötbig, wel
che freilich - wie die neuaufgefilhrten Gebäude - den 
Realitätenwerth erhöhten, aber die Actionäre ebenso wie im 
verflossenen Jahre veranlassten 1 sich mit einer Actienverzin
sung von 4~~ zu begnügen. 

In diesem Jahre wurde der Lieferungsvertrag mit der 
Kaieerin Elisabeth-Bahn erweitert und verlängert und es er
öffnete sieb ein Kohlenabsatz nach Bai er n an die k. Staats-

bahn. Endlich wurden die Mittel zur Consolidirung der schwe
benden Schulden der Gesellschaft in Erwägung gezogen und 
der Verwaltungsrath zu Vorarbeiten hiefilr heauftr~gt. 

Im Jahre 1562 wurde in einer ausserordenthcheu Ge
neral-Versammlun"' die Emission des noch vorhandenen Re
stes der ursprünglichen Actien mit einer G% ~riorität und 
einem Bezugsvorrecht für die Inhaber der bereits ausgege
benen Actien beschlossen und nach Bestätigung dieses Be
schlusses durch die ordentliche General- Versammlung die 
Durchführung dieser Emission unter gleichzeitiger Co.nverti
rnng der noch auf Conventions-Milnze lautenden Act1en auf 
österreichische Währung durchzuführen begonnen. . 

Die Kohlenproduction war im Jahre 1862 _noc~ immer 
im Steigen und erreichte mit Schluss desselb~n. die Ziffer von 
2,381.055 Ctr., also wieder um mehr als 1/ 2 ~Iilhou m ehr als 
im VorjahrL . 

Wichtiger aber, als diese Productionsve!mehrung, ist der 
Umstand dass durch die in den beiden Vorjahren getroffenen 
Betricbs~inrichtungen sich nunmehr eine Verr.ninderu~g d~r 
Gestehungskosten zu zeigen begann, w?lch~. 1~ Ve!em mit 
der grösseren Quantität des Absatzes die Moghchkei_t ~r~ab, 
ausser der 6% Verzinsung der nenausgegebenen 1;'nontats
actien 1 auch die Actien I. Serie mit 5% zu verzmseu und 
Abschreibungen im Betrage \'On 23.241 fl. vorzunehm~n .. 

Mit dem Jahre 18G2 scheint fiir diA nächste Zeit eine 
Art von Höhenpunkt der Absatzentwicklung eingetreten zu 
sein; denn es fingen bereits die Einwirkungen ä~ssere V, er
hältnisse an auf die Industrie und den Bergbau immer fühl
barer zu werden. . 

Zuerst machte sich im Jahre 1863 die Wirkung des 
hartnäckig andauernden Biirgerkrieges in den vereinigt.~m St11;a
ten Nordamerika's geltend, indem mehrere Baumwollspmnere1en 
den bis dahin noch fortgesetzten Betrieb theilweise oder ga!1z 
einstellten und damit ein nicht unbedeutendes Absntzgcb1et 
der Kohle sieb namhaft reducirte. Aber auch die Eisenindustrie 
fing neuerdings zu stocken an, und obwohl sie selb~t bisher 
nur wenig von der Wolfsegg-Trauntha.ler Kohle h_enutzte, so 
wnr doch gerade eines der Werke, bei welchen sie Verwen
dung gefunden hatte, unter denen, di~ der _Kris~s z?m Op!or 
fielen. Aber auch indirect iiusserte sich die E1semndustne
Calamität in der abnehmenden Nachfrage nach Holz längs 
den Strecken der Kaiserin Elisnbeth-llahn und in der neuer
dings wieder auftretenden Concurrenz desselben. mit der Ko~le. 
Die sinkenden Holzpreise dienten auch der bisher noc? im
mer Widerstand findenden Einführung der Kohlenbeheizung 
bei den Salinen zum Motive und der in solchen Industrie
kreisen stets auch sich vermindernde Bahnverkehr vernnlassto 
die Kaiserin Elisabeth-Bahn in den bei ihr zur Abnahme kom
menden Kohlenquantitäten eine Red11ction eintreten zu lassen! 
Allein eben in diesen ungilnstigen Vcrhiiltnissen zei~ten sich 
die Früchte der in den früheren Jahren bewerkstelligten Be
triebseinrichtnngen. Ein stabiler und eingeübter Arbeiterstand 
nnd die vereinfachten Förderungsanstalten gestatteten auf 
Grund verminderter Gestehungskosten durch Preisnachlässe 
den Absatz in einzelnen wenn auch minder ausgiebigen Ver
wendungskreisen ausz ud~hnen und trotz der erwiihnton von allen 
Seiten gleichzeitig sich geltend machenden Verkehrsstockungen 
dennoch eiuon Gesammt ab s atz von . • . 2,050.000 Ctro. 
zu erreichen , welcher mit dem verhliebenon 

Lagervorrath von • 1 i0.000 „ 
eine Erzengungsumme von 2,2:.!U.UOO Ctrn. 
repräsenlirt. . . 

Im Jahre 1863 hat die Gesellschaft auch bereits ihren 
schwebenden Credit den ihr durch .Jie Crodit-Anstalt gewähr
ten Credit von 210.t'>00 B. in Raten zu vermindern bP.go.unen. 

Die ausführlicheren Resultate des Jahres. 1863. könne~ 
erst nach der Vorlage des Jahresberichtes an die auf 28. April 
einberufene Generalvers am ml ung hier mitgetheilt werden. 

A d m i n i A t r a t i v e s. 
Au11:eichnung. 

Seine k. k. Apostolische Majestät geruhten m_it. A;Uer
höchster Entschliessung vom 1. April 1. J. dem prov1.s10D1rte11 
Haller Sal:i;bergs-Oberhutmann Jos~ph S ~ h m arl in. Aner
kennung seiner vieljährigen treuen Du~n~tleutnng da~ silberne 
Verdienstkreuz mit der Krone allerguad1gst zu verleihen. 
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Ernennungen. 

Das Ministerium für Handel und Volkswirthschaft hat 
den Berggeschwornen bei der k. k. Berghauptmannschaft in 
Oravicza, Joseph G 1 eich, zum Berg-Commissär bei der k. k. 
Berghouptmannschaft in St. Pölten ernannt. 

Da8 Ministerium für Handel und Volkswirthschaft hat den 
Concepts-Praktikanten der k. k. Berghanptmannschaft-in Ko
motau, Christian M l 11 d y, zum Berggeschwornen bei der Berg
hauptmannschaft in Klagenfurt ernannt. 

Das Finanzministerium hat den provisorischen \Verks
Inspector zu Weyer Johann Sp erl zum Bergrathe uncl HRm
mer-Referenten bei der Eisenwerks-Direction zu Eisenerz 
ernannt. 

Concursausschreibungen. 

Bei einem Salinen-Zcugschafferamte im Bereiche der 
k. k. Berg- und Salinen-Direction in H11ll ist die Co n t r o 1 o r s
s t e 11 e in der X. Diiitenclasse, mit dem Gehalte jiihrl. 700 fl., 
Naturalwohnung oder dem Quartiergelde jährl. 70 fl. und gegen 
Erlag einer Caution im Gehaltsbetrage, in Erledigung ge
kommen. Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der 
Kenntnisse im Zeug- und Proviantwesen, in der montanisti
schen Rechnungsführung, dann der Conceptsfähigkeit, binnen 
vier Wochen bei obiger Direction in Hall einzubringen. 

ßei der Zips·Igloer k. ßerglmuptmannschaft zu Kaschau 
ist die Diensstelle eines K an z 1 ist e n mit dem Jahresgehalte von 
.(20 ß. öst. W. in Erledigung gekommen. 

Bewerber um dieselbe haben ihre eigenhändig geschrie
benen Gesuche unter Nachweisung des Alters, der Studien, 
Gewandtheit in den Kanzleiarbeiten und der Sprachkennt· 
nisse, insbesondere dP.r Kenntniss der ungarisd1en, deutschen 
und einer slavischen Sprache, bis 20. Mai 1. J. bei dieser 
Berghauptmannschaft ein zu bringen. 

Ed i o t. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft; zu Komotan wird 
biemit bekannt gemacht, dass das mit berghauptmRnnschaft
lichem Erkenutnisse vom 27. Juli 1813, Z. 2561 wegen Un
bauh:ifthaltung entzogene, cler Theresia Tschuclrner in Tatina 
gehörige Antoni-Braunkohlen-Grnbenmass mit 12544 OKiftr. 
bei 'l'atina, Amtabezii·k Postelberg - da bei dessen, zum 
ti. März 1864 angeordnet geweseuen executiven Feilbietung, 
gemllss Eröffnung des k. k. Kreis- ols Berggerichtes in Brilx 
vom 25 • .März 1864, Nr. 390 mont., kein Knußustiger erschie
nen ist -- nach §. 259 uncl 260 a. ß. G. filr aufgelassen und 
die Bergbnuberechtigung für erloschen erkliirt, zugleich die 
bücherlicbe Löschung des8elben verfügt worden ist. 

Komotnu, am ß. April 1864. 

Elnrlehtnng der k. k. Berg- und Biltten-Sehnle In Nagy
banya nnd Verhaltungs-Regeln tnr die als Berg-Sehiller 

aufgenommenen Berg- und Biltten-Arbelter. 
(Fortaetzung.) 

§. 8. Der Unterricht wird von den, vom hohen Ministerium 
aufgestellten Lehrern in den Wochentagen in der Regel Vor
mittags täglich durch wenigstens 2 Stunden hinte1ei111mder 
erthcilt, so dass die Nachmittage zur Verfahrung der Arbeits
Schichten frei bleiben. Eigentliche Ferialtage sind nur die 
Sonn· und gebotenen Feiertage. 

Jedes Schuljahr beginnt mit Anfang des Monates Octo· 
ber und schliesst mit Ende Juli des nächsten Jahres. 

Die Unterrichtsgegenstände sind: 
Im ersten Jahrgange: 

Im ersten Halbjahre: Arithmetik. -Geometrie. 
Deutsche Sprachlehre. - Lese- und Schreibc-Uebungen, 
Geometrisches Zeichnen. 

Im zweiten Halbjahre: Arithmetik. - Geometrie. 

Deutsche Sprachlehre und Rechtschreibung, ~cbönschrei
ben, schriftliche Aufsätze und deutsche Spruchubongen. -
Geometrisches Zeichnen. 

Im zweiten Jahrgange: 
Im ersten Semester: Naturlehre. - Mineralogie. 

Schriftliebe Aufsätze und deutsche Sprachübungen. - Geo
metrisches Zeichnen. 

Im zweiten Semester: Mechanik. Praktische 
l\Iesskunde. - Schriftliche Aufsätze und Sprachübungen. -
Geometrisches und Situations-Zeichnen. 

Nach vollendelem 1. Jahrgange wird noch einige Zeit 
zu praktischen Vermessungen und Uebungen verwendet, ehe 
die eigeutlichen Ferien beginnen. 

Im dritten Jahrgange. llergcurs. 
Im erst e n Se m es t er: Geognosie oder Gebirgskunde. 

- l\Iark~cheidekunst. - Schriftliche Aufsätze und Sprach
üliungen. -- Bau-, l\Iasch inen- und Gruhen-K11rten-Zeichnen. 

Im zweiten Semester: Rergbnu-Kunde. - Grubeu
Rechnungsfiihrung und Berggesetze. - Bau· und llfaschinen
Zeichnen. - Schriftliche Aufsätze. 

Im cl ritten J a h r g n n g e. H ii t t e n c ur s. 
Im ersten Semester: Chemie. - Probirkunde. 
Im zweiten Semester: Hütten-Kunde. - Hütten

Rechn1111gsführnng. 
Die schriftlichen Aufsätze und daR :leichnen gemein

schaftlich mit den Bergzöglingen. Wiihrcnd den Ferien nach 
vollendetem 3 .• Jahrgange werden rlie Lehrer mit den vor-
1-iiglichern absolvirten Bergschiilern belehrend!' Ausfliige nach 
den benachbarh·u und 11icl1t zu entfernteu Gruben- und Hüt
ten-\Verken vornehmen, für welche den Aerarial-Zöglingen 
die Verabreichung eines angemessenen Zehrgeldes bewilliget 
wird. Für die Privat-Zöglinge si ncl diese Zehrgelder von ihren 
betreffenden Dienstherren oder \V crken zu bestreiten. 

§. 9. Heim Unterricht wird vorzugsweise das praktische 
Bedilrfoiss des Berg- und Hiittenmannes im Auge behalten, 
und ans allen Lehrgegenständen nur das fiir den künftigen 
Beruf der ßergschiiler Anwendbare und zum gründlichen Ver· 
stehen und Wissen der verschieclenen berg- und hiitteumänni
schen Vorrichtu11ge11 un1l Arbeiten Nothwenclige vorgetragen 
und gelehrt. Die vorgetragenen Lchrgegcn~tiinde werden stets 
durch Beispiele erliiutert, und die Lehrer hauen durch wieder
holte Priifungen sich von dem Auffassen des Vorgetragenen, und 
von dem Fortschritte der Zöglinge öfter zu iiberz eugen. 

(Fortsetzung folgt,) 

~ Durch ein unllcbsamos Vorsehen der Druckerei sind die ein
.,... zotncn Hetten der Nummer 16 <lleeee Blnttee nicht In gehil

rlger Folge nlJgetlruckt. Dto P. T. Herren AlJonoenten werden daher er
i;ucht, sich beim Lesen nach-dcu Seit o n - Z lL h 1 e n zu richten. 

r4-GJ Echt englische (Bickfords) 
Patent-Sicherheits-Zünder 

empfiehlt zu niedrigsten 1''abrikspreisen dai 
General-Depöt für Deutschland 

von 

ERNST STOCK 
in Pirna (Sachsen). 

Hammerwerk und Pfannenschmiede 
im besten Betriebe, solid gebaut, im Salzburgischeu gelegen, 
mit zweckmiissiger Werk-Vorrichtung, constanter Wasserkraft, 
billiger Holz- Kohlen-Beschaffung in der N iihe eines Aerarial· 
Eisen-Hilttenwerkes, ist Familien-Verhältnisse halber nebst 
Wohnhaus, Kohlenlager, Wiesen, Waldgrund aus freier Hand 
sogleich und billig zu verkaufen. 

Re8ectirende belieben eich unter Chiffer R. 0. Nr. 56 
restante Expedition dieses Blattes wegen ferneren Mittheilun-
gen zu wenden. (7-9) 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a r t i s ti s c h e n Beigaben. Der Pränumerationsprei1 
ist jährlich loco Wien 8 fl..ö. W. oder 5Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß.80kr.ö. W. Die Jahresubonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfohrungen im berg- und hüttenmänniechen Maschinen-, Hau- nnd Aufbereitungswoaen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11'2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeilii Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck vo11 Karl Winternitz & Comp. in Wle11. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau. 

Ir.. k. Oberbergratb, e.. o. ProfeR!'lor an <ler UnivP.rciitRt zu '\Vien. 

Vedag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Bekanntmachung, die Zusammenkunft der Berg- und Hiittcnleute und ihrer Fachverwandten in Leoben 
betreffend. - Gutachten der Handels- und Gewerbekammer Leoben über den Entwurf eines für Oesterreich und dem deut
schen Zollvereine zu vereinbarenden gemeinsch11ftlichen Zolltarifes. - Ansichten über Gedinge bei der Gesteinsarbeit. 
Administratives. 

Bekanntmachung, die Zusammenkunft de'r 
Berg· und Hüttenleute und ihrer Fachver

wandten in Leoben betreffend. 
Indem das unterfertigte Comite nochmals seine Ein

ladung für Pfingsten d. J. an die Fachgenossen und Fach
verwandtcn ergehen lässt, ersucht dasselbe seine verehr!. 
eorrcspondircndcn Mitglieder in den Nachbarprovinzen 
Steiermark's, die erbetene Namensliste der Kommenden in 
Bälde einsenden zu wollen, damit für die ordentliche Un
terkunft der Gäste rechtzeitig Vorsorge getroffen werden 
könne; und gibt zugleich nachstehende Punkte öffentlich 
bekannt: 

a) Da der urspriingliche Fond durch dio l\Iunificcnz 
der hicrortigcn Gewerken ansehnlich verm(·hrt wurde , so 
werden dc'n verehr!. Gästen weder eine Eintrittsgebühr noch 
sonstige besondere Auslagen angemuthet werden. 

b) Nachdem die meisten Gäste den Pfingsts a rn s t a g 
oder vielleicht auch die darauffolgende Nacht zur Herreise 
benützen diirften, so ·wurde Vorsorge getroffen, dass für 
die Weiterreise von Bruck a.;M. bis Leoben in ersterer 
Stadt Fahrgelegenheiten in genügender Zahl vorhanden 
sein werden, welche an nachstehende Eisenbahnzüge an
knüpfen sollen: 

Richtung: Wien-Bruck a.11\I. 
Ei 1 zu g: Abfahrt von Wien li U. 511 M. Friih. 

Ankunft in Bruck 11 '1. 2 " Vorm. 
1. Postzug: Ahfahrt von Wien 9 n 30 " n 

Ankunft in Bruck 4 " 29 " Nachm. 
2. Postzug: A bfaPirt von Wien 9 „ :rn " Abends. 

Ankunft in Bruck 4 n 1 i „ Früh. 
Richtung: Gratz-Bruck a/M. 

Eilzug: Abfahrt von Gratz 4 U. 14 lll. Nachm. 
Ankunft in llrnck 5 " 22 n " 

1. Postzug: Abfahrt von Gratz 8 n 54 " Abends. 
Ankunft in Bruck 10 n 33 " n 

2. Postzug: Abfahrt von Gratz 8 n 34 n Früh. Sonnt11g. 
Ankunft in Bruck 10 n 15 n n n 

Der accordirte Preis für einen viersitzigen Wagen 
ist 3 fl. 50 kr., und für eine einzelne Person 1 fl. incl. 
Mauth und Trinkgeld. 

c) Nächst den beiden Haupteinfahrten der Stadt 
Leoben werden zur Bequemlichkeit der Gäste Einquartie
·ungsbureaux errichtet werden, welche bei Tag durch Flagge 

und Aufschrift, bei Nacht durch auffällige Beleuchtung 
kenntlich sein werden. 

d) Ebenso sollen bezüglich der Abreise der Gäste 
Dienstag und .Mittwoch nach Pfingsten die erforderlichen 
Vorkehrungen getroffen werden. 

e) Sowohl bei der Bahnstation Bruck a./M. l\ls an den 
öffentlichen Plätzen Lcobens werden während der Ankunfts
zeit der Gäste Agenten des Comitc's in genügender An
zahl vorhanden sein, um den 'Vünschen der Gäste nach 
Thunlichkeit entgegenzukommen. 

f) Zur Erzielung ermässigter Fahrpreise auf den Eisen
bahncu h11t sich ~in l\Iitglied des Comite's nach Wien be
geben, nnd vorläufig mündlich die Zusicherung derselben 
erhalten. Iu der schrifllichen Eingabe, deren Erledigung in 
Bälde erfolgen wird, wurde die Fahrpreiserm ässigung für 
folgende Zeiträume angesucht: 

bei der Südbahn vom 14. Mai incl. bis 20. Mai incl. 
„ „ Nordbahn „ 13. „ 11. „ 11 

Ausdrücklich wurde jedoch bemerkt, dnss die Karten 
auf den Namen lauten, und von einem Comite-Mit
glicdc gefertigt S(!in sollen. Es eriibrigt also nichts Anderes, 
als dass Bewerber um solche Karten sich in Bälde an da1:1 
gefertigte Comite wenden, welches ihnrn umgehend die 
gewünschten Karfrn zusenden wird. 

~) Die erste Zu~runmcuku11ft vertraulicher Art wird 
Pfiugsts.1 mstag Abends im grossen Saale „zur Post", die 
feierliche Eröffnung Pfingstsonntag 10 Uhr Vorm. eben
daselbst stattfinden. 

Leoben, am 22. April 1864. Das Comitc. 

Gutachten 
der Handels· nnd Gewerbekammer Leoben llber den En&· 
wnrf eines für Oesterrelch und dem deutschen Zolherelne 

zu vereinbarenden gemelnscbaftllchen Zolltarifes. 
Beschlossen in der Kammersitzung vom 5. März l 8li4. *! 

In unserem Kammerbezirke gibt es nur einen In
dustriezweig, der durch die Zollpositionen berührt wird, 
nämlich die Eisen- und Stahlproduction. Diese Pro-

*) Nachdem· die Leobner Handelsk11mmer diejenige ist, 
welche nebst der Klagenfurter am vorwiegendsten „montani-



ductiou ist so bedeutend, dl\ss sie unter der gesammten 
Eisen- und Stahicrzeugung des Kaiserstaates nach den ein
zelnen Kronländern vertheilt den ersten Platz einnimmt, 
und auf die Wohlfahrt unserrs Kronlandes von entschei
dendem Einflusse ist 

Wir werden uns demnach erlauben, nur jene Positio
nen des vorgelegten Entwurfes eines für Oester1·eich und 
dem Zollvereine gleichen Zolltarif<'s in Berathung zu neh
men, die spceiell auf die Eisen-u11d Stahlproduction 
Bezug haben. 

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und bei der zu 
wiederholten Malen gemachten Wahmehmung, dass die hohe 
Staatsverwaltuug weder den Einfluss, WPlchen die gesammte 
Österreich. Eisen-Industrie auf H>1ndel, Gewerbe und ins
besondere auf die Landwirth8chaft ausübt, gehörig würdi
gl't, noch die Leistungsfähigkeit derselben richtig ab
schätzt, scheint es uns nothwendig, einige allgemeine Be
inerku .. gen vore.uszusenden. 

Die Eisen-. und Stahl-Industrie ist der Haupt-Consu
mcnt der m incralische11 Kohle und des vegetabilischen Brenn
stoffes. Letzterer ist um so wichtiger, als der Holzreichthum 
mancher Gebirgsländer wegen der Schwierigkeit des Trans
portes sonst zu keiner Verwerthung gebracht werden könnte. 
Illustrirt wird diese Ansicht durch die Verhandlungen des 
hohen Reichsrathee über den Bau der Bukowinaer Eisen
bahn, e.llwo zur Sprache gebracht wurde, dass in diesem 
Laude ganze Quadrat-Meilen Wälde1· unbflsteuert sind, weil 
daB Holz darchaus uicht zu verwertheu ist. Hätte die ~atur 
Steiermark, Kärnten und vielleicht auch einen Theil von 
Ohcrungarn 11icht mit Eisenerzen gesegnet, bukowinieche 
Zustände würden in manchen Dietricten dieser Länder auch 
heut' zu Tage bestehen. 

Die Eisen-Industrie liefert den Verkehrs-Anstalten zu 
Wasser und zu Laude die meisten Fraehten; denn Erze, 
Roheisen, Brennstoffe und fertiges Fe.brice.t fallen im Ver
hältnisse des Volumens schwer in das Gewicht, und eiue 
Berechnung aller zur Erzeugung von 6- 7 Millionen Ctr. 
Hohcisen und der daraus fe.bricirtcn Erzeugnisse nothwen
digen und zu verfrachtenden Massen von Erzen, Brenn
stoffen und lialbfabricaten müsste eino enorm hohe Ge
wichtsmenge ergeben. 

Die Anzahl der direct und indirect bei der gesamm
ten österr. Eisen-Industrie beschäftigten Arbeiter ist sehr 
bedeutend, und diese sind, sowie überhaupt die Industrie
Arbeiter und der Gewerbestand, die Consumenten der land
wirthschaftlichen Producte. Je mehr Abnehmer die Land· 
wirthschaft zählt, je sicherer dieselbe auf lohnenden Absatz 
d1!r Hoden-Producte rechnen kann, desto mehr wird sie zur 
Hebung der Landescultur angespornt. Nur in jenen L!iu
dern steht die Landescultur auf d1•r höchsten Stufe, wo eine 
weit entwickelte Industrie und ein tüchtiger Gewerbestand 
besteht. 

Grosse Schwankungen in den Eisen-Preisen sind allge
mein schädlich und nur dann zu vermeiden, wenn das Land 
den Bedarf selbst erzeugt. Diese Selbsterzeugung des Be-

etiscbe Interessen• repräsentirt, halten wir deren Gutachten 
geeignet, auch in weiteren Kreisen bekannt zu werden. Dass 
sie selbst die Roheisen-Einfuh1· zollfrei zuzulassen, 
nicht widerstrebt, zeigt, dass ihre Wünsche keineswegs allen 
und jeden Zollerleichterungen widerstrebeu. Man mag über 
die Sache selbst noch so verschieden denken, so sind doch 
die hier angeführten Zifferdaten keineswegs ganz zu ignoriren 
und ktlnnen zu weiteren Discussionen Anlass geben. D. Red. 
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darfes übt dann auch Einfluss auf die Vertheidigungsfähig
keit des Staates zu Wasser und zu Lande. 

Die Leistungsfähigkeit der österr. Eisen-Industrie hat 
die hohe Staatsverwaltung bis heute unterschätzt, denn die 
Ausnahmezölle für Schienen und Eisenbahnbedarf in den 
Jahren 1855-1859 wurden durch die Nichtleistungsfähig· 
keit der eiuheimischen Werke so lange begründet, bis man 
selbe zum Stillstande gebracht hatte. Je. noch bei den letz
ten Reichsrathsverhandlungen wurden von dem Herrn Ver
t.reter des hohen Hand•!lsministeriums Bedenken erhoben, 
ob die inländische Eisen-Industrie im Stande sei, den Be
darf an Eisen und Stahl für die Bukowinaer Bahn in der 
melnjährigen Bauzeit zu liefern, während die gesammten 
öeterr. Werke so eingerichtet sind, dass sie die Beistellung 
des für diese Bahn erforderlichen Eisen- und Stahl-Mate
riales allenfalls in einem halben Jahre ausführen könnten. 

Speciell auf die Verhältnisse in Obersteiermark über
gehend, erlauben wir uns rücksichtlich des Einflusses der 
Eisen- und Stahlproduction nachstehende von dem für Steier
mfuk, Kärnten und Krain mit Schluss des Jahres 1858 
eingesetzten Comite erhobenen Daten nochmals anzuführen. 

Die Roheisen - Erzeugung in Obersteier verbrauchte 
im Jahre 18;)7 (in welchem die höchste Production statt
fand) 19,600.000 Cub.-Fuss Holzkohle ohne Einrieb; die 
Eisen-Raffinade ausser der Venvendung von Steinkohle und 
Torf noch 10,600.000 Cub.-Fuss nebst 16.200 Wr. Klftr. 
Holz; die Sensen- und Eisenwe.aren-Fabricatiou 1,800.000 
Cub. Fuss, zusammen 31,900.000 Cub.-Fuss Holzkohle, 
odnr 175 Cub.-Fuss auf eiue Cub.-Klftr. Holz gerechnet 
= 182.285 Cub.·Klftr. und mit Zurechnung \Oll 16.200 
Wr. Klftr. = 563.000 Wr, Klftr. (eine Cuh.-Klftr. zu drei 
Wr. Klftr. gerechnet) Nachdem Obersteier 859.000 Joch 
Waldfläche enthält, so entfällt pr. Joch etwas über % Wr. 
Klftr. richtiger 0.66-; pr. Wr. Klftr. eine Waldrente oder 
Stockzins von 2 fl., ani:enommcn, ergibt dieses eine Wald
rente von 1, 126.000 fl oder pr. Joch 1 fl. 19 kr. CMz. 

Das Vordernherger Fass Kohl = 4 Wr, Mtzn. zu 
46 8/ 10 kr. CMz. oder der Cuh -Fnes :\. 6 kr. CMz. im gros
sen Durchschnitte angenommen, ergibt dieseH bei einem Ver
brauche von 32,000.000 Cub.-Fuss eine Einnahme von 
3,200.000 fl.. CMz. Hievon die Waldrente abgerechnet mit 
1, 126.000 fl., so verbleibt für die ländliche Bevölkerung 
bloss bei der Kohleugewi11nung und Verfrachtung ein Ver
dienst von 2,07 4.000 fl. CMz. 

Die Kohlenerzeugung wird nur zum geringsten Theile 
durch eigene Holzknechte, zum gröosten Theile aber durch 
die Grundbesitzer besorgt. Bei Annahme von zwei Millio
nen Verdienst entfällt auf einen Gr•mdbesitzer (15.000 in 
Obersteier) 133 fl. ohne der Waldrente. 

Den zweiten Verdienet erhält die ländliche Bevölke
rung durch die Fuhrlöhne. Diese berechnen sich für Ober
etcier im grossen Durchschnitte genommen folgendermassen: 
für Verfrachtung von 4,000.000 Ctr. 

Erze :\. 4 kr. CMz. 
für Verfrachtung von 1,000.000 Ctr. 

Roheisen, das im Lande selbst ver-
arbeitet wird, dann von 40.000 Ctr. 
Gusseisen a 20 kr. CMz. • . 

für Verfrachtung von 842.000 Ctr. 
Fabricate zu den Bahnstationen 
oder zu den Sensen- und Klein-
schmiedgewerken a 15 kr. CMz. • 

264.000 fl. CMz. 

346.000 " II 

210.500 n II 
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für Verfrachtung von 1,982.000 Ctr. 
Steinkohlen a 4 kr. CMz. . 

für verschiedenes Fuhrwerk von Hilfe
materialien, Victualien, Bau- und 
sonstiges Materiale , dann Eieen
und Stahlwaaren-Fabricate 

Summe der Frachtlöhne • 
Rechnet man hiezu für Holzkohlen 

den vorne ausgewiesenen Verdienet 
bei deren Gewinnung und Verfrach-
tung mit . • • . • 

fernere die im Jahre 1857 bezahlten 
Arbeitslöhne bei der Gewinnung 
von Roheisen mit • 

die Arbeitslöhne bei der Eisen- und 
Stahlproduction mit . 

und bei der Eisen- und Stahlwaaren
Production mit 

so el'gibt dieses für die Bevölkerung 

132.000 fl. CMz. 

200.000 „ „ 
1,152.500 fl. CMz. 

2,074.000 „ „ 

1,279.000 „ 

1,141.000 " 

240.000 „ „ 

einen Verdienst von 5,886.500 fl. CMz. 
somit pr. Kopf der Geeamrutbevölkerung von 29 fl. CMz. 
ohne den Verdienst bei der Steinkohlen-Gewinnung, bei Er
weiterung der Werke und der verschiedenen Gewerbsleute 
etc. zu bel"ücksichtigen. 

Diess waren die Daten aus dem Jahre 1857, als die 
eteierm. Eisen- und Stahl-Industrie die höchste Production 
nachwies. 

Wir werden in Kürze Gelegenheit haben, gleiche 
Dateu über das Jahr 1863, iu welchem diese Industrie 
am gedrücktesten war, zu liefern, und die Vergleichung 
wird zeigen, welchen Rückschlag eine Stockung auf die 
Landwirthachaft ausübt. 

Uebrigene hoffen wir, dass diese kurze Schilderung 
eo ziemlich geeignet sein dürfte, die Wichtigkeit der 
obereteieriechen Eisen-Industrie, ihren Einfluss und innig
sten Zu!lammenhHng mit der Landwirthschaft und dem 
Wohle dC'B Landes zu zeigen. 

Dirse Industrie ist urwüchsig, besteht so lange Ober
steiel' überhaupt bevölkert ist, und ist die einzige mög
liche und cntsprec hende, indem sie die Natursehätz1~ unse
rer Berge und Thälcr: Eisensteine, Braunkohle, Torf und 
das hervorragendste Landeeproduct, das Holz, verwerthct, 
durch die dabei direct beschäftigte Bevölkerung "inen 
groeeen Theil der Üt>berschüsse der Landeeproducte von 
Untersteier, theilweiee auch von Ungarn und Ocsterreich 
coneumirt, und durch den Erlös für die ausgeführten 
Fabrieate bezahlt. 

Der gute Gang derselben erhält die wie bekannt 
hoch gespannte Steuerkraft des Landes und verdient deee· 
halb die vollste Berücksichtigung der hohen StaatsvP.r
waltung. 

Diese Industrie ist nun aus allgemeinen und örtli
chen Verhältnissen picht im Stande. die freie europäische 
Coneurrenz ertragen zu können , und würde durch die 
coneequente Durchführung des Freihandeleeyeteme, wel
ches in Oesterreich eo viele entschiedene Vertreter zählt, 
a.uf ein Minimum redueirt werden. 

Wir ver~tehen unter Freihandelssystem im Gegen· 
1atze zum Schutzzollsystem eine Fixirung der Einfuhre· 
1ölle ohne jede Rückeicbt für die einheimische Industrie 
ind verkennen nicht, dass dieses Freihandeleeyetem eich 

theoretisch sehr gnt begründen lasse, ja wissenschaftlich 
um eo ausgezeichneter erörtert wird, als eich zu dem
selben der Handelsstand im Allgemeinen, echulgebildete 
Nationalökonomen, und insbesondere ein groseer Theil 
jener Männer bekennt, die befähigt und gewohnt sind 
ihren Ansichten prägnanten Ausdruck zn geben, und s~ 
die unbetheiligten Leser zu ihren Lehrsätzen bekehren. 
Ja wir wollen auch nicht bestreiten, dass das Freihan
delssystem einmal zum allgemeinen Durchbruche kom
men könne; nur eine einzige Thatsacbe wollen 
wir hervorheben, daee jene Länder, in welchen 
dieses System bereits zum Vortheile dersel
ben besteht, eine Industrie besitzen, die durch 
das in früherer Zeit wohl gepflegte Schutzzoll
system zu einer solchen Mächtigkeit sich em
porgeschwungen hat, da es sie nunmehr die 
volle freie Concurrenz ertragen könne. 

Da wir, wie erwähnt, in Steiermark eine urwüchsige 
Industrie haben, die &ue allgemeinen und örtlichen 
Verhältnissen die freie Concurrenz nicht ertragen kann, 
deren Bestehen und Ausdehnung für nie Landeswohlfahrt 
unumgänglich nothwendig ist, so gh1.uben wir nicht, dass 
es im Staatsinteresse liegen könne, durch einen plötzli
chen Uebergang zum Freihandelssysteme dieselbe zu unter
drücken, und ihre Erkräftigung und Ausdehnung zu hindern. 

Warum nun die steierische Eieen-Production die 
europäische Concurr<'nZ nicht ertragen kann, mithin eines 
Schutzzollt•s bf'<lürfe, wollen wir im Nachstehenden kurz 
andeuten. 

a) Alangel eines geeigneten mincralücllen Brc1111sto/lcs 

in unmittelbarer Nähe der Erzlager, welcher die Erzeu
gung eines sehr billigen und doch verwendbaren Roh
eisens ermöglieht>n würde. 

Ganz Obersteier hat nur zwei Kohlenlager von 
einer bedeutenden Productionsfähigkeit, nämlich jene von 
Leoben und Judenburg. Die Kohlen werden vorherrschend 
zur Eisen-Raffinade verwendet, stehen in Folge der schwie
rigen und kostspieligen Abhau-Verhältnisse l10eh im Preise, 
sind sogenannte Sandkohlen und geben keine verwend
baren Coaks, daher zur Roheisen - Production ohne be
deutenden Kostenaufwand nicht geeignet, und würden 
auch zu einer namhaften Roheisen-Erzeugung nur auf Ko
sten der Raffinade verwendet werden können. 

Die Durchführung des Hochofenprocesses mit den in 
grosser Mächtigkeit. vorhHndonen Köflacher Braunkohlen 
ist unter Anwendung der gegenwärtig bekannten technischen 
Hilfsmittel nicht möglich*). Uebrigens sind diese Kohlen 
von den Erzlagern 18 Meilen entfernt. 

Da es sich keineswegs um die Roheisen-Erzeugnng 
mit min<'ralischer Kohle um jeden Preis, sondern haupt
elichlich um billiges Roheisen handelt, so ist dermalen trotz 
aller aufgetauchten Projecte keine Aussicht zur Erreichung 
dieses Zieles vorhanden. 

b) Höhe der Preise des Brennb·toffcs. 

Während sieb in Frankreich der groese Durchechnitts-
prP.is der Kohle auf 2:J Neukreuzer 
in Nordamerika auf • 14 4/ 1 0 „ 

*) Eben sollen Versuche in P riivali Liegonnen worden 
sein, Braunkohlengase zur RoheisenP.rzengung zu verwenden; 
das Gelingen derselben wäre von hoher Wichtigkeit. D. Red. 

* 
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Ansichten über Ged 'nge be' der Gesteins· 
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Die Reich - Währung von früher wurde in n. ö terr. Währun um erechne• 
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Arbeit erfel 

in Ruhr. Anschlag anf 'i achtstündige chichten oder per 
Mann und uanaI, in wenig ge tört r Reihenfolge anf en 
heutigen tand gebracht un d i t die er ichtliche Differenz 
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man sie aber begreifen, so bleibt kein anderes Mittel als 
sich zur Annahme des Ausstellers zu bekehren , welcher 
manchmal geradezu, manchmal zwischen den Zeilen sagt: 
„der Arbeiter hat, bei an sich nicht geringe gehaltenem 
Lohne, die moralische Verpflichtung, den ganzen Fleiss für 
seinen Brodherrn zu verwenden; wo und wann er es aber 
nicht thut, soll der Hutmann! - den sich solche Anschauung 
als Stockknecht, wenn ich mich dieses Ausdruckes bedie
nen darf 1 vorstellet, - nachhelfen, und es sollen Strafen 
das noch Mangelnde ergänzen. u 

Strafen, ja! auch diese müssen sein, um ein grösseres 
Personal in Ordnung halten zu können, auch sind sie als 
ernste Mahnungen bei Arbeitsvernachlässigungen hie und 
da unerllisslich, sollen dieselben aber den Arbeitseifer, 
das nämlich, was man solchen heissen kann , beleben, 
so sinken sie zur Erbärmlichkeit herab, selbst wenn sie 
noch so hoch bemessen würden, oder vielmehr bemessen 
werden könnten. 

Stelle man sich vor, der Häuer vernachlässiget bei 
jeder Anfahrt im Laufe der z. B. 6stündigen Arbeitszeit 
nur eine Stunde - diese bringt er aber mit nur einiger 
S<·hlauheit auch bei strengster Aufsicht, soll die Grube nicht 
gnadezu von Hutleuten wimmeln 1 durch, denke man eich 
den Lohn pr. 8stündige Schicht nur mit 50 kr. berechnet, 
so verschleudert derselbe bei 78 8stündigen oder 104 6stün
digen Schichtenzeiten im Quartale nicht weniger als 6 fl. 
50 kr., und pr. Jahr 26 fl. 

Man wird mir erlassen, das Bild eines Werkes mit 
solcher Zwangsjacke zu entwerfen, und doch wäre gewiss 
nur der kleinste Theil des wirklichen Verlustes eingebracht, 
sclbstverstlincllich dort, wo Arbeit zum Erträgnisse verhilft, 
d. h. wo man nicht Bergproducte mit zu geringem inner
lichen Werthc einer Verarbeitung unterzieht. 

Aber was will man mit derlei Entgegnungen rechten!? 
- wo Ziffl'rn nicht mehr genügen, eingefleischte, verrottete 
Principien zu bewältigen, Hind auch noch so gegründete 
anderweitige Deuatteu umsonst, ja nützen selbst Hinweise 
auf solche Werke nichts, die einzig und nur an tlieser 
Krankheit, drr erzwungen vr~ruachlässigten Ar
beit ntirnlieh, gestorben sind, oder in den letzten Zügeu 
liegen. 

Man glaubte leider in nicht vereinzelten Fällen, mit 
dem G11g„ntheilA des bevorwortcten Huudelns: der Her
a b setz u n g der Löhne ohne Rücksicht auf alles Wei
tere - heilend einzugreifen, - suchte bei mancher kran
ken Unternehmung die Schichtensumme des ganzen Jahres, 
vermehrte sie mit der Differenz der Abminderung, stutzte 
auch noch <l1e Einkünfte der Aufsichtsmänner und des lei · 
tenden Beamten 1 und glaubte alle diese Ersparungen -
auf dem Papier - wohlgefällig beschauend sich als den 
Retter des behandelten, siechen Werkes betrachten und pu
bliciren zu dürfen, - wenige Jahre - das Bergvolk war 
zur Wanderung, Ueberstellung, Provieionirung verurtheilt ! ! 

Muss in solchen Fällen dann nicht meistens alles An
dere, nur nicht der Umstand die Schuld am Unglücke tra
gen, d a s s d i e Re c b n u u g o h n e d e n W i r t h g e m a c b t 
worden ist? - Leider, Jn, der Lohn wurde, oder konnte 
vielmehr, soll der Betheilte nicht am Hungertuche nagen, 
nur um 15- 20°/g gemindert werden, der Arbeiter, ehevor 
schon schlaff, also noch mehr entmuthiget, vernachliissigte 
dagegen 25-30% Leistung, und die nämliche Feder, wel
che die vermeintlichen Ereparungsdecrete be-

stätigte , fertigte auch am nämlichen Tage , zur selben 
Stunde, fix und unwiderruflich das Todesurthell ~es Wer
kes aus! 

Leider ist es für manchen Bergbau vielleicht zu spät, 
durch Umkehr zu dieser jüngern Auffassung der Löhnunge
frage, heilbringend einzugreifen, erstens, weil schon die 
Hoffnung o.uf die Möglichkeit gänzlicher Abwälzung ver
gangener Verhausungssummen an maaegebender Stelle nicht 
mehr zu beleben ist, zweitens und vorwaltend darum, weil 
einem durch Menschenalter zum Misstrauen gezwun
genen Persona 1 e, nicht so schnell als nöthig, die Ueber
zeugung vom reellen Bruche mit der Vergangenheit bei
gebracht werden kann - doch, selbst wenn auch Alles da
gegen und nur schwacher Schimmer auf Erfolg vorhanden 
zu sein scheint, ist es gewiss besser, wenigstens versuchs
weise zu wagen, was noch helfen kann, als Alles beim alten 
Schlendrian zu belassen, und damit rasch und unauf
haltsam dem gewissen Untergange zuzueilen. -

Dem alten Schlendrian sagte ich, u. z. mit Vorbedacht, 
denn ist es nicht solcher, wenn man, - unglaublich aber 
wahr! - lieh er den Centner Product um einige Kreuzer 
theuerer hingenommen , nur weil der Arbeiter dann schön 
und gleichmässig wenig, ja so zu sagen Nichte über seine 
Proviantfassung eingenommen, und man den Personal-Sta
tus genau eingehalten hat, statt dass man geziffert, An
griffe abgewiesen und sich erfreut hätte , diesen Arbeiter 
höher gestellt zu sehen , aber auch besser gearbeitet zu 
haben? 

Ist es nicht Schlendrian, wenn man sich in der Haupt
sache mit dem bevorworteten Systeme zwar einverstanden 
erklärt, dabei aber hören muBs: nwird dem Personale der 
Finger gelassen, so greift es gleich um die Hand" - und 
aus schwächlicher Furcht vor Letzterem, auch das Erstere 
verweigert? 

Ist es, gelinde bezeichnet, nicht Schlendrian , wenn 
man die wohlthätigen Folgen der, den Fabriksgrundsätzen 
genäherten Lohnbehandlung durch Mehrerzeugung, Perso
nalverminderung, Gestehungsk ostenrückgang etc. wirklich 
schoq verspürt, aber nur darum eich über eine selbstge
eteckte, willkührliche , als richtig angesehene Gränze hin
au8_zugeheu scheuet, und ist diese erreicht, Druck auszu
üben kdneu Anstand nimmt, weil sonst leicht die Bäume 
bis an den Himmel wachsen könnten ? ' 

Ist ee nicht Schlendrinn endlich, wenn oftmals der 
Werksbeamte wirklich vom factischen Nutzen überzeugt
aber gebunden durch höhere Weisungen - sich entweder 
zu Tltuschungen und den mitverbnndcnen Rcch11ungsun
richtigkeiten, oder zur Befolgung seiner Instruction und 
dadurch zur lgnorirung der offenbarsten Na.chtheile ent
schliessen muss? 

Ich glaube sicher, dort, wo man es da.hingebracht hat, 
unbekümmert um kleinliche Nebensachen, die Hauptsache 
nicht aus dem Auge zu verlieren, werde ich Zustimmung fin
den, wenn ich sage: der Arbeiter, hier der Häuer, kann, 
so lange der Einheitspreis seiner Gedingsbasis 
sinkt, für die Schicht 80, 90 kr , einen Gulden und dar
über verdienen, das Werk muss da bei gewinnen - w e i 1 
nur auf die ee m Wege er selbst, und mit ihm die Werks
le itun g zur wirklichen Ziffer der Leistunga
gränze gelangen kann. Daun, aber erst dann, wenn 
beide, Preis und Lohn, eich zu halten beginnen, also weder 
Fleiss noch vermehrte Geechicklichke it eine Steigerung mehr 
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erzielen, darf man, ist der Lohn zu hoch, vorsichtig 
abmindernd reguliren - wer es früher verlangt, oder 
früher und zu schroff erreichen will, fällt leicht in jene 
Sünde, die sich oft durch den Umschlag in's Gegen
the i l bitter straft. 

Zum Troste jedes eiferigen, um das Wohl der öster
reichischen Montan·lnduatrie bedachten Fachverwandten, 
beleben eich die ausgesprochenen und vertheidigten Grund
sätze immer mehr und mehr, gewinnen immer mehr Boden, 
und es gehört schon nicht mehr zu den Seltenheiten, dass 
im geselligen Austausche die h e r r li c h .a t e n Er fo 1 g e auf 
dem behandelten Gebiete den Gegenstand freundschaftlicher 
Mittheilung bilden. Den eingeschlagenen Weg eifrigst ge
wandelt, und gewiss, man wird weniger oft die Klage ver
nehmen: nda oder dort hat mim es mit trägen oder ver
schlagenen Arbeitern zu thunt<, denn sie sind umg e
w an de lt , w e i 1 e b e n die Behandlnngswelse um g e
w an de lt worden ist. 

Dem Einwande, dass, ist das Gedinge so behandelt 
wie empfohlen, der Arbeiter sich übermenschlich abschin
det und dadurch vorzeitig zum Provisioniaten werden wird, 
setze ich einerseits die Frage entgegen: Wesshalb sind 
skorbutische Krankheiten vom Bergbaue gänzlich gewicheu, 
seit das Blut des Knappen durch Arbeit in Circulation er· 
halten ist, während eben diese Bergstätten früher, da 
noch zwei Röcke zur unerlässlichen Gruben
bekleidung gehörten, drei, vier und noch mehr In
dividuen an diesem Uebel leidend uud absterbend, alljähr
lich aufzuweisen hatten? - anderseits der Umstaud, dass 
der Arbeiter, wenu er gut verdieut und sich also u11hr· 
haften! Speiseu uicht zu versagen braucht, auch leichter 
aushalten wird, wa~ er bei schmaler Löhuung und dadurch 
beschränkter Verpflegung nicht zu überstehen vermag -
eudlich, dass sich der Arbeiter weit leichter und sicherer 
durch ausschweifenden Lebenswandel, als durch fldssige, 
gleichmäasige Arbeit ruinirt, dass daher hier die empfohle
nen Sb·afen vorzüglich am Platze aiud, und dass besonders 
Schäukeu iu der unmittelbaren \Verksuähe, oft vom Werks· 
eigenthümer selbst errichtet und an grosseutheils eigeu
uützige, schmutzige Pächter, oder wohl gar au Aufsichts
organe als Lohnsbestandtbeil vergeben und erhalten. un
gleich gewisser die befürchteten Uehelstände erzeugen -
dass man also gut thun wird, erst diese zu beseitigen, oder 
wo es geradezu untbunlich, uuter genauer Controle zu 
halten, bevor mau auf Würdigung der gestellten Eiuwäude 
gegründete Ansprüche erheben kauu. 

Sehliesslieh erlaube ich mir noch die Führung ein
schlägiger Te.bellen, wie die hier gebrachte, so auch iu 
allen Zweigen des Betrieb es, als unerliissllehe 
Bedingung zu bezeichnen, soll von Abschluss zu Abschluss 
verbessernd vorwärts geguugen werden; denn unterbleibt 
die ständige Nachtragung auch nur zeitweilig, so verliert 
mau leicht deu uöthigen Ueberblick, uud es gehört dann 
nicht ins Bereich der Unmöglichkeiten, dass das Jahr um 
ist, uud mau die Zeit heilend einzugreifen a 1 s übers eh e n 
bezeiehuen muss. 

Beispielsweise und durch die Tabelle am schnellsten 
erkannt, hatte sich im vergangeneu Jahre (auch im He.upt
abschlusse 1863 fühlbar) bei einer Kühr, der stärksten der 
Grube, durch Miuderleistuug Einzelner, auch beim fleiasi
geren Thcile derselben Muthlosigkeit eiugestellt, die sich 

im Ergebnisse des Ill. und noch mehr in dem des IV. 
Quartals augenfällig zeigte. 

Der Lohn sank von 70,3 l kr. im I. Semester auf 
65, 7 4 kl". im Il. Semester herab - dagegen stieg der 
Klafterpreis mit Material und Schmiedkosteu von 16 fl. 
9 kr. auf 17 fl. 46,8 kr. für die letztere Zeit. 

Thatkräftige Abhilfe war also dri ugend geboten. 
Diese erfolgte mit Jahresschluss 18G3 durch Zer

reissung des Gesammt· und Gabe von Einzelngediugen -
als Wirkung: schnellte der Lohn wieder durchschnittlich auf 
76,46 kr. fürs 1. Quartal 1864 in die Höhe, der Klafter
kosten ging, mit Zurechnung der Materialpreis-Differenzen 
gegen 1863 auf 16 fl. 25 kr. Gesammtkosten zurück! es 
war also nicht, wie es deu Anschein genommen und wenig
stens von den Häuern behauptet wurde, das Gestein fester 
geworden, sonderu mau hatte die schwache Seite des 
Arbeiters, den Egoismus, nicht ohne Vortheil fürs Ganze 
in Rechnung gcrnommen. 

Dass die fleissige Ueberwachung der Kuttung zur 
nutzbringendeu Durchführuug des Gesagten uuzertreunlieh 
gehört, versteht sich vou selbst. 

Diese ist aber bei weitem nicht jenes Schreckge
spenst, welches grossentheils dem Klaftergedinge auf Erz
bauen überhaupt - und gar erst dem forcirten Gediuge 
warnend entgegeugestellt wird; sie wird spieleud geübt, 
wenn man sich nur die Mühe stellenweiser Aufgrabungen 
des Versatzes und fleissiger Musterung der HaldC'nberge 
nicht gereuen, und findet sich Nachlässigkeit, solche nie 
ohne Ahndung, oder auch entsprechende Strafe hin
gehen lässt. 

Hätten endlich für mich überhaupt noch Zweifel be
standen, ob die Vortheile, welche nicht 110 karg b e m es
s e n I', mit der Zusicherung ganzer !uszahlnng ge
g e b e n e Ge d i u g e bringen, wirklich diejenigen seien, wie 
ich ait~ nach und nach lt! bendig vor mir aufsteigen sah, sie 
wliren im vergangenen Jahre v o 11zäh1 i g g es c h w u n· 
den; denn im höchsten Grade ermunternd, ja bestimmend 
für mich, auch diese Ausfälle nicht im Actenstaube zu be
graben, wirkten Daten, wie sie der in Nr. 23 de 1863, 
Seite 182 dieser Zeitschrift v e röff e n tl ich te Ge ach äfts
b e ri c h t d c r Wolfs e g g • Traun t h 11 l er K oh 1 e n w er k s
u n d Eisenbahngesellschaft mit lit. b. nieder
g el eg t hat, 

Kann man sich glänzendere Erfolge wünschen? Sie 
sind hieher einschlägig und beweisen nicht nur die Rich
tigkeit. des Gesagte u in erfreulichster Weise, sondern sie 
aiud dort, und mehrseitig, wenn auch noch nicht verlautbart, 
erzielt, die unumstösslichsten Belege dafür, de. s s Ver
g l eiche mit den Leistungen des Auslandes in 
kürzester Zeit leichter zu bestehen sein wer
den, als es leide1· noch vor wc nigen Jah1·eu der Fall ge-
wesen ist. J. P. 

·~ * 
* 

Nachwort der Redaction. Ich kann nicht um
hin, mich mit den Principien obi~er Abhandlung vollkom
men einverstanden zu erkläreu und erkeune gleich dem 
Verfasser die Solidarität der Interessen des Ar
beitsgebers und Arbeiters. Je mehr man dem 
letztern die Früchte seines Fleisses unverkümmert gönnt 
und in ihm Freude und Antheil am Gedeihen des ganzen 
Unternehmens weckt und befördert, um so besser befindet 
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eich das Unternehmen dabei. Ein richtiges Verhältniss 
zwischen Leistung und Lohn gibt die besten Resultate fifr 
den Arbeiter und Unternehmer. Bei der oben citirten 
W olfäegg-Traunthaler Gesellschaft sind auch im eben ab
gelaufenen Jahre die Löhne des einzelnen Arbeiters ge
wachsen und die Gestehungskosten gefallen. \Vir wün
schen, dass obiger Artikel möglichst beherzigt werde, denn 
man hängt an gewissen Orten noch viel zu sehr an dem 
alten Vorurtheil, am Arbeiter "Groschen" zu ersparen, 
die man als Th a 1 er an der Arbeit verliert. 0. H. 

An meine P. T. Herren tJorrespondenten und 
fnchgenossenschaftliehen Freunde. 

Die schwere Erkrankung eines mir theuern Verwandten, 
welcher einst an mir Vaterstelle vertreten, hat mich vor zwei 

. Wochen nach Gratz gerufen, wo ich aus diesem Anlasse noch 
einige Zeit zu verweilen genöthigt bin. Ich führe die Redaction 
dieser Zeitschrift - begünstigt durch den täglich zweimaligen 
Postverkehr - unverändert fort, und bitte nur um Nachsicht für 
kleine Verzögerungen und allfällige unwesentliche DruckverstöSBe, 
da ich das Mechanische des Druckes nicht selbst überwachen 
kann. Briefe und Einsendungen werden mir nachgesendet, kön
nen aber auch direct an mich nach Gratz in Steiermark, 
Bürgergasse Nr. 35 adreBBirt werden. Dass meine Correspou
denz mit den geehrten Herren Mitarbeitern und sonstigen Freun
den unter diesen Verhältnissen leiden muss, wolle gütigst ent
schuldigt werden; W i oh t i g es soll auch jetzt nicht vernach
lässiget werden, da mir neben der Pftege nl.eines Kranken und 
der Führung seiner Geschäfte immer noch etwas Zeit für die 
dringenderen eigenen Arbeiten bleibt. 

Gratz, den 29. April 1804. Hin gen "u. 

Ad rn in i ~ t rar i v e ,.

Auszeichnung. 
Seine k. k. Apo•tolische Mnjestät haben mit Allerhöch· 

stel' E11t,ehlic•snng vom 12. April 1. J. dem Pfibramer Ober
kunstmciotcr u11<l Bnui11spcctor Adolph Hutzelmaun bei 
•einem Austritte an" dem StaatHclienete in Anerkennung sei· 
uer verdie11•tlichc11 Leistungen tuxfrei 1len Titel eines llerg· 
rathes >1lleqp1iidigst :rn verleihen geruht. 

Ernennung. 
Das Fimrnzmi11isteri11m hnt den ßerg· uud Hüttenverwulter 

zu Fejerpntak Jo•cph Pro c h a e k a zum ersten ßergrath und 
Refere11ten fiil' das Berg- nncl Hiitteuwesen bei der Ei•en
werks-Direction zu Eisenerz ernannt. 

ErkenntniBB. 
Von der k. k. Berghauptmauuschaft z11 Knttenberg wird 

auf Gruud dessen, dass eich die in rler GerneindP. \Vustung, im 
Friedliindcr Bezirke, Bunzlauer Krniee gelegene, 11us einem 
Doppelmasse bestehenrlc, vorm11ls Friedrich M11rschner'sche 
und von dem rlerzoit bereits verstorbenen lüinigl. Miichs .• Jii • 
ger-Lieutenant Hermann Thieme i11 Leipzig erlcaufto „Glück 
aufu ßrannkohlenzeche zufolge einer durch das k. k. ßez,irks
amt Friedland l!'epflogeuen Erhebung im Zustande gänzlicher 
Verlassenheit befindet, und die hieramts unbekannten Erben 
nach Hermann Thiome clie 1111 die•elben wegen Inbetrieb
setzuug die•es Bergbaues , Erwirkung der bergbiicherlichen 
Besitzanschreibuug, Bestellung und Namlrnftmnchung eines 
im Bezirke dieser Hergh11uptmnnuschaft wohnhaften Bevoll
mächtigten, dann wegen Berichtigung der riickstiindigen Mn•· 
sengebühren von 44 fl. 10 kr. un1l der Bergfrohne von 18 11. 

67 kr. öet. W. unterm 23. December 1863, Nr. 1703 ergan
gene edictale Aufforderung bisher unbeachtet gelassen haben, 
im Sinne der §§. 243 und 244 a. B. G. auf die Entziehung 
dieser Bergbauberechtigung mit dem Beisatze erkannt, dass 
nach eingetretener Rechtskraft dieses Erkenntnisses das wei
tere Amt wird gehandelt werden. Kuttenberg, 18. April 1864. 

Concurs-Ausschreibung. 
Bei der Windsehachter k. k. Bergverwaltung ist die 

Stelle eines k. k. Bergverwalters· Adjuncteu definitiv zu be
setzen. Mit dieser in die IX. Diätendusse eingereihten Stelle 
ist ein Gehalt jährlicher 1050 fl„ 15 Klafter Holzdeputat und 
eine Naturalwolmung, Q'der in Ermangelung einer solchen 
1 O~ 'u rles Gehaltes als Quartiergeld verbunden. Gesuche sind, 
in~besondere unter Nachweisung der mit gutem Erfolge zn
riickgelPgten bergakndemischen Studien, der Vertrnuth„it mit 
rlem l\Ietallbergbaue ', guter Con ceptsfähigkeit, administrntiver 
Kenntnisse, wwie der Kcnntniss der deutschen uncl sluvi
schen Spruche, b rn n e n vier Wochen bei der k. lc. Berg-, 
Forst- und Güt~r-Direction in Schemnitz eiuzubringen. 

Schemnitz, am 20. April 1864 . 

Kundmachung. 
Die k. k. Bergwerks-Prndnct en· Verschleiss-Direction hat 

clie Prei•e sämmtlicher Kupfergattungen um sechs Gulden pr. 
Wiener Ce ntner nnf den Lagern zu Wien, Pest und Triest 
ermüssiget. Wien, am 21. April 1864. 

Einrichtung der k. k. Berg- und Uiltten-Schule In N11gy
b1tny11 und V crhaltnngs-Regeln für die al" Berg-Schüler 

11ufgcnommenen Berg- und Hütten-Arbeiter. 
(Fortsetzung.) 

§. 10. Den Zöglingen der Berg-Schule ist behufs ihres 
Unterrichtes die Beniitzung der Directions-Sammlungen unter 
den zu ihrer Erh1Lltung vorgeschriebenen Bedingungen gestattet, 
wozu ihnen die betreffe11den Lehrer die erforderlichen An
weisungen ertheilen. 

ZcichnnngR- nnd S<:!hreib-Reqnisiten, dann Materialien 
haben sich die Zöglinge sfllbst beiznRchatfon, nur ganz mittel
lo•en Aerarial- Arbeitern werden solchti für l~echnung der 
Berg-Schule unentgeltlich verabreicht. 

§. 11. Am Schlus•e eines jeden llRlhjahres finrlen aus 
den vorgctrngenen Lebrgegcnstiinden öffentliclrn Prilfnngen 
unter dem Vorsitze des Directors mit Zuziehung doR Oberberg
Verwalter• und Oberhiltten-Verwalters statt, welchen Prüfungen 
sich bei Vermeidung des Aueschliessens aus der llerg-Schule 
jeder Ziigling unterziehen U1 uss. 

Die Priifnngs - Erfolge, so wie auch der Fortgang im 
Zeichnen und im schriftlichen Aufsatze werden nach fünf Ab
tbeilnngen clns•ificirt, u. z. mit au.gezeichnet, sehr gut, gut, 
ungenügeud 1111rl schlecht. 

Der im Laufo clcs Halbjahres n11 den Tag gelegte Fleiss 
der Schiiler im Befäche der Vorträge und Uebungen zu Flause, 
so wie die Anfmerkettmkeit bei dtm Vortriigen werden in den 
Ab•tufongen e~hr flei•sig und uicht ßeissig bezeichnet, das 
Hitlliche V erhulten mit rleu Ausdriicken vollkommen entsprechend 
und nicht entsprechend. (Fortsetzung folgt,) 

Hammerwerk und Pfannenschmiede 
im besten Betriebe, solid gebaut, im Salzburgischen gelegen, 
1nit zweclm1iL•ei~·er Werk-Vorrichtung, constanter Wasserkraft, 
billiger Holz· Kohlen-Beschaffung in der NiLhe eiues Aerariul
Eisen-HUttonwerkes, ist Familien- Verhältnisse halber nebst 
Wohnhnns, Kohlenluger, Wiesen, Waldgrund aus freier Hand 
sogleich und billig zu verlmufen. 

Reftectirende belieben sich unter Chiffer R. 0. Nt; 56 
restante Expedition dieses Blattes wegen forneren Mittheilun-
gen zu wenden. (7-91 
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Bericht 
über die am 12. und 13. October 1863 abgehaltenen 
Sit1nngen des Special-Comites des böhm. Gewerbe-Vereines 

für Eisenhüten und Steinkohlenbergbao In Böhmen. 
(Auszug ans uem Rtcnographischen Sitzungsprotokolle.) 

Vorbemerkung der Rcclaction. Der untenstehende 
Bericht wurde uns vor Knrzem erst zugesendet; um iro mehr 
beeilen wir uns von demselben hier l\littheilnng :rn rnachen, 
als die Versammlung selbst schau am 1:1. nnd 13. Octobcr 
stattgefunden hat. - Du im Mai eine Montanisten-V crsammlnng 
in Leoben stattfindet, im September die bnl11nischcn Berg
männer sich wieder ein Stelldichein in Joachimsthal gegeben 
haben, so dient die Verbreitung der Verhandlungen solcher 
Versummlungcu zm Belebung des genossenschattlichL•n Geistes, 
und wir halten es fiir unsere Pflicht, dazu nach Kr!iften die 
Hand zu bieten. 0. H. 

Um einem vielseitig ausgesprochenen 'Vunsehc ange· 
sehener lforg- und Hüttcnmfümer Böhmcne zu geniigen, hat 
die Gcncral-Dircction <lcs Vereines zur Ermunterung des 
Gewerbsgcistcs in Böhmen lH'schlosscn, <las bei diesem 
Vereine bestehende, jedoch seit drei Jahren nicht einbe
rufene Comite für EisenhiittenwesPn und Steinkohlenberg
bau auf den t 2. und 13. Octo her zu einer Ver~ammlung in 
Prag einzuladen, und hat zu diesem llchufe zugleich über 
Antrag der gC'fertigtcn Repriisentation des Berg- und Hüt
tenwesens ein Programm für die abzuhaltenden Besprechun
gen aufgestellt, dessen einzelne Punkte im Laufe dieses 
Berichtes angefiihrt werden sollen. 

Dieser Einladung entsprechend, hatten sich am 12. 
Octobcr Vormittags um 10 Uhr zufolge der Priisenzliste 
folgende 30 Theilnehmer an dieser Versammlung einge
funden; und zwar die Herren: An t h o n, Chemiker und 
Fabriksdirector; Buh 1, llcr~werksbcsitzer; C z a k a, Berg· 
verwalte1·s-Adj.; Drtina, Bergbeamter; Dvohtk, k. k, 
Bergeommissär; Fritsch, k. k, llcrgrath; Fric, Museums
cuatos; Grosse, Oberhüttenverwalter; Hu tzelmann, k. k. 
Oberkunstmeister; Ir m 1 c r, llüt.tcnmcistcr; Jungmann, 
Hüttcndir.; Klecka, Bergingenieur; Koch, Hüttenverwal
ter; Korb, k. k. Berghauptmann; Koi'istka, Prof. am 
Polytechnikum; Krcjci, Prof. an der Oberrealschule; Dr. 
Krcut:.1bcrg; Kröschell, Markscheider; Marck, k. k. 

lliittenverwalter; Marcs, Werksleiter; Mayer, Bergmei
ster; C. Merlet, Hüttenmeister; L. Merlet; v. Nowicki, 
ßergwerksbesitzer; Pro c h az k a, Central· Berg- und Hiitten
director; Schreib er, Schichtmeister; Spatn y; Swestka, 
Bergingenieur; Um rat h, Central - Verwalter und Obcr
Ucchnnnggrath; Zupansky, Bergwerksbesitzer und Berg
ingenieur. 

Die erste Sitzung des Comites wurde hierauf durch 
eine Ansprache des Prof. Kori stka, als Vorstall'.lcs der 
Repräsentation fiir das Berg- und Hüttenwesen beim Gene
ral-V crein1 eröffnet, in welcher derselbe zuerst darnuf hin
wies, wie dieses Com i tc vor nunmehr 10 Jahren (niimlich 
am 14. November 1853) sich zum crstenmalc versammelt, 
und seit jener Zeit fünf solche Versammlungen stattgefunden 
hätten, in denen iiber Frngen des böhmischen Stcinkohlen
Bergbau- und Eisenhüttenwesens bcrii.then worden sei. Zwar 
haben sich einzelne Stimmen gegen die gegenwärtige Ein
berufung des Comites crkliirt, da vor wenig Wochen die 
Versammlung österreichischer llcrg- und Hüttenmiinncr in 
M.-Ostrau stattgcfonden habe. Allein wenn auch geme zu· 
gegeben werde, dass jene Versammlung mannigfach die 
Interessen des böhmischen Berg· und Hiittenwesens berühre, 
und es daher j cdenfolls wünschenswerll!t erscheine, dass 
sich die montanistische Intelligenz unseres Vaterlaudcs 
zahlreich daran bctheilige - so habe doch gerade der 
Kohlenbergbau und das Eisenhüttenwesen in Böhmen viele 
ganz besondere Beziehungen und Verhältnisse, welche in 
den anderen Liinclcm der Monarchie gar nicht. oder nic11t 
in so ausgedehntem Masse vorkommen: Während bei uns 
grosse Complcxe und grossu.rtigc Unternehmungen, wie 
solche um Contincnt nur am Hhcin und in Belgien vorkom
men, stets die genaueste Bekanntschaft mit den neuesten 
technischen Fortschritten erheischen, gr<Mt wieder in ande
ren Gegenden unseres Landes der Kleinbergbau so sehr in 
die nntional ökonomischen Verhältnisse desselben, dass er 
einer gehörigen Berücksichtigung dringend bedarf, wenn 
er nicht verkümmern oder ganz zu Grunde gehen solle. 
Auch dürfe man eich nicht. verhehlen, dass der Geist der 
Zeit uns unerbittlich solchen Reformen im Zollwesen ent· 
gegenführe, welche wegen unserer nächsten Nachbarschaft 
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an den eisen- und kobleuproducirenden Staaten diese beiden 
Zweige unserer Industrie zunächst bedrohen, und dass wir 
daher nicht ruhig die Hände in den Schooss legen und die 
Gefahr au uns heran kommen lassen dürfen, sondern dass 
wir uns über die wünschenswerthen Reformen in uuserer 
Steuergesetzgebung, sowie über die nothwendigen Verbes
serungen im technischen Betriebe baldmöglichst verständi
gen müssen, um uns gegen die drohende Coneurrenz gehörig 
zu rüsten, und den ersten Rang, den unser reiches, an mi
neralischen Schätzen so gesegnetes Böhmen bisher in un
serem Staate einnahm, auch für die Zukunft fest behaupten 
zu können. Schliesslich ersuchte <ler Redner die Versauun
lung sich zu constituiren und aus ihrer Mitte ein sachvPr
ständiges Mitglied zum Vorsitzcndeu der Versammlung zu 
wählen. 

Die Versammelten wählten über An tra~ des Dr. Kreutz
berg den Vorredner per aeclamationem zum Vorsitzenden, 
worauf derselbe nach Vorlesung der Präsenzliste zwei Ein
läufe von den llcrreu Bergrath Anton Mayer ;r,u Neujoachims
tbal und den Bergwerksbesit.zcm Albrecht und Seifert in 
Mies mittheilte, welche ei~e ausführliche schriftliche Beant· 
wortung einiger Programmspuuktc enthielten. Die Versamm
lung beschloss, diese Antworten bei den betreffenden Punkten 
vorlesen zu lassen. 

Dr. Kreut z b c r g erbittet sich eine Aufklärung, wie 
der am Schlusse c.lcs Programmes enthaltene Passus zu 
verstehen sei, dass nämlich auch noch nach Erschöpfun1; 
desselben über andere als die dnrin angeführten Gegen
stände des Eisenhüttenwesens und Stcinkohlcnbcrgbaues 
Besprechungen angeregt werden könnten, ob man damit 
gemeint habe, dass mau auch über Gegenst!inde des Blei-, 
Silber-, Kupfer-Bergbaues sprechen könne. Der Reducr 
weist auf die Wie_htigkeit auch dieser Zweige des böhmischen 
Bergbaues hin, und stellt den Antrag, dass dieses Comitc 
den Namen „Cumitc für das Berg- und Hüttenwesen Böh
mensu annehmen möge. 

Der Vorsitz c n de bemerkt, der Gewerbe· Verein habe 
ursprünglich nur ein Comite fü1· das Eisenhüttenwesen zu
sammengesetzt, später wurde der Steinkohlenbergbau, wegen 
seiner Verbindung mit dem Eisenhüttenwesen, mit in den 
Kreis der ßerathungen gezogen, der Bergbau auf edle Me
talle jedoch ausgeschieden, da geltend gemacht wurde, dass 
der letztere iiberwiegend in den Händen des Staates sei. 
Für diessmal müsHc das Comite den Namen, unter welchem 
es einberufen worden sei, beibehalten, da es nur unter dieser 
Bezeichnung zu einer Versammlung autorisirt sei. Jec.loch 
seien die Statuten des Gewerbe-Vereines keineswegs dem 
Wunsche entgegen, dass, wenn es im Wunsche der V crsamm
lung liege, für die Zukunft der Wirkungskreis dee Comites 
aufdenganzeußergbau und das gesammtcHüt
tenwesen von Böhmen ausgedehnt werde. 

Nachdem Dr. Kreutzberg seinen ursprünglichen Antrag 
in diesem Sinne modificirte, wurde einstimmig beschlossen, 
dass für die Zukuuft dio Versammlung die Benennung 
„ C o m i t 6 v o n F a c h m ä n n e r n d e s B e r g- u n d H ü t
t e n wes e n s für Höh m e n u annehmen solle, .und sei die· 
ser Wunsch der Generaldirection des böhmischen Gewerb
vereines bekannt zu geben. 

Bergcommisslir D vor a k leitet hierauf den erst c n 
Programmspunkt ein, welcher lautet: nHat sich die 
bisherige Besteuerungsart der Bergwerks- und Hüttenpro· 
duete, namentlich aber die neue Einführung der :Preisehurf-

gebühr als zweckmässig erwiesen'~ Wären Modificationen 
derselben auf gesP.tzlicbem 'Vege wünschenswerth ?" Der
selbe glaubt vor Allem, dass dieser Programmspunkt zwei 
besondere Gegenstände enthalte, und dass es wünsehens
werth sei, jeden derselben für sieh zu behandeln, nämlich 
zuerst die Besteuerungsart überhaupt und die wünschens
werthen l\lodificationeh derselben, uud hierauf die neu ein
geführte Freischurfsteuer. Der Redner entwirft ein Bild von 
der historischen Entwickelung unserer Bergwerksbesteue
rung und weist den Einftu8s derselben auf das Gedeihen 
oder den Stillstand des Berg- und Hüttenwesens nach. Die 
Wahl jeder neuen Besteuerung erfordere eine vielseitige 
Prüfung aller in Frage stehenden Interessen. Man könne 
sich dabei auf den nntional-ökonomischen oder auf den 
rein financi•·llen Standpunkt stellen und dabei zn verschie
denen Resultaten gelangen. Er empfiehlt beide Fragen warm 
einer eingehenden Besprechung. 

Der Vorsitzende theilt aus den bei<len cingelangte11 
Zuschriften die auf diesen Programmspunkt bezüglichen 
Stellen mit, von denen sich jene des Bergraths Mayer ent
schieden zu Gunsten der gegenwärtigen Bestcuernngsart, 
namentlich der Freischurfgcbiihr; - während hingegen 
jene de1· Herren Albrecht und ~eifert sich sowohl gegen die 
bisherige Besteuerungsart überhaupt, als auch gegen die 
Einführnng der Freischurfgebühr aussprechen. Bezüglich 
der l\Iasscngebühr wünschen nämlich die letzteren mehrere 
Classcn, je nach der l\fachtigkcit dcs 1''lötzcs und der Schwie
rigkeit des Abbaues, bezüglich der Freischnrfgcbühr wün
schen sie eine Aufhebu11g derselben, oder wenigstens eine 
Herabsetzoung derselben auf 6 Gulden. 

Bergrnth Fr i t s c h weist Yor Allem nach, dass die Be
steuerung gegenwärtig eine viel geringere sei, als nach dem 
älteren Systeme, dass auch der l\Iodus der Einhebung ein 
entsprechender sei, dass man mit der Bergbehörde weit 
weuigerin ollision kommt jetzt, wo man bloss 5 Procent*) 
zu zahlen brauche, als früher - wo man sich über die 
Preise einigen musste. Dieselbe sei auch gar nicht drückend, 
deuu es sei allseitig anerkannt, dass dadurch der Bergbau 
in Oesterreich an Ausdehnung gewonnen habe, 1;owie duss 
Oesterreich bezüglich der Bergwerksbesteuerung den mei
sten anderen Ländern voran sei. Dieselbe sei sowohl der 
Theorie als der Praxis entsprechend. Die Einführung der 
Freischurfgebühr aber sei vortheilhaft fiir die Entwick
lung des Bergbaues; denn mau könne bei Frei schürfen 
uicht immer arbeiten, sondern man benütze sie oft da
zu, um sich für eine kostspielige, viele Tausende ko
stende Unternehmung das Feld zu sichern. Eine solche 
Sicherung müsse man billigerweise grossen Unternehmern, 
welche dadurch eine ganze Gegend beleben un<l ihr Arbeit 
geben, zugestehen. Diese würden und könnten auch gerne 
die Freischurfgebühr zahlen, sowie alle Jene, welche einen 
Freisclrnrf auf Gr~ndlage wirk licher bergmännisch begrün
deter Hoffnung treiben und nicht blosse Schwinc.ller otler 
sogenannte Kuxkränzler sind. 

Berghauptmann Korb schliesst sich der Ansieht des 
Vorredners au. 

Hüttenverwalter Marc k meint, dass es bei der Er
mittelung der Steuer nothwendig wäre, dass feste Grund
sätze aufgestellt und namentlich die Preisdifferenzen dabei 
mehr berücksichtigt werden sollen. 

*) ? ? ? D. Red. 
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D v o bl. k bedauert, dass er mit den beiden ersten 
Vonednern sich nicht in U ebcreinstimmung befinde. Als 
Vertreter der Stadt Rokycan müsse er sagen, dass in der 
Praxis bei Ermittelung der Bergwerkssteuer grosse Ver
schiedenheiten stattfinden, und daher auch der 'Vunsch des 
Hrn. l\Iarek ein berechtigter sei. Die Steuereinnehmer ma
nipuliren verschieden, die Einen gehen liberaler, die An
deren weniger liberal vor. Eine genau präcisirtc Norm, 
welche Ausgaben bei der Bercclmung der SteuPr von den 
Einnahmen abzuziehen seien, wäre sehr wünschenswcrth1 

damit niemals und nirgends ein MissvcrständniEs stattfin
den könne.*) 

Hiittendirector Jungmann wünscht eine Berück
sichtigung der Lage des Bergbaues, und eine katastermässige 
Besteuerung. l\Ian möge hicbei das V crhältniss des Ab
baues berücksichtigen. Der Bergbau verdiene in dieser 
Beziehung die grösste Bcriicksichtigung, denn er habe das 
meiste Risico, er erschlicssc volkswirthschaftlichc Objcctc, 
die sonst Jahrhunderte lang ungenützt bleiben. 

Pr i t s c h weist auf die Schwierigkeiten einer kata
stcrmässigen Besteuerung, und sucht nachzuweisen, dass 
bezüglich der Bc~teuerung gegeuwiirtig der Bergbau relativ 
besser daran sei, als andere Industriezweige, wie z. B. die 
Zuckerfabrication. Redner gibt hierauf eine historische Ent
wickelung der l\Iasscngebiihr. Dieselbe sei eine Nothwen
digkcit, sie verhindere, dass sich nicht Jemand mehr 
J\lasscn geben lasse als er hrauche. Die l\Iasscngcbiihr sei 
nicht drückend, sie passe für die österreichischen Vcrhiilt
nissc, und obwohl man hie und da in Ungarn gegen ihre 
Ei11führnng rcmonstrirt habe, so habe man sich doch 
schliesslich mit grosser Majorität allgemein dufür imsge
sprochcn. 

Kre u tz b er g glaubt constatiren zu sollen, dass die 
meisten Einwürfe eigentlich nicht gegen die Besteuerung 
selbst, sondern gegen die Einhcbungsart derselben ge
richtet sind, und dass in lctzterC'r Beziehung es Sache des 
Bcsch1idigtcn sei, von Pali zu Fall bei den Behörden sein 
Recht zu sucl1cn. Eine katastcrmiissige Besteuerung hält 
derselbe für unmöglich, weil die V crhiiltnisse zu complicirt 
sind, auf welche hier Rücksicht genommen werden müsse. 

Director Pro c Jul z k a glaubt, dass man nicht vom 
Bergwerksbesitzer, wohl aber von Jenen, welche die Steuer 
bemessen und einheben, ·die nöthige Gcsetzcskcnntniss 
vcrlangC'n solle. 

Ilergingenienr Zup an sky bemerkt gegen einen der 
Vorredner, dass man zwar allerdings die halbe, oder aus
nahmsweise die ganze Massengebühr nachgesehen bekom
men könne, dass jedoch die zu diesem Zwecke abzuhal
tende Commission mehr koste, als die nachgesehene Ge
bühr. Uebrigens glaubt derselbe auch, dass die Schwierig
keiten einer katastcrmässigen Durchführung der Besteue
rung beim Bergbau zu gross seien. Jedoch sollte die Mas
sengebühr erst dann gezahlt werden, wenn die Bergwerke 
einen Ertrag nachweisen. Man solle immer den Standpunkt 
festhalten, dass aller Handel und Industrie nur vom reinen 
Gewinn die Steuer zahlt. Beim Bergbau sei diess leider 
nicht der !•'all. Alle was immer für Namen habenden 
Steuern lasten auf demselben, und während man im Mittel
alter den Bergbau durch Privilegien geschützt und ihm zur 

*) Ist ~eitdem durch die Verordnung vom 22. März 1864 
(siebe Nr. 14 und 15) erfolgt. D. Recl. 

Blüthc geholfen habe, werde er jetzt von allen Seiten ge
drückt, und dadurch das Capital, das ohnehin in vie 1 
leichterer Weise eine hohe Rente trägt, vollends abge
schreckt, sich dem grossen Risico einer Bergbauunterneh
mung zu widmen. Redner führt als Beispiel die Gruben
besitzer des Rakonitzer Beckens an, welche jährlich viele 
Tausende daran wenden, den Bergbau aufzuschliessen und 
für die Zukunft nutz.bringend zu machen und welche dafür 
noch eine jährliche Steuer zahlen müssten. 

Fr i t s c h beantragt dagegen, dass die Einkommen· 
steuer mit 5 Percent beantragt werden möge, um die 
ungewisse, stets sich vermehrende Belastung durch die Zu
schläge zu beseitigen. 

Pro c h il z k a echliesst sich diesem· Antrage an, 
wünscht jedoch, dass zu den Auslagen auch die Amorti
sirung des Anlagecapitals hinzugefügt werde. Der Staat 
gestatte diess z. B. den Eisenbahnunternehmungen eben
falls, da sie nach 90 Jahren aufhören, Eigenthum der Ge
sellschaft zu sein. Beim Bergbau finde etwas Aehnliches 
Statt, derselbe erschöpfe sich endlich und oft noch in viel 
kürzerer Zeit. 

Zupansky und Merlet sprechen da.gegen, dass die 
Amortisirung ausdrücklich zu den Auslagen zugeschlagen 
werde. 

D v o ht k stellt das Amendement, welches auch von 
Fritsch nntcrstiitzt und weiter begründet wird, es möge 
nämlich genau normirt werden, welche Auslagen bei Be· 
rechnung der Einkommensteuer abzuziehen wiiren, wornnter 
man immerhin in gewisser Beziehung auch eine Amorti
sation des Anlagcc11pitals verstehen könne. 

Der Vorsitzende glaubt, dass man nun bezüglich 
des allgemeinen Theiles des ersten Programmspunktes zur 
Abstimmung schreiten könne, und zwar liegen, nachdem 
alle anderen Anträge zurückgezogen wurden, drei Anträge 
vor, über welche nun nacheinander. abgestimmt werden 
solle. Zuvor jedoch glaubt der Vorsitzende uoch bemerken 
zu müssen, dass die Wirksamkeit des ComitC's darin be
stehe, einerseits einzelne Anträge bezüglich der montani
stischen Gesetzgebung entweder anzunehmen oder zu ver
werfen, die angenommenen aber der Generaldirection des 
böhmischen Gcwerbe-Vereius zur weiteren Vorlage an die be
treffenden Behörden zu übergeben, und andererseits durch 
Vorträge und Mitthe ilungen über technische l!'ortsehritte 
im Berg- und Hüttenwesen sich gegenseitig zu belehren. 

Die Abstimmung ergibt folgendes Resultat: 
Erster Antrag: Es sei dahin zu wirken, dass 

d i c M a s s c n g e b ü h r c r s t d an n z u c n tri c h t e n s e i, 
wenn ein Ertrag vorliegt. Dafür 11 Stimmen, da
gegen 14 Hti mmen. Somit ist der Antrng verworfen. 

Zweiter Antrag: Die Einkommensteuer vom 
E r trag d es B n g- u n d H ii t t e n w e s e n s so II nach 
dor ursprünglichen Regierungsvorlage mit !i 
Pcrcent festgestellt werden. Wird einstimmig an
genommen. 

Dritter Antrag: Bei Fa ti ru n g der Einkommen
s teuer wäre genau festzustellen, welche Aus
lagen in Berücksichtigung der eigenthümlichen 
Verhältnisse der Berg- und Hüttenunterneh
mungen zu den Ausga bcn zuzuschlagen kom
men. Wird einstimmig angenowmen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Einiges über den Bergbau in Mexiko. 
I. 

Aeltere Beziehungen zu Mexiko. - Pnchuca und Real de! 
Monte. 

Wenn sich gegenwärtig ein grosser Antheil für die 
fernen Hochlande des mexikanischen Kaiserreiches kund 
gibt, wo ein Enkel Carl V. und der grossen Kaiserin Maria 
Theresia soeben die Zügel der Regierung ergriffen hat, so 
ist auch unsererseits nicht nur uatürlieh, sondern selbst 
vorzugsweise geboten, dieser Richtung des öffentlichen 
Interesses zu folgen, zumal das Reich, welches seit Kurzem 
in Beziehungen zu Oestcrreich getreten ist, unter den b er g· 
bau treibenden Ländern einen hohen Rang einnimmt. 
Nicht zum ersten.Male tritt österreichischen Bergleuten die
ses Interesse an dem mexikanischen Bergbaue nahe , denn 
schon zu Ende des vorigen Jahrhundertes waren durch die 
persönlichen Verbindungen des bekannten Begründers der 
neucrn Amalgamation - 1-Iofrathes Ignaz v. Born -
Beziehungen zu Mexiko entstanden, welche die ersten 
Schritte znr Einführung des neuen Amalgamirverfah
rens auf den Bergbauen von Guanaxun.to zur Folge hatten. 
Bekanntlich wurden unter directer Oberleitung des Ilof
raths von Born in den Jahren 1789-1791 ausgedehnte 
V ersuche mit d'er neuen Amalgamation auf einer eigeus 
dazu eingerichteten Versuchshütte zu Sklcnci (Glashütte) 
nlicbst Schemnitz abgeführt , zu welchen hervorragende 
:Mäuner aus vielen Bergrevieren nicht bloss Oesterreichs, 
sondern der ganzen Welt sich zusammenfanden und dort 
auch jene allgemeine "Socictät der Bergbaukunde" grün
deten, von der zwei Quartbände mit werthvollcn Abhand
lungen Zeugniss eiues kurzen aber regsamen literarischen 
Aufschwungs der Montanwissenschaften geben. Von Ocster
rcichern finden wir ausser Born dort noch Ca r 1 Hai d in
g er (den Vater des Directors der gcol. Reicbsanstalt), Ru p· 
prccht, Po da und andere Naturforscher uud Montanisten 
Oestcrreichs angeführt, von Ausländern den nachherigcn 
Berghauptmann v. Trcbra aus Sachsen, Hawkins aus 
Loudon, Charpcntier aus der Schweiz, Olaf Henkel 
aus Norwegen und nebst andern auch d'E 1 h u y a r, Berg
w er k s dir c c t o r aus Mexiko. Letzterer trat der neu be
gründeten Societi.Lt bei und warb deutsche Bergleute nach 
Mexiko, von wo aus mehrere sehr interessante Berichte über 
den damaligen Zustand des Bergbaues zu Guanaxuato in 
den Schriften der Societät der Bergbaukuude erschienen 
sind. 'Wir werden ein anderes Mal darauf zurückkommen, 
wenn wir ausführlicher von Guanaxuato sprechen werden. 
Hier begnügen wir uns mit diesen Erinnerungen an eine 
Zeit, in welcher wie heute Mexikaner nach Oesterrcich ge
kommen ware1I, und Mexiko aus Ocsterreich - den Im
puls zu neuem Aufschwung seiner Bergwerke erhielt und 
dort auch fortpflegte, bis mit den sogenannten Unabhän
gigkeitskriegen in den spanischen Colonien Amerikas in 
allen derselben und auch in Mexiko Bürgerkrieg und Anar
chie an die Tagesordnung kamen 1 unter deren Einflüssen 
viele mexikanische Bergwerke zu Grll"ude gingen, andere 
sich nur mühsam erhielten, alle aber und die ganze ma
terielle Cultur des Landes arg gelitten haben. Indess schon 
seit etwa 20 Jahren haben deutsche, englische und mexi
kanische Bergwerksuntcrnchmer nicht unbedeutende Ca
pitalien und Anstrengungen auf die Wiedcremporbringung 
einiger mexikanischer Bergwerke verwendet 

1 
und die me-

xikanische Regierung hat in Mitten innerer Revolution den
noch eine Art oberster Bergbehörde und eine Bergwerks
schule erhalten und so mindestens ihrerseits nicht aller 
Obsorge für den Bergbau sich entschlagen. 

Um aber zu zeigen, was gegenwärtig noch von mexi
kanischen Bergwerken zu hoffen , und auf welcher Höhe 
die in den letzten Jahren geschaffenen neuen Einrichtun
gen einiger Bergwerks-Gesellschaften daselbst stehen, er
lauben wir uua zunächst Einiges von den der Hauptstadt l\fo
xiko am nächsten liegenden Revieren P ach u ca und Real 
d el l\lo n te hier mitzutbeilen, über welche die nZeitschrift 
für das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen im preuss. Staat~" 
zumeist durch Herrn Oberbergrath ßurkart umfassende 
Abbandlungen brachte, denen wir hier hauptsächlich folgen. 

Nordöstlich von der Hauptsttidt des nunmehrigen 
Kaiserreiches Mexiko liegen auf derselben Hochebene mit 
ihr, in einer Erhebung von ch·ca 8000 Fuss über dem Meere, 
die beiden, nur durch eine kurze Distanz von einander ge
trennten Bergstädte Pachuca und Real del Monte, 
welche vielleicht in ihrem gegenwärtigen Betriebe am 
meisten an den regelmässigen Betrieb europäischer Me
tallbergwerke erinnern dürften. Uns liegen in jenem Ar
tikel ßurkart's über die Res u I tat e des dortigen Berg
werksbetriebes im XI. Bande obcitirtcr prcuss. Zeitschrift 
eine Menge von ziffermiissigen Daten vor, aus welchen sich 
auf die Art des Betriebes schlicssen lässt*). 

Nachstehende Tabelle der Betriebsresultate der 
Gewerkschaft von Pachuca und Real del Monte in den 3 
Perioden 1849-1858, 1859-1861 und im Summarium 
beider, also l 849-1861 zeigt uicht nur die Ertragsfähig
keit, sondern auch die geregelte Einrichtung der Gesell
schaft, und man kann aus deren nBilanzaufstellung", wie 
wir es nennen möchten , einen Schluss auf die Grossartig
keit des Betriebes machen, über welclrnn auch noch andere 
Daten folgen werden. 

\Vo es möglich ist, mit solchen Bilanzen aufzutreten, 
und in Mitten hochgehender Wogen einer unsicher schwan
kenden politischen Existenz Bergwerke, welche von 1810 
bis 184 0 beinahe dem Verfall nahe gekommen waren, auf 
einen derartig hofföungsreichen Zustand zu bringen, hat 
der B c r g bau unter der anzuhoffcndcn Henschaft geord
neter Zustände eine so 1 i de Basis, und wir glaubten dess
halb gerade mit derlei mercantilen und geschäft-
1 ich e n Daten zuerst unsere mexikanischen Mittheilungen 
einleiten zu sollen. 

Was den Betrieb in Pachuea und Real del Monte be· 
trifft, so geben nachstehen de, der gleichen Quelle entlehnte 
Daten darüber einige Anhaltspunkte: 

So wa1·en z. B. mit Schluss des .Jahres 1861 auf den 
1rnnaunten Bergwerken nachstehende Maschinen und Be
triebsvorrichtungen in Thätigkcit: bei den Gruben 6, bei den 
Amalgumirwerkcn 2, bei den Werkstätten 3, auf dem Salz
werke Tecosco 1, zusammen 12 Dampfmaschinen; 
32 Wasserräder bei den Poch- und Amalgamirwerken, 318 
Pochstempel, 28 Erzmühlen, 3 Quetsch werke und eine 

*') Vielleicht ist uns möglich, auch über bergtechnisehe 
und geologische Verhältnisse einige Mittheilnngen zu bringen; 
allein für jetzt liegt uns zu wenig Material dazu vor, und das, 
was wir d11rüber besitzen , ist ohne Karten und Tafeln nicht 
gut verwendbar, und für eine grl:issere Abhandlung mit Ta-
feln doch nicht vollständig genug. D. Red. 
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Steiuschleifmühle standen bei der Aufbereitung in Verwen
dung; die Amalgamation hatte 2 offene Hütten und beschäf
tigte 86 Fässer. Endlich bestanden noch au Ocfen: 41 zum 

Erztrockuen, 49 zum Rösten, 10 zum Schmelzen der Sil
bererze, 2 zum Treiben, 5 zur Destillation des Amalgams, 
4 zum Schmelzen des Silbers iu Barren. 

IJeberslcht der Betriebsresultate der Gruben Pachuca und Real del Monte. 

Einnahmen. 

Ausgebrachtes Silber im W erthe von . 
Gewinn bei Meiereil•n, Salzwerken, l\Iatcrialien 
Eingebrachte Zubussen 

Die ganze Einnahme . 

Ausgaben. 

1. \Vasscrhaltung, Erzgewiunung 1 Zugutemacbung und Genera] .. 
Kosten 

2. Gewältigungs- und Aufschlussarbeiten 
3. Prämien für die Beamten 
4. Kriegssteuer nud Zwangsanlehen 

Die ganze Ausgabe 

Es ergibt sich mithin ein U e b er s c h u s s vou 

Vom Ueberschuss wurden verwendet: 

1. Auf Fortbetricb des Erbstollens cl Aviadero 
2. " Erwerbung von Amalgamirwerkcn uuJ Processkostcu 
3. " Ankauf, Neubau u. Erweiterung der Zugutemachungsaustalten 
4. " Neubau von Stallungen 
5. " l3at1 der Saline Tescoco 
6. Rückstände und Materials-Vermehrung 
7. Ankauf von Walddistricten 

Summe ,des auf Anlagen Verwendeten 

Es verblieb daher nach Abzug der Eigenthums- uud Vermögens-
Verbesserung ein Ueberschuss von 

Oder nach Abzug der obigen Zubussen als Verlags - Rückerstat-
tung mit .. 

Ei u e Aus b e u t c von . 

aus welcher Jie contrnctlichen Alimentatiousgeldcr verschiede
ner Grubeneigenthümer, die Gewinnautheilc der Eigner der Gruben 
von Rosario, Condado und Sta. Jues, der Ankauf mehrerer Antheile 
clieser Gruben, - und endlich die Dividende der Actionäre be
stritten wurde, welche letztere sich auf 2,309.428 Pesos *) für die 
erste, 2,52().398 Pesos für die zweite Periode, im Ganzen also 
auf 4,835. 826 Pesos beziffc1-t. 

In den Jahren 

1849-1858 1 1859-1861 
Pesos 1 Pesos 

17' 17!:l.:l49 10,897.750 
191.7i9 88.886'/2 
538.484 -

-
17,909.612 10,986.6361/2 

11, 138.589 6,287.916 
1,086.595 539.149 

27.100 -
- 95.667 

12,252.284 6,922.732 
--

5,657.328 4,063.904 
------------ -· 

45.498 20.873 
100.000 26.373 
749.628 301.824 

28.583 -
220.084 -
221.769 130.033 1/2 

60.000 70-000 

1,425.562 549.103 '/2 

4,231. 766 3,514.801 

538.484 -
3,693.282 3,514.801 

1 1849-1861 

1 Pesos 

28,077.099 
280.665 1

/2 

538.484 

28,896.248 1/2 

17,426 505 
1 

1,625. 744 
27 .100 
95.667 

19,175.016 

9,721.232 1/2 

66.371 
126.3i3 

1,051.452 
28.583 

220.0S4 
351.8021/2 

13.000 

1,97 4.6.65 1/2 

7,746.567 

538.484 

7,208.083 

"") Ein Peso oder mexikanischer The.ler wird mit 2 fi. 24 kr. österr. Währung berechnet. (lleller's Mexiko. Wien 1864.) 

In demselben J. 1861 wurden au Materialien verbraucht: 
Holz im Wcrthe von 

u. z. auf Bauholz 28.912 P., auf Brenn
holz bei den Gruben 100.000 P., bei den 
Hütten 123.300 P. 1 Holzkohlen 59.004 P. 

Salz für Amalgamation im Werthe von 
Quecksilber zu demselben Zwecke .. . 
EisenundStahl ........ . 
Ta Lg und 0 e 1 zum Geleuchte und anderen 

Zwecken ........... . 
Schiesspulver ..... , .... , 
Kupfervitriol (bei der Amalgamation) 
Glätte ............ . 

311.216P. 

163.857 n 
110.763 n 

68.616 ll 

40.794 " 
11.920 ft 

13.812 n 
24.729 „ 

Poch eisen 
Kalk und Ziegel 
Säcke und Seile 
Leder und rohe Häute. 
Gerste und Stroh 
V e r 1 u s t an P f erd e n u 11 d Ma u 1 t h i er e u 

(mit welchen das Vermengen des Amalgamir-
gutes in freien Höfen bewerkstelligt wird1 so-
weit uoch theilweise die mexikanische Amal-

21 .902 P. 
7.980 „ 

16.968 " 
12.561 „ 

113.292 n 

gamation betrieben wird, dann der Lastthiere 18. 215 n 
Verschiedene andere Materialien . , 60.000 n 

Zusammen ein Materialaufwand von. - -9_,,9-6-.6:-2=-5--=P-. 
oder mexikanischen Thalern. 
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Was nun den Ha 1 t der Erze in jenem Doppelreviere 
anbelangt, geben nachstehende Daten darüber Auskunft: 

nAuf sämmtlichen Gruben von Pacbuca und Real del 
Monte zusammengenommen, ist die Erzgewinnung, das 
Silberausbringen und der Silbergehalt vom Jabi·e 1849 an 
(mit Ausnahme des Jahres 185 7 beim Silberausbringen und 
der Erzgewinnung auch des J. 1856 und rcspective 1861) 
a l lj ä h rl ich gestiegen, und hat in dem Zeitraume von 
1849 bis Ende 186 l zusammen betragen: 7,G52.15i"i 1/ 1 
Ctr. Erz mit 3,202.336 1/ 2 l\Iark Silber im Werthe von 
28,077.090 P„ und der Durchschnittsgehalt an Silber er
gibt sich daher mit 0.41 S Mark Silber im Cfr. Erz! 

Betracl1tet man jedes der beiden Nachbarreviere für 
sich allein, so ergeben sich: 
Fiir Pach uca 4,387.416 Ctr. Erz mit 2.1G0.;)ß0 1h i\fark 

Silber oder 0.492 Mark per Ctr. 
Für Real de 1 Monte 3,264.739 Ct Er;,; mit J,0-11.ii5 1

/ 1 
Mark 1( oder 0.310 Mark per Ctr. 

Aus diesen neuesten Angaben über das· der Haupt
stadt nlichstliep;ende Grnbenrerier geht unzweifelhaft her
vor, dass der mexikanische Silberbergbau keineswegs er
schö1ift, und dass die Möglichkeit rnrhanden sei, mit den 
Mitteln der Technik unserer Zeit und in regelrechtem ße· 
triebe dcnselilcn nachhaltig auszubeuten. Doch ist Pachuca 
und Real de! Monte nicht die einzige Erz-Region im Lande. 
Das schon friiher erwähnte G u an a x u a to mit seinem un· 
gemein mächtigen Hauptgange, der Veta madre, die GruLen 
von A 11g11 n q u eo (jetzt in Händen eines deutschen Hau
ses), welche monatlich !i-(iOOO Mark Silber liefcl'll; das 
Bergwerk Arcos, welches im letzten Jahre 30.000 Mark 
Silber lieferte, aber in clem jüngsten innern Kriege gebrand
schatzt und geplündert wurde; Z a ca t e ca s, in Mitten der 
Bürgerkriege immer noch aufrecht, Catorze, Zimapau, 
S u 1 t e p e c , D u rau g o , Fr c s n i l 1 o , G u a d e 1 u p e , R a
m o s, San Luis (cle Potosi), Sombrcrete u. a. m.

1 
alle 

im Centrum des Laudes oder im \Vesten, ferner im Norden 
nahe der von wilden Stämmen bewohnten Einödeu Chi h u 11-

h u a - sind in uns vorlirgcnden Schriften als Erzreviere 
1mgcgeben, bei welchen mit mehr oder mindem Erfolg -
bei ruhigel'll Zeiten ein lebhafter llergbau aufblühen könnte. 
Die an Edelmetallen reichen Provinzen So 11 o ra und Si n a-
1 o a mögen vor der Hand ganz ausser Anschlag bleiben, da 
man nicht weiss, ob nicht das Schicksal von Savoycn und 
Nizzl\ sich an denselben wied„rholen werde! -

\Vir werden diesem Artikel, welcher nur erst einn all
gemeine Idee von der Art und der Menge des mexikani
schen Silber-ßergbaues geben sollte , andere folgen lassen, 
deren einer aus dem Journal de~ Min es Nr. 39, 1863, in 
eine der letzten Nummern der Freibcrger berg· und hiitten
mli.nnischen Zeitung überging, und den wir als II. iu näch
ster Nummer mittheilen wollen. 

Gutachten 
der Handels- und Gewerbekammer Leoben über den Ent
wurf eines für Oesterrelch nnd dem deutschen Zollvereine 

zu lereinbarenden gemeinschaftlichen Zolltarifes. 
(Fortsetzung.) 

. c) llölte der Frachtkosten, 
rnsbesondere jener des Roheisens zu den Hüttenwerken und 
der Fabricate von den Hiitten bis zu den nächsten Eisen· 
Lahnstationen.' 

Während in Deutschland, Belgien, England, kurz in 
allen Eisen producirenden Ländern die Hüttenwerke bei 
den Hochöfen liegen, oder denselben sehr billige Wasser
und Land-Communicationen zu Gebote stehen, ist dieses 
bis heute in Steiermark nicht ermöglicht. 

Die Hochöfen müssen bei den Erzlagern erbaut sein, 
weil die zu einem Centner Roheisen erforderlichen Erze 
jedenfalls schwerer wiegen, als die hiezu erforderlichen 
Holzkolrlen. Die Raffinirwerke wurden zu Zeiten, als man 
den Puddliugsprocess noch nicht kannte, in abseitigen Thä· 
lem und Gräben aus dem Grunde erbaut, um billige Holz
kohlen zu bekommen. 

Die neu erbauten, auf mineralische Kohle basirten 
Hüttenwerke wurden aber, weil der ßedarf an Brennstoff 
schwerer wiegt als das verwendete Roheisen, ilei den Stein
kohlengruben angelegt, wiihrend ältere Werke, die nach und 
nach aus der Herdfriseherei für den Puddlingsbetrieb um
gestaltet wurden, au eh dieses Vortheiles entbehren, und 
wegen der gross en in den Anlagen steckenden Capitalien 
nicht zu den Kohlenlagern übertragen werden können. 

An führen wollen wir nur die Lage der ärarischen 
Hochöfen in Eisenerz und Hieflau, von welchen in der Rich
tung nach der Enns ein Paar Pferde schwersten Schlages 
uur 18-21 Centner, über den Präbiihl aller noch weuige1· 
verführen können. 

Hier kömmt die Fracht pr. Centner und l\Ieile auf 10 
bis 12 kr., zur Sommerszeit auch noch höher. 

Im grössen Durch schnitte wurrle bereits im Jahre J 858 
der Frachtlohn eines Centners Roheisen zu den Raffinirwer
ken mit 35 kr. österr, Währ. erhoben. Ebe11so zahlen viele 
\V erke au Fracht bis zur nächsten Eisenbahnstation der 
Süd- und Westbahn 80 kr. bis zu einem Gulden*).] 

d) /lohe Arbeitslöhne, 

indem im grossen Durchschnitte jeder Arbeitstag pr. 
Kopf über einen Gulden zu stehen kommt. Die Ursache 
liegt nicht nur in de1· durch die weite Zufuhr bedingten 
Theuerung aller Lebensmittel, sondern auch in der dünnen 
Bevolkenmg **), die das Beiziehen fremder Arbeiter noth
weudig macht. 

Professor Arnstein weist im Berichte über die Londo
ner Industrie-Ausstellung Seite XX nach, dass von dem 
Wcrthe der jährliclicn Eisen- nnd Stahlwaaren-Erzeugung 
auf einen Arbeiter entfallen: 

in Oesterreich 714 fi. österr. Währ. 
11 Frankreich 1400 n 11 „ 
n England 1852 11 11 11 

„ Belgien 1941 11 11 „ 
c) In den grossen Anlage- und tlteueren Betriebs

Capitalien. 
Durch die theuren Arbeits! öhne werden die Bauma

terialien und mithin die Wer ksb~uten vertheuert; Maschi
nen und schwer wiegende eiserne Bestandtheile sind in die 
in Gräben und Thälem zerstreut liegenden Werke nur mit 
grosscn Kosten zu verführen. 

, *) Eine Eisenbahn von Bruck 1111ch Steier, die auch 
gegenwärtig im steierischen Landtage als Kaiserfeld'scher An· 
trag vorliegt 1 und in Oberösterreich durch Dr. Kompass be-
fürwortet wird, könnte hier allein helfen. D. Red. 

**) Vielleicht auch in der Natur nntl in den Lebensge
wohnheiten dieser Bevölkerung, welche keinesfalls mit einem 
Schlage sich ändern lassen. D. Red. 
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Fremde Capitalien gegen Sicherstellung auf Industric
Uuternehmungen sind in einem uamhaftrn Betrage in den 
seltensten Fällen, in der Regel gar nicht zu bekommen. 

Capitalsarmuth des Landes und unsere Wucherge
setze, die bei Real-Hypotheken nur eine 5 % Verzinsung 
gestatten, sind die nächsten Ursachen. Die Höhe des Zins
fnsses bei W echsel-Escomptirungen beträgt 8-9 Percent, 
und selbst unter solchen Abzügen ist es oft nicht möglich, 
derlei Papiere an Mann zu bringen. 

Unseren Concurrcnten in England, Belgien und dem 
Zollvereine stehen Capitalien zu minderem Zinsfusse und 
ein Wechsel-Escompt zu Gebote, drr um die Hälftfl billi
ger ist, als in Ocsterreich. 

Dadurch ist es erklärbar, Wflrum in unserem Staate 
Industrie - Unternehmungen, denen nicht das benöthigte 
Betriebs - Capital zu Gebote steht , so selten vorwärts 
kommen. 

Diese kurz angedeuteten qrtlichen und allgemeinen 
Verh1iltuisse sind Ursache, dass die stcierm. Eisen- und 
Stahl-Industrie die freie europäische Concuncnz im Allge
meinen nicht ertragen könne, wenn sie gleich begünstigt 
durch die Vorzüglichkeit ihres Rohmateriales einzelne Fa· 
bricate erzeugt, die Gegenstand des \Vclthandcls sind und 
einen nicht unbedeutenden Beitrag zu Oesterreichs AU8 -
fuhrhanrlel bilden. 

Die ~icht- Concurrenz - Pähigkeit der t!teicrrn. Eisen
Indnstrie erstreckt sich auch in den meisten Artikeln auf 
die Zollvereinsstaaten, und die Kammer erlaubt sich die 
ergebenste Bemerkung, dass bei Durchführnng der Zoll
einigung nach den Propositionen yl)m 10. Juli 1862 die 
gcsammtc östcrr. Eiseu -Iudustric zu Opfern verurtheilt 
wird, deren GrösdC und Ausdehnung wir noch nicht bestim
men können, die u.ber jedenfalls sehr empfindlich fallen 
werden. 

'Venu wir dessen ungeachtet unsere Stimme 11 i eh t 
gegen diese angestrebte Zolleinigung erheben , ja unser 
Abgeordneter zur Münchner Confcrenz sich für dieselbe 
aussprach, so geschieht diess nur in Hinblick u.uf die staat
lich politischen' Vortheile, die die hohe Staatsverwaltung 
bei dieser Einigung zu erreichen hofft; in Hiu blick auf die 
allgemeinen Vorthcile1 die ein mitteleuropäisches Handels
gebiet von der Ausclehnung eines geeinigten Deutschlands 
und Oesterreichs zu bieten verspricht; in Hinblick insbe
sondere auf deu 'V einbau Oesterrciehs, dem du.s deutsche 
Absatzgebiet einen Aufschwung in Aussicht stellt, weleher 
auf die so nothwcndige Steuerkraft nur günstig einwirken 
kanu; in der Voraussetzung, dass ein zugleich zu vcr
c in baren d e s Mark c n g es et z der ö s t c r r. Se 11 s e n· 
Industrie hinreichenden Schutz gegen die 
s c h m il lil ich e l\I a r k c n nach~ c h 1 agu u g v c r schaffe, 
und in der Hoffnung, dass die hohe Staatsverwaltung auf 
unsere Anträge in den einzelnen Zollpositionen Rücksicht 
nehme , indem wir selbe im Interesse des Schutzes gegen 
die übrige europäische Eisen-Industrie für unumgänglich 
und als die liusserstc Gränze bezeichuen, und wir bei Be
antragung derselben wohl darauf Rücksicht genommen ha
ben, dass hiedurch die Vereinbarung des gcmeinschaftli· 
chcn 'l'arifes möglich bleibe. 

Aber in Anbetracht des dcrwaligeu gänzlichen Dar
niederliegcns der Eisen- und Stahl-Industrie beantragen wir 
wenigstens durch mehrere Jahre den Fortbestand der der
maligcu Zwischenzölle zwischen Oesteneich und dem deut-

sehen Zollvereine für Eisen und Stahl und die daraus erzeug
ten Fabricate, indem wir uns der Hoffnung hingeben, dass 
bei einem wieder eintretenden vermehrten Bedarfe im In
lande die bei dem Fallen der Zollsätze offenbar eintretende 
vermehrte Einfuhr aus Deutschland weniger empfunden 
werden dürfte. 

Ausführbar erscheint uns diese Massregel jedenfalls, 
weil die Zollämter fortbestehen und für mehrere Gegen· 
stände Zollgebühren eingehoben werden sollen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus den Verhandlungen der berg- und hütten
männischen Abtheilung des österreichischen 

Ingenieur-Vereines. 
Bei der Sitzung am 6. April, uuter dem Vorsitze des 

Herrn Vereins-Vorstandes , l\Iinisterialrathes Ritter v. R i t
t in g er, machte Herr Re chnungsrath Ross i w a 1 eine 
durch Zeichnungen erläuterte Mittheilung über einen von 
ihm und Herrn 'V e n in g e r (dessen Hauptantheil an de1· 
Durchführung sowie an den Versuchen der Vortragende 
besonders betonte) eonstruirten, einfachen und sinnreichen 
Apparat zum G aspuddcln, über welchen, da der Vortra
gende uns eine ausführliche Beschreibung in Aussicht ge
stellt hat, wir hier unterlassen, einen Auszug zu bringen. 
Hierauf hielt 0 be1·bcrgrath Freiherr von Hingen u. u einen 
Vortrag üb~r den Il c r t; b au in Mexiko, mit Anführung 
specieller Betriebsresultate von dem Reviere l'aehuca und 
Real del Monte. - Darüber bringt diese Zeitschrift in die
ser Nummer Ausführliches. 

Not. i z e n. 
Tasche's Ventilator. Ein neuer Ventilator, welcher mit 

Handgriffe11 oder Rollen zum Transporte versehen und zum 
8augen und Blasen geeignet ist, wird gegenwärtig nach der 
Constructionsart von H. Tasche in Salzbausen in der ~lfl
schinenfa brik J. 'V. Buderus auf der Jlirzenheimer Hütte in 
Oberhessen nugefertigt und kann nuch einer uus zugekommenen 
Mittheilu ng auf 50 fl. am FaLriksort zu stehen kommen. Nuch 
der uns mitgetheilten Zeichnung nim!llt or wenig Raum ein 
uud sehe int lumdsnm zu sein. 8ehr wiinsehen8werth wiire uns 
Details über Gewicht, Constructionscigenthiimlichkeiten und 
Effect desselben zu erhaltc>n, welche wir dann wieder mitthei
len werden. 

Die Klagenfurt- Villacher Eisenbahnstrecke ist eo 
weit voll endet, dass die technisch-polizeiliche Priifung dl!m
niichst vorgenommen werden wird, und die Eröffnung der Bahn 
noch im Monate Mai zu erwarten sein diirfte. 

Wieder ein neues Sprengpulver. Nach eugliechea Jour
nalberichten ist von einem Mr. Newton wieder ein neues Spreng
ptilver angewendet worden, welches aus i7 salpetersaurem 
Baryt, 21 Hoh:lcohle uncl 2 Theilen Salpeter besteht. Letzterer 
wird in Form einer Lösnug im 'Vasser der Kohle imprägnin. 
Das Ganze soll noch im feuchteu 11ber schon gekörnten Zu
stande mit gcwönlichem Pulver iiLcrpudcrt werden, um da
durch die Entziindlichkeit zu erhöhen. - 'Vir wollen weitere 
llerichte abwarten und begniigen nus damit, von dieser Sache 
Erwähnung zu t.hno. - Es wird bald. kein Mangel mehr 1m 
Leuten sein, "die das Pulver erfunden habeu" ! - inde~s 
wird man nachgerade doch genöthigt sein, vergleichende Un
tersuchungen über die bis nun vorgeschlagenen Pulversorten 
anzustellen und mit Gründlichkeit durchzuführen. Das kann 
uam!lglich Sache des Einzelnen eein, der dabei intcressirt ist 
gute Waare zu flrhalten. Gemeinsames Vorgehen diirfte 
sich hier empfehlen, und insbesondere bergmännische Ver
eine sollten es in die Hand nehmen, eine Kritik der neuen 
Pulvererfindungen zu ve.raulassen. 
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Oberkunstmeister ·Gustav Schmidt, gegenwärtig mit 
der Professur der Mechanik und Maschinenlehre an der Berg
akademie zu Leoben betraut, soll nach einem Beschlusse des 
böhmischen Landesausschusses vom 27. Apl'il als Pl'ofessor 
der Baumechanik an die Prager technische Hochschule berufen 
wcrcleu. 

A d m i n i s t r a t. i v e s. 
Concnrs-AnBSchreibnng. 

Bei der Windsehachter k. k. Bergverwaltung ist die 
Stelle eines Poch.verks-lnspectors-Adjuncten zu besetzen. l\Iit 
dieser in der X. Diätenclasse eingereihten Stelle sind ver
bunden: ein Gehalt jähl'licher 841) ß., das Naturnldeputat mit 
jährlichen 10 Wiener Klaftern 3' ßl'cnnholzes in dem pensions
mässigen Werthe a 2 fl. 62~/io kr. pi'. Klafter und eine Na
turalwohnung oder 10°/,J des Gehaltes als Quartiergeld. Gesuche 
sind unter Nachweisung der mit gutem Erfolge absolvirten 
bergakademischen Studien, der praktischen Kenntnisse in der 
nassen Aufbereitung und der bisherigen Dienstleistung in diesem 
Fache, sowie auch der Kenntniss der deutschen und slavischen 
Sprache, binnen vier \Vocheu bei der k. k. Berg-, Forst- und 
Giiter-Direction 7.U Schemnitz einzubringen. 

Schemnitz, am 21l. April 1 S64. 

Erledigungen. 

Die ß erg v c 1· w alt ers-Adj unc t e n s t e 11 e bei der \Vind
schachtcr llergverwaltung in der IX. Diiir.encl11sse, mit dem 
Gehaltejiihrl. 1050 fl., 15 Klftru. Holzdeputat, N11turalwohnung 
oder to%igem Quartiergelde, Gesuche sind, iusbesondere unter 
Nachweisuug der bergakudcmiscl.ten 8tuclien, del' Vertrautheit 
mit dem l\letallbet'gbau, del' Conceptsfiihigkeit, admini;trnti rel' 
l{euntnissc, sowie der Kcuutniss der deuts1:hen und slnvischen 
Sprache, binnen vier Wochen bei der Berg-, Forst- und 
Güter-Direction in Schemuitz einzubringen. 

D i e 0 b e r k u n s t m o i s t e r s- u n d B au - 1 n s p e c t o r s-
8tc11 e bei dem Silher- und Uleihauptwerke zu Pi'ibrnm in 
Döhmc11 i11 clcr IX. Diiitcncl11~s<', mit dem Gehalte jiihrl. 945 II., 
freier Wohnung nnd G11rtcn, oder ein QnartiergelLI vou !J-l II. 
50 kr. und gegen Erlag einer Cautiou von 105 II. Gesuche 
sind, insbesondere unter Nachweisung der bergakademiochen 
Studien, der theoretischen und prnktiHchen Ausbildung im ge
sammten Bauweseh, danu im Kunst- und Mnschinenwesen, mit 
besonderer Riicksicht 1mf die beim llorg- und Hiitt1>nwesen in 
Anwendung kommenden l\lasel.tinen, der Vertrautheit mit dem 
montanistischen Rechnuugswese11, del' Conceptsfähigkeit und 
der Kenntni;s der böhmischen odel' einet' verwanclten sl11vischen 
Sprache, binnen sechs Wochen bei dem llel'gobernmte in 
Pfibraru einzubringen. 

llnrlchtuog der k. k. Berg- und Hütten-Schule In Nagy
bftoya ond Verhaltungs-Regeln für die al~ Berg-Schiller 

aufgenommenen Berg- und Hütten-Arbeiter. 
(Portsctzuug.) 

~. 12. Der El'halt einer schlechten Fortgangs-Ulasse bei 
der Priifung aus was immel' fiil' einem Lehrgegenstande, so 
wie anch im Zeichnen untl schl'iftlichen Aufäatze, hat die Aus
schliessung ans der ßerii--:Schnlc zur Folge. 

Wer bei cler Prüfung au< einem Lehrgegenstande eine 
ungeniigonde CJaqsc erhiilt, sich aber allezeit 11.ls flcissig er
wiesen hnt, knnn derselbe, wenu es im ersten Halbjahre geschah, 
nach Ablauf von 5 bis 6 Wochen, und im 2. Halbjahre nach 
den ~ahresf:ricn durch Wiederholung der Prüfung verbessern. 
V:e,rfallt .er Jedoch abermals in eine ungiinstige Classe, so hat 
dieser die Entfernung von der Berg-Schule zm Folge. 

Nur beim Obwalten besonders riicksichtswiirdiger Um
stände wi.rd d~nselbP.n clie Wiederholung des Jahrganges ge
stattet. Ern mit einer ungiinstigen Fleiss - Cla5se bezeichneter 

Berg-Schüler wird beim Verfall in eine ungünstige Fortgangs
Classe gleich von der Berg-Schule entfernt. 

WP.r in einem Halbjahre eine ungenügende Classe im 
Zeichnen oder im schriftlichen Aufsatze erhält, ist verpflichtet, 
einen besseren Fortgang im näch~t folgenden Halbjahre zu 
erringen, denn zwei nacheinander ans einem der besagten 
Gegenstände erhaltene ungenügende Fortgangs-Classen zeugen 
von Unfähigkeit oder unverbesserlichen Naehlässigkeit, und 
Eiehen, wenn sich der Schiiler nicht aus den anderen Lehr
gegenständen hervorthut, dessen E1Jtfernung von der Schule 
nach sich. 

Wer mit der Ausfertigung und Einhringung cler schrift
lichen Aufsätze, Aufgaben oder Zeichnungs- Pläne ohne ge
niigende Rechtfertigung über die vorgeschriebene Zeitfrist im 
Rücl:staude bleibt, und seiner diessfälligen Obliegenheit nicht 
bis zur Prüfungs-Zeit nachkommt, erhält eine ungilustige Classe 
aus dem Gegenstande. 

Unfähige und nachlässige Berg-Schiller so wie jene von 
schlechter Aufführung werden schon während des Laufes de8 
Halbjahres von der Berg-~chule entlassen. 

§. 13. An~ser der fe•tgesetzten Priifnngs-Zeit zu Ende 
des Halbjnhl'es und den Wiedcrholungs-Priifnngen werden in 
der Hegel keine öffentlichen Priifungcn abgehallen. Nur in 
ausnahmsweisen Fällen, wenn Krankheit, 8tel'befälle, Einbe
rnfuug zum Kriegsdiemtc u. dgl. die rechtzeiti;;-e Prüfungs
ablegung verhinclern, und der Schüler als befähigt und durch
wegs lleissig heknnnt ist, wird eine nachträgliche Priifung 
bewilligt. 

\Ver bei einer Nachtrngs-Priifung nicht besteht, wird nach 
Umständen zur Wiederholung de1· Prilfong ode1· des ganzen 
Jahrganges verwiesen. Wer als Repetent eines Jahrganges bei 
der Priifung in eine ung1miigcnde Classe verfüllt, wird entlassen. 
U11fähigen oller nieht f\eissigen Schülern wird weder eine 
Nachtrags-Prüfflug und die Wiederholung des Jal1rganaes be-
williget. " 

§. 14. Nach jedem vollendeten .Jahrgange erhalten <li11 
Berg-Schiiler iiber ihren bewiesenen Fortgang nach Massgabe 
cler Prüfougsausfälle und nnch rfom Werthe der eingebrachten 
Ausarbeitungen unil Pliinc, so wie iiber Flci~s uud sittlichn 
Aufführung ein Zeugniss. 

II.· Verhaltungs-Regeln für die Berg-Schüler. 
§. 1. Bei rlen in die ßerg-~chule eintretenden Bergar

beitern lrnnu ein Gewöhntsein an bergmännische Ordnung und 
l\JannRzncht vorausgesetzt werden. Nachdem die Eintretenden 
von ihrem Amte, \Verke odel' Dienstherrn zur Aufuahme ernpfoh
len wurden, so liisst sich um so mehr erwarten, dass sie den 
Zweck des Bergschulbesuches, nii mlich die Ausbilil.ung für ihren 
ltiinftigen ßeruf, wol.tl begreifen und sich bestreben werden, 
den Wohlthaten eines unentgeltlichen Unterrichtes und be
ziehungsweise auch von Geldnnterstiit>:unge n wcnigste11s durch 
Flciss und gute Auffiihruug sich alle~eit würclig zu machen. 

§. 2. Da nach 1. §. 5. durch dio Aufnahme in die Herg
Schnle ihre Stellung als Berg- oder Hütten-Arbeiter sich in 
keinerlei \Veise ändert, so haben sie ihren Obliegenheiten und 
Pflichten als Arbeiter auch während des Berg-Schulbesuches 
auf das VollsLiindigste nachzukommen und die bei der Grube 
oder Hiitte bestehenden Vorschriften und die Anol'dnnngcn 
ihrer vol'gesetzten Beamten und Aufseher auf das Piinktlichste 
zu vollziehen. Sie sollen in dieser Pfli chterfiillung der iibrigen 
Berg-Mannschaft zum Muster dienen, · 

§. 3. In ihren Bezichu ngen zur llerg-Schnle, h11ben sie 
den Anordnungen des Director8 und der Berg-Schullehrer, 
und allen von denselben ausgeh enden, auf den Unterricht ~ich 
beziehenden Bestimmungen willige Folge zu leisten. Die Nicht
heachtnng dieRer Anorduug, .so wie Vergehen gegen die, den 
Lehrern schuldige Achtung, werden mit aller Strenge nach 
§. 7. und erforderlichen Fa! les mit sogleicher Entfernung aus 
der Berg-Schule bestraft. (Portsetzung folgt.) 

.Die.se Zeitschrift erscheint wöchentlich eiuen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prii.numer&tionspreia 
lBt Jährlich loco Wien S fl. ö, W. oder 5 'l'hlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 ß. SO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen ofliciellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
san1mt Atlas als Gratis bei 1 ag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco angenommen werden. 

Drur,k von Karl Winternitz & Comp. iu '\'Jen. 
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Inhalt: Bericht iibcr dio am 12. und 13. October 1563 abgehaltenen Sitzungen des Special-Comites des bühm. 
Gewerbe-Vereines für Eisenhiitten und Steinkohlenbergbau in Böhmen. (Fortsetzung.) - Einiges iiber den Bergbau in Me
xiko. II. - Arbeiter und Arbeitgeber. - Notizen. - Administratives. 

Bericht 
über die am 12. und 13. Octobcr 1863 abgehaltenen 
Sitznngen des Special-Comites des böbm. Gewerbe-Vereines 

für Eisenhütten und Steinkoblenbergbau In Böhmen. 
(Fortsetzung.) 

Nun wurde zum zweiten Theile der Frage, betreffend 
die Freischurfsteuer geschritten. 

Bcrg·werk'8bcsitzer Buh 1 spricht sich cntschierl••u ge
gen die Einführung der Freischurfsteuer aus. Da aber einmal 
das Gesetz genehmigt sei, so müsse man sich wenigstens 
dahin einigen, gegen eine Auslegung desselben, welche un
möglich im Gesetze begründet sein könne, zu remoustriren, 
um so wenigstens einigermassen die Nachtheilc desselben 
zu paralysiren. Und hier müsse man vor Allem unterscheiden 
die n esteuerung der Frcischurfe mit ausschliesslicher Schurf
fläche und die Besteuerung der vor Erlass des Gesetzes 
bestandenen Freischurfe. Man müsse hier auf der Basis des 
Gesetzes selbst gegen seine gegenwärtige Auslegung begrün
dete Bedenken erheben. Das Gesetz bestimmt für den Frei· 
schurf eine Steuer von 20 fi., der §. 31 cles Berggesetzes 
bestimme den Schurfkreis mit einem Halbmesser von 224 
W. Klafter. Dass bei der Besteuerung von Bcrgbauobjecten 
nber die relative Grössc des Flüchenmasscs massgebend 
sein solle, beweisen deutlich die §§. 215 und 216 des 
Berggesetzes, offenbar könne der Gesetzgeber daher auch 
nur die Grösse eines Kreises \'On 224 Klafter Halbmesser 
als für die Besteuerung wit 20 ff. geeignet gemeint haben. 
Solche isolirte Schurflueisc kommen aber bekanntlich sehr 
selten vor. In allen Bergbaudistrictcn greifen die Schurf
krcise, um alles Feld zu decken, gegenseitig in einander 
ein, und ruan bedarf in solchen Gegenden, um sich eine 
Flächen-Ausdehnung von der des vorgeschriebenen Schurf
kreises zu sichern, mindestens vier Freischürfe. Solche 
Freischürfe aber könnten nach dem Geiste des Gesetzes 
nicht als solche, sondern nur als Frcischurfüberschaaren be
handelt und könnten daher auch nur nach ihrer wirklichen 
Fläche besteuert werden. Denn die Grösse der Fläche werde 
bestelolert, und es könne doch das Gesetz nicht verlangen, 
dass Jemand fiir dieselbe Fläche in einer Gegend die Steuer 

nur einmal, in einer andern aber viermal bezahle. Redner 
beantragt daher, dass die Versammlung sich in diesem Sinne 
aussp1·echcn solle. 

Jungmann spricht für die Freisehurfsteucr, da sie 
das ci~1zige Mittel sei, um Schwindeleien abzuhalten. 

Caka erwähnt hingegen, dass er eine Gegend bei 
Kommotau kenne, wo die Kohle nicht tief liege, und es doch 
einem Bergmann, der schürfen wollte, unmöglich war, de.s 
Feld zu occupiren. 

Zupa.nsky erinnert daran, dass gerade in Böhmen 
die wichtigsten Minerallngerstiitten nicht von i·eichen Unter
nehmern entdeckt wurden, sondern von armen Eigenlöhnern. 
Es sei unbillig eine Steuer von einem so vagen Besitz zu 
verlangen, der durch ein einfaches Versehen verloren gehen 
kann. Durch dieselbe werde der Bergbau nicht geför_dert, 
sondern unterdrückt. Auch sei die Steuer nicht so unbedeu
tend, da man in Gegenden, die keinen Absatz haben, 10 
und mehr Frcischürfc nehmen müsse, um sich zu decken. 
Der Freischurf sollte daher eine andere Form nnd andere 
Rechte erhalten. Man solle dieselben, wenn man diese Steuer 
Rchon nicht ganz abschaffen wolle, nach dem Fliichenmasse 
besteuern, und zwar so, dass per Gmbenmaass 50 kr. zu 
zahlen wären und 16 solche llfaassen einen Frcischurf bilden 
sollten. Die auf diese Weise per Freischurf mit 8 ff. zu 
berechnende Steuer solle für ein Creditinstitut für Bergleute 
verwendet Wl'rden. 

Kreutzberg: l\Ian müsse sich hieraufsolcheAntriige 
beschränken, deren Erreichung man anhoffen könne. Er sei 
für Beibehaltung der Frcischurfsteuer aus den lrnrcits von 
Bergrath Pritsch angeführten Gründen. Der Betrag sei nicht 
hoch, und man könne ihn gern leisten, wenn man dadurch 
ein so wichtiges Vorrecht für ein Tel'l'ain erlange. 

Fr i t s c h glaubt, dass das Gesetz allerdings nur so 
ausgelegt werden sollte, dass dem Schürfer die volle Fläche 
des Sehurfkreises gesichert bleibe, dass daher die benachbar
ten Schurfkreisc denselben nur tangireu dürften. Uebrigens 
würde er, nachdem nun einmal eine bestimmte Steuer ein
geführt sei1 beantragen, dass künftighin der :Nachweis der 
Arbeit dem Schürfer erlassen werde, da eine factisehe Con
trolc ohnehin nicht ausgeübt werden könne. Dem Einwurfe, 
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dass danu arme Eigenlöhner gar keinen Freischurf mehr 
erlangen könnten, könnte dadurch begegnet werden, dass 
für jene Freischürfe, wo alljährlich die wirkliche Arbeit 
nachgewiesen wird, die Steuer auf 8-10 fi. herabgesetzt 
werde, während man andererseits dort, wo ein solcher Nach
weis nicht gegeben werden will, dieselbe auf 30-35 fi. 
erhöhen könnte. 

Korb erklärt, dass man vorläufig sich kaum der Hoff
nung auf eine baldige Aufhebung dieser Steuer hingeben 
solle, dass jedoch die Bergbehörden stets sehr geneigt sein 
werden, auf die Wünsche der Bergbautreibenden, wo es nur 
immer thunlicb, bezüglich der Durchführung derselben ein
zugehen. Eine Revision des Gesetzes sei im Zuge, uud es 
sei daher um so wünschenswerther, die Ansichten der An
wesenden in diesem Puukte zu vernehmen. Doch mache er 
darauf aufmerksam bezüglich eines vorhin ausgesprochenen 
Wunsches, dass ja nach dem Gesetze ausdrücklich ein 
Freisdiurf eine Baufrist erhalten kann. 

Pro c h a z k a schliesst sich der Ansicht von Fritsch 
über Beibehaltung der Freischurfsteuer an, constatirt aber 
gleichzeitig, dass ihm Berghauptmannschaften bekannt seien, 
welche jedem Frcischürfer erlauben, sich in der 120. Klafter 
anzusetzen, 

D V 0 r ll k: Die Frage könne von zwei !.:Handpunkten 
betrachtet werden, vom nationalökouomischcn und vom 
finanziellen. Er stehe auf dem nationalökonomischcn, und 
von diesem aus könne man für diese Steuer nicht sprechen. 
Das Gesetz aber wurde vom finanziellen Standpunkt er
lassen, sein Zweck sei eine theilweise Deckung des Deficites. 
Dadurch aber geräth das Gesetz in Widerspruch mit unserer 
ganzen Bergwerksverfassung; denn diese hat .sich immer 
nuf die Bergbaufreiheit gcgriindet, und diese hat unseren 
Bergbau gross gemacht. Ihm zu Liebe musste ein wichtiger 
FA.Ctor in unserem Staatsleben, der Grundbesitz, auf seine 
Rechte tbeilweiec Verzicht leisten in der Expropriation. Nun 
aber die Bergbaufreiheit c1Tungen ist, soll sie ein Monopol 
werden für reiche und grosse Untel'llehmer, Die reichen 
Kohlengruben von Kladno wurden m·sprünglich von armen 
Unternehmern entdeckt und theilweise aufgeschlossen, eben
so geschehe diese noch jetzt im Erzgebirge, wo dem Redner 
während seiner dortigen amtlichen Stellung Leute bekannt 
wurden, die kaum die 8tämpeltaxe zahlen konnten und sich 
doch durch den Bergbau, als Eigenlöhner, bedeutend auf
geholfen haben, indem sich mehrere mit einander vereinigten. 
Die Freischurfsteuer sei daher im Widerspruche mit den 
Interessen unseres Laudes. Redner sei daher gegen die 
Freischlll'fsteuer im Principe. Da sie aber nun einmal be
s tehc, so wiirde er, im Falle die Versammlung sich nicht 
für ihre Aufhebung ausspräche, beantragen, dass dieselbe 
nuf 5 fi. herabgesetzt werde. Doch sei er in diesem Falle 
gegen einen Unterschied zwischen ärmeren und reicheren 
Unternehmern, und für die Beibehaltung des Nachweises 
der Arbeit, weil mau sonst noch mehr die Schwindeleien, 
die man beseitigen will, beschützen würde. 

v. Nowicki spricht sich gegen die Freischu1fsteuer 
aus. Sollte jedoch die V ersammluug dafür stimmen, so be
antrage er, dass die Steuerermässigung auf 6 fi. 30 kr. ge
stellt werde, nämlich auf eine .Mass, da der Freiechurf nicht 
mehr als eine Maas gewähre. Uebrigeus habe die Debatte 
gezeigt, dass eigentlich Niemand das neue Gesetz in seiner 
je•igen Gestalt unbedingt vertheidigc, und er stelle daher 
auch eventuell den weitem Antrag auf eine Revision desselben. 

Vorsitzender: Da mehrere der gestellten Anträge 
sich nur bezüglich ihrer Form oder Stylisirung unterscheiden, 
so wäre es zur Abkürzung der Abstimmung rathsam, dass 
die betreffenden Herren, wo diess möglich ist, zu gemein
schaftlichen Anträgen sich vereinigen möchten. Der Vor· 
sitzende bezeichnet diese Anträge und nach einer kurzen 
Unterbrechung werden schliesslich folgende Anträge zur 
Abstimmung gebracht. 

Erster Antrag: die Freischurfgebühr im Allge
meinen möge beibehalten werden. Wird mit einer 
Majorität von 13 gegen 11 Stimmen angenommen. 3 Mit
glieder enthalten sich der Abstimmung. 

ZwciterAntrag: die Freischurfkreise sollen sich 
höchstens tangiren. Wird einstimmig angenommen. 

Dritter Antrag: die Freischurfgebühr möge auf 
den Betrag der Gcbiihr für ein einfaches Maass, 
also auf 6 fl. 30 kr. herabgesetzt werden. Wird mit 
grosser Majorität angenommen. 

Vierter Antrag: Es möge eine Revision des Frei
schurfsteucrgeectzes überhaupt vorgenommen 
werden. Wird mit groeser Majorität angenommen. 

Da die Zeit bereits vorgerückt war (2 Uhr), wurde die 
Sitzung auf 2 Stunden unterbrochen. 

· (Forhetzung folgt.) 

Einiges über den Bergbau in Mexiko. 
II. 

llle Mlneralschitze .!llexlko's. Von Bergingenieur Laur. 
(Aus Journal ues mines, Nr. 39, 1863; durch berg- und hüttenm. 

Ztg. Nr. 16.) 

Der Bergbau ist in Mexiko das Hauptelement des Na
tionalreichthums. Es ist nicht zu leugnen, dass die Ober
fläche des mexikanischen Bodens fruchtbar ist; dass die 
geographischen Verhältnisse dieses Landes, seine Erhebung 
über das Niveau dei· Meere, welche seine Küsten bespülen, 
und die Nachbarschaft der Aequatorialgegenden seinen 
Ackerbau die reichsten und verschiedensten Erzeugnisse 
hervorbringen lassen. Wenn indessen Mexiko das schönste 
Königreich Westindiens werden, wenn es einst einen wesent
lichen Theil zur Grösse der spanischen Nation beitragen 
konnte; wenn es seit seiner Befreiung die Begierde der An· 
gelsachseu Nordamerikas erregt hat, so verdankt es diese 
Alles weniger den aus der Bodeneultur entspriessenden Ein
künften, als seinen Gold- und Silberbergwerken. 

Diese Bergwerke und namentlich die Silberbergwerke 
finden in der That ihres Gleichen in der Welt nicht. 

Kaum bekannt den aztekischen Völkerschaften, wur
den sie erst gegen die .Mitte des 16. Jahrhunderts nach der 
Ankunft der Spanie1· in Angriff genommen. Seitdem haben 
sie, durch weniger als fünf oder sechs Menschenalter, 
für nahe an 15 Milliarden Francs Metall producirt. Bei Er
öffnung des dortigen Bergbaues, gegen Ende des 16. Jahr· 
hunderts, lieferten sie etwa 8 bis 9 .Millionen jährlich. Ein 
Jahrhundert später, am Anfange des 18., vermehrte sich 
diese Zahl auf 25 Millionen und hatte während des Jahres 
1809 die von 140 Millionen erreicht, gerade zu der Zeit, 
als der Priester Miguel Hidalgo in der Stadt Dolores 
den ersten Ruf der mexikanischen Unabhängigkeit ertönen 
liess. Drei Jahre später, im Jahre 1812, betrug die Pro
duction nur noch 23 Mill. Seitdem und trotz des Elends 
und der Zerrüttung, die im Lande geherrscht habeu 1 hat 
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Kraft zurückzutreiben, welche bis jetzt den Zugang streitig 
gemacht hat. 

Das Loos, welches die Zukunft diesen foruen Gegen
den vorbehält, sei wie es wolle, genug, man kann, wenn 
man sich auf unmittelbar zugängige Partieen Mexiko's be
schränkt, die Ueberzeugung erlangen, dass die Districte 
der ältesten Minen zukünftigen Arbeiten noch enorme Reich
thümer aufbewahren. 

Hierfür ein Beispiel. Einer der am frühesten berg
männisch bebauten Districtc ist gewiss der von Pachuca. 
Dort finden sich die Minen von Dolores und Viscaina, deren 
reichlicher El"lrag es ihrem Besitzer erlaubte, dem König 
von Spanien Kriegsschiffe anzubieten. Eröffnet zu Cortez 
Zeiten, hatten sie beträchtliche Geldsummen geliefert, dann 
wurden sie wegen der wachsenden Schwierigkeiten beim 
Betriebe nach und nach verlassen. Jeglicher Betrieb hörte 
g11gen die Mitte des letzten Jahrhunderts auf, und zu Real 
de! Monte, dem ehemaligen Mittelpunkt der betriebsams~en 
Plätze des Königreichs, fand man nur noch Ruinen halb
vcrschwundener Hütten und mit Wasser angefüllte Löcher 
ehemaliger Minen. 

Ein kühner Bergmann, unterstützt durch einen reichen 
Kauflllann, versuchte damals diese Lager wieder aufzu
nch~en. Zehn Jahre waren freilich erforderlich, aber die 
Minen fuhren fort, ihre Schätze zu liefern. 125 Millionen 
zog man aus ihnen in weniger als fünfundzwanzig Jahren, 

Bald darauf begannen die Unabhängigkeitskriege. 
Noch einmal wurden die Plätze verlassen; der Betrieb 
wurde länger als zwanzig Jahre eingestellt und die Minen 
füllten sich abermals mit Wasser, Kaum jedoch war das 
Land ein wenig ruhig g()wordcn, als neue Unternehmungen 
zu Real de! Monte auftauchten. Enorme Kosten wurden 
auf die Wiedcraufoahmc des alten Bergbaues verwandt, 
und lange Zeit blieb der Erfolg ungewiss. Endlich wurde 
das Glück gefesselt durch das Auffinden einer ausgezeich
neten Ader, nämlich der von Rosario de Pachuca. Diese 
letäc Betriebsperiode datirt von 1836 und seitdem haben 
die Minen 255 Millionen Francs geliefert*). 

Die Untersuchung beweist, dass die wirkliche Pro
duction des Districtcs1 welche ungefähr 20 Millionen jähr
lich beträgt, sich noch ciuige Zeit auf denselben Gängen 
halten k11nn, und es ist nicht unmöglich, dass die Mine von 
Rosario, welche später keine Ausbeute mehr gab, durch 
irgend eine neue Arle1· in der Nachbarschaft ersetzt ist. 

Wenn aber diese !Hincn von Real de! Monte, die einen 
Tcrrainstrcifcn von weniger als drei Meilen Länge und 
einer hnlben Meile Breite umfassen, durch die Arbeit drcicr 
Jahrhunderte und eine Produetion, welche sicher nahe an 
tausend l\fillionen kömmt, wirklich erschöpft wären, so 
würden sie bald durch einen noch unverritzten District in 
geringer Entfernung von diesen ersten Lagcrst1i.tten ersetzt 
werden. 

Iu der That hat man in Erfahrung gebracht, dass vier 
oder fünf Meilen nordwestlich von dem Gangsystem, wel
ches zu Pachuca so herrliche Ausbeute liefert, in den Ge
birgen von Atotonilco und Chico eine andere siiberführcndo 
:Formation auftritt, die gleichzeitigen Ursprung mit jener, 
gleiche Zusammensetzung und wahrscheinlich auch cnt
sprcchenclc Reichhaltigkeit besitzt. Diese Gänge, auf denen 
nur ein unbedeutender Betrieb stattgefunden hat, liegen 

") Vergl. unsern Artikel I. in voriger Nummer, 

mitten in einer Gegend, die ausscrordentlich reich an 
Hilfsquellen für den Bergbau ist, und es lässt sich nicht 
bezweifeln, dass ein, durch bedeutende Capitale unter
stütztes und klug begonnenes Unternehmen diesen jetzt 
einsamen Gegenden bald sehr bedeutende Geldsummen 
entlocken würde. · 

Man kann demnach mit vollem Recht behaupten, dass 
in Mexiko die in dem Mittelpunkte des ehemaligen Berg
baues schon eröffneten Erzadern nur einen unbedeutenden 
Theil derjenigen bilden, welche noch in Angl'iff zu neh
men sind, 

Die vorstehenden Details genügen, um die immense 
Entwickelung der Forlllation der Silbergänge in Mexiko an
zudeuten und die bleibenden Hilfsquellen zu zeigen, welche 
der Bergmann dort stets gefunden hat, auch führen sie zu 
der Ueberzeugung, dass man, in Betreff der Gold- oder 
Silberquantitäten, welche man Mexiko entlocken könnte, 
nie durch die Unzulänglichkeit der Lagerstätten ein Hin
derniss erfahren würde. 

2. Ueber die bergmännische Industrie Me
x i k o 's. - Eine aufmerksame Prüfung der gegenwärtigen 
Verhältnisse der bergmännischen Indus tl'i e in Mexiko 
wird den Ueberfluss an Gold- und Silberquellen in diesem 
Lande noch besser schätzen lassen. 

Es würde nöt.hig sein, zuerst die Verhältnisse bei 
der Gewinnung des Silbers zu untersuchen; dann zu 
zeigen, dass der vollständige Ruin des Landesschatzes 
durch die unaufhörlichen Revolutionen , das Misstrauen 
fremder Capitalistcn, der Mangel an Arbeitskräften auf den 
Minen in Folge der gewaltsamen Einreihung der Arbeiter 
in die bewaffneten Banden für den Bürgerkrieg, das Fehlen 
genauer wissenschaftlicher Kenntnisse, welches im gering
sten Falle einen Verlust von 30 Proc. verursacht, und end
lich die Unmöglichkeit fü1· den Bergmann, sich Pulver und 
Quecksilber zu verschaffen, dass also diese alles eben so 
viel allgemeine Ursachen sind, deren übler Einfluss den 
Aufschwung der Production herabdrückt. Das Studium dieser 
Fragen wird den Gegenstand anderer Untersuchungen bilden 
können. Wir werden uns hier darauf beschränken, dem Lauf 
d ca Silbers ausserhnlb des Productionsplutzes zu folgen. 

Die erste Schwierigkeit, welche dem Bergmanne, der 
im Besitz einer Silberbarrn ist, aufstösst, ist die, sie ihrem 
Wcrthc gcmäss in gemünzte Geldsorten umzusetzen. Er 
kann sich allerdings an den Handel wenden, der die Barren 
für den Schmuggelexport ankauft; jedoch ist diess Mittel 
unsicher. Der Feingehalt einer Bane ist immer sehr unbe
stimmt; die Zeit, bis sie a.uf die europäischen Märkte gelangt, 
im Allgemeinen sehr lorng und die Gefahren während des 
Weges sind ausserordcntlich gross. Der Kaufmann tauscht 
dcsshalb seine Piaster nur aus, wenn er einen bedeutenden 
Gewinn dabei haben kann, welcher letztere in gewissen 
Districten bis zu 40 Proc. des W erthes einer Barre gc
s tiegen ist. 

Viel vortheilhafter für den Bergmann ist es, zu warten, 
bis er eine bedeutende Anzahl Barren zusammen hat, die 
dann in einer Sendung ( conducta), begleitet von möglichst 
zuverlässigen bewaffneten Leuten, an die nächste Münze 
geschickt werden*). 

Die Transportkosten wachsen sehr rasch mit der Länge 

*) Es erinnert diess etwas an die ungarischen Silber-
fuhren mit den rothbehosten H11idncken I 0. H. 
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des Weges, den Gefahren desselben und dem 'Verthe 
der zu bewachenden Summen. Sie sind stets ausserordent
lich hoch. 

So hat die Compagnie der Minen von Real del Monte, 
die ungefähr 20 Meilen von Mexiko entfernt liegt, im Jahre 
1862 für den Transport von 3455222Piaster 18019Piaster 
(ungefähr 0,,2 Proe.) verausgabt. Man kann demnach an
nehmen, dass auf dem aus den Minen kommenden Silber 
eine Art Abgabe ruht, die im geringsten Falle ein halbes 
Procent beträgt. 

Weitere Abgaben, die für die Barre zu leisten sind, 
bevor sie gemünzt wird, sind folgende: 

1) Eine Steuer von 3 Proc. zu Gunsten des Staates; 
2) Die "Mineria" -Abgabe, entsprechend 1,515 Proc. 

des Silberwerthes, zur Ausstattung der Bergschule; 
3) Die Schmelz- und Probirkosten, die je nach den 

Gussstücken verschieden sind, für gewöhnlich aber in 1 
Frank pro Stück bestehen; 

4) Die Kosten des Abtreiben2, wenn diese stattfindet, 
gleich 3 Realen für die Mark goldhaltigen Silbers; 

5) Endlich die Abgabe für Münzkosten, die nach den 
gesetzlichen Bestimmungen bis 4,415 für Siibergeld und bis 
4,720 Proc. für Goldmünzen beträgt. 

Es folgt hieraus, dass die aus den Minen kommende 
Metallbarre an Abgaben und Kosten jeglicher Art einen 
Gesammtabzug von ungefähr 9 Proc. erfahren müsste, bevor 
sie sich in mexikanische Piaster verwandelte. 

In Wirklichkeit ist jedoch dieser Abzug noch bedeu
tend grösser. Specielle Beobachtungeu habeu gezeigt, dass 
der Bergmann, der 1386,0 :1 Kilogr. Silber mit einem Gehalte 
von 1000 Gewichttheile Silber iu 1000 Gewichtstheilen 

{ ~ ~~~) der Barren geliefert hat, dafür l 231,0 u Kilogramm 

in Piastern von demselben Silber zu 
1 OOO empfangen 
1000 

hat, was einen Abzug von 11,17 Proc., anstatt des gesetz
lichen von 9 Proc. darstellt. 

Dieser von der Münze im Voraus genommene Kosten
überschuss beruht auf mehreren Gründen: 

1) Bezahlt die Münze das Gold nur, wenn 0,00 3:1 Theile 
davon in der Barre sind; ist der Gehalt geringer, so behält 
sie das ganze kostbare Metall zu ihrem Vortheil, und dieser 
letzte Fall kömmt am häufigsten vor. 

2) Durch ein willkürliches Spiel mit dem für den Fein
gehalt angenommenen Gewid1ts- und Zahlensystem wird 
der wirkliche ~'eingehalt der Barre oft auf nahe 0,00 :1 herab-
gedrückt. • 

3) Enthalten die gemünzten Piaster statt 27,0H Gr. 
Silber nur 26,1;7 u Gramm. 

Alle diese Thatsachen erkl!Lren sich von selbst, wenn 
man bedenkt, dass die Fabrication der l\liinzen, ohne eigent
liche Controle, Privatunternehmern in die Hände gegeben 
ist, welche ihr Privilegium in Polge bedeutender Darlehen 
an dns Gouvemement, welches ihnen dasselbe verliehen 
hat, erlangt haben. ' 

Das in Piaster umgewandelte Silber verbreitet sich durch 
die tausend Wege des Handels im Lande, bleibt jedoch 
nicht lange darin. Man findet in der That ausserordentlich 
selten Münzen mit nur einigermassen alter Jahreszahl in 
Umlauf. Das Silber geht fort und fort ausserhalb Mexiko's, 
weil das Land keine anderen Waaren zur Ausfuhr hat. 

Der mexikanische Kaufmann begehrt von Europa die 
Producte der dortigen Industrie. Hat er sie empfangen, so 
muss er dieselben bezahlen, und diess kann nur geschehen 
mit Gold oder Silber, dem einzigen Product iu Mexiko, das 
man exportiren kann. Die edlen Metalle müssen jedoch, ehe 
sie die europäischen Märkte erreichen, neue Abzüge erlei
den, diess sind: 

Ausfuhrzoll . . . . . 6,000 Proe. 
Kosten der Bedeckung beim Trans-

port (eine Art Versicherung gegen 
Strassenrü.uberei) . . . . . . . 

Kosten der Commission u. Einschiffung, 
vorausgesetzt, dass diess zu Vera
Cruz geschieht . . . . . . . . 

Schiffsfracht von den mexikanischen 
Küsten bis zu den französischen 

Versicherungen gegen die Gefahren 

1,250 " 

0,7 :;o " 

1,125 " 
der Seefahrt . . . . 1,ooo " 

Zinsen . . . . . . . . . 1,1 2,, " 

Summa 11,250 Proc. 
Während also in dieser \Veise von Europa alle die 

Manufacturerzeugisse nach Mexiko befördert werden, welche 
der gegenwärtige Zustand der dortigen Civilisation erfordert, 
sendet Mexiko umgekehrt nach Europa Gold und Silber, 
welche das Product seiner Minen bilden. Ein Ueberblick 
über das Vorhergehende zeigt, dass die Metalle während 
dieses Umlaufs an Kosten eine Gesammtsumme von wenig
stens 22,12 Proc. zu tragen haben. 

Diess sind die Aussichten, welche der Industrie durch 
die jetzige französische Expedition eröffnet sind, die Mexiko 
befreit und 0 rdnung im Innern, Sicherheit und gesetzliche 
Freiheit, die unerlässlichen Bedingungen jedes Fo1·tschritts 
uud \Vohlstandes, wieder herstellt. lntcressirt bei dem 
Gleichgewicht der Gcldmii.rkte der Welt wird Europa einen 
beträchtlichen Theil der Vortheile dieser grossen Unter
nehmung ernten. Die Wiederherstellung einer geordneten 
Macht in Mexiko ist nicht nur ein Werk der Civilisation, 
sondern in ihrem Gefolge werden sich die versiegten Quellen 
schnell wieder beleben, deren U c bcrßuss einst dn.zu beitrug, 
den internationalen Handel zu erhalten. C. E. 

Arbeiter und Arbeitgeber.*) 
Seit einer Reihe von Jahren ist, bei gleichzeitiger 

Preisabnu.hme, eine sehr be<leutcnde Productionszunahme 
im westflilischen Kohlendistrict vorwnltend ge
wesen. Man hat, durch billige Verknufsprcise dazu in den 
Stand gesetzt, weite ausgedehnte Märkte eröffnet, die Con
currcnz der einzelnen 'V crke unter sich ist der Concurrcnz 
des ganzen Kohlen-Beckens gegen andere Becken gewi
chen. Im Norden und Osten ist England, im Süden die 
Haar der Gegner. 

Es sind jetzt alle neuen \V crke in mehr oder minder 
vollem Betrieb, und die Nachfrage hat selbst in der sonst 

'") Diesen Artikel der 11Eseener Zeitung•, den wir · nn 
demselben Tage lasen, an welchem die Correctur des Artilce\s: 
Ueber Gedinge in Nr. 18 durch unsere Hände ging, erkennen 
wir als ein vo\lstiindiges Seitensti!clc zu jenem, uud es ist 
in der The.t von Bedeutung, dass dusselbe ßedilrfniss fast 
gleichzeitig durch eine Stimme uus dem Erzrevier der Hoch
alpen (P), wie dttrch eiue uudere. uus dein Rhcinlande oua-
geaprocheu wird, Die Red. 
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sich die Ausbeute allmälig gehoben und sie erreicht ge
genwärtig wenigstens die Zahl von 125 Millionen Francs 
jährlich. Mexiko ist für die Silberproduction wieder das 
erste Land der Welt geworden. 

Es möchte demnach interessant sein, die Ausbreitung 
und den Reichthum der silberführenden Formation in Mexiko 
zu studiren und darzuthun, dass Frankreich in diesen 
grossen natürlichen Schätzen ein neues Element zur Ent
schädigung für die ihm auferlegten Opfer finden kann. 

1) Von der Ausdehnung der silberführenden 
Lagerstätten Mexiko's. - Das Gesetz über die Aus
breitung des Silbers in den mexik.anischen Andes ist noch 
nicht genügend bekannt. Man kann nur constatiren, dass 
die Gold- und Silbererze an das Auftreten eines eigenthüm
lichen Ernptivgesteins*) gebunden sind, dessen unter ein
ander parallele Ketten ein Generalstreichen von Nordwest 
nach Südost haben. 

Im Wesentlichen bilden diese metallführende Ketten 
zwei ausgezeichnete und nahezu parallele Erhebungen, 
deren eine längs Catorcc, Zimapan, Pachuca und San Andres 
Chalchicomula läuft und an der Ostseite das Hochplateau 
von Mexiko uegränzt, während die andere, die Sierra Madre 
del Sui:, den grossen Bergkamm bildet, welcher längs des 
stillen Oceans die mexikanischen Küsten krönt. Die wich
tigBte dieser beiden Erhebungen ist die westliche; sie folgt 
während einer Erstreckung von 3000 Kilometer der Rich· 
tung der Küsten des stillen Meeres, vereinigt sich im Nor
den mit der californischen Sierra Nevada und erstreckt sich, 
mit geringer Absenkung nach Süden, bis Panama. 

Auf dieser ganzen ungeheuren Erstreckung ist die Er
hebung von einem ununterbrochenen Netze von Silber- und 
Goldgängen begleitet. Diese Gänge wurden im Anfange 
durch die Spanier in denDistricten von Tasco, Sultepec etc., 
in gerin~e1· westlicher Entfernung von Mexiko, in Angriff 
genommen. 

Später gelangten die Bergleute, indem sie sich durch 
diese, metallische Adern führende Bergkette nach Norden 
führen Hessen, zu den Lagern von Guanajuato, Zacatecas, 
Villa de Durago etc„ Lagerstätten ohne Gleichen, deren 
unerschöpflicher Erzreichthum Tausenden von Bergleuten 
eine einträgliche Arbeit durch mehr als drei Jahrhunderte 
liefern konnte. 

lndess zog der Abenteurergeist immerfort neue Un
ternehmer nach dem Norden. So fand man jenseits Zacatecas 
allmli.lig im Jahre 1796 die Cocinera de Ramos, die in neun 
Jahren 90 Millionen Francs lieferte; 1826 die neuen Erz
adern von Freenillo, die bis jetzt noch 10 .Millionen Francs 
jährlich geben; 1839 Guadalupe y Calvo, 600 Kilometer 
nordöstlich von Zacatecas, die in drei Jahren 32 Millionen 
producirt hatte. 

Diese brillanten Entdeckungen waren indessen nur 
Messstangen, die durch kühne Bergleute in gänzlich wüste 

") Vielleicht gelangt der frühere östen·. Reichsgeologe 
Baron Richthofen, weloher sich zuletzt mit Forschungen in 
Californien befasste, nun auch nach Mexiko, und gibt über die 
Natur dieses Gesteins neue Aufschlüsse, de er, mit den erz
führenden Trachyten und Porphyren Ungarns vertraut, vielel'lei 
Vergleichsanhaltspunkte hat. Auf eine Analogie mit dem un
garischen Diorittrachyt deutete im Gespräch mit mir ( !853) 
Alexander v. Humboldt einmal hin, fügte jedoch hinzu, dass 
ohne unmittelbare Vergleichnug mit den ungarischen Trachyten, 
die er nicht an Ort und Stelle gesehen, ein Urtheil schwer sei 1 

0. H. 

Gegenden gepflanzt waren. Rings um diese Mittelpunkttt 
des Bergbaues schien das Land von derselben geologischen 
Beschaffenheit zu sein; aber nichtsdestoweniger blieb es 
unerforscht. 

Als die weiese Race bis zum 25. und 26. Breitengrade 
bei ihrer Ausbreitung nach Norden vorgedrungen war, traf 
sie auf eine muthige und kriegerische Race von Einge
borenen, die ihr das Vordringen in diese Gegenden streitig 
machte. Diess waren die Apaches-lndianer, die bis heute 
der Schrecken dieser Gegenden geblieben sind. Concentrirt 
auf eins der Hochplateaus von Chihuahua, den Bolsom de 
Mapimi, einen von ihrer Race bevölkerten Aufenthalt, zie
hen sie oft in zahlreichen Schaaren von dort aus und dehnen 
ihre räuberischen Ausflüge sogar bis an die Thore von 
Durango, Catorze und Chihuahua aus. 

Nicht sobald schienen die bestorganisirten Provinzen 
M.exikos in Verfall zu gerathen, da sie einer steten Revo
lution unterworfen waren, als auch die Civilisation das 
Recht hatte, diese Horden zu vertreiben oder zu vernichten. 

So besteht denn diese Barriere noch immer, und diese 
ganze unerwesslichc Erstreckung der metallführenden An
des, die iiber Cinaloa, Chihuahua und Sonora l!iuft, ist bei
nahe unerforscht und fast gänzlich unbekannt geblieben. 

Diese Gränze, welche auf obige Weise die Ausbrei
tung der Arbeiten der Civilisation hinderte, durfte indessen 
nicht unumstösslich bleiben, und wirklich sollte sie auch 
durch die Nordamerikaner verändert werden, welche in einer 
ehemaligen Provinz Mexiko's, in Californien, an den Ufern 
des Sacramento, die Fortsetzung der metallführenden An
des gefunden und das unvergleichliche Goldlager eröffnet 
haben, aus dem in weniger als 15 Jahren 3500 Millionen 
hervorgegangen sind. 

Man kann sich demnach die uns hier beschäftigende 
Gebirgskette wie einen metallführendcn Streifen vorstellen, 
dessen beide äussersto Enden all ein im Betriebe stehen; -
im Norden Californien mit einer jährlichen Production von 
200 Millionen Gold; im Süden, die nprovincias internas" 
des ehemaligen Mexiko's, die im geringsten Falle 100 
Millionen Silber liefern. 

Zwischen beiden Endpunkten herrscht nun uic Bar
barei noch; darüber jedoch, dass sich die Erhebung fort
setzt und in ihrem Gefolge sich l\Ietallager finclcn, ist kein 
Zweifel möglich. 

Dies·e halbe Gewissheit iiber clie Existenz von gold
und silbcrführenden Quarzgüngen iu den noch ummgiing
licht!n Cordilleren von Konorn, Chihuahua und Cinaloa be
ruht auf der genauen Uebercinstimmun~ gewisser Kenn
zeichen in dem System dieser Gänge. Die Identität dieser 
Kennzeichen ist von beiden Seiten der unbekannten Ge
gend constatirt; einerseits in der golclführcnden Sierra von 
Californien, andererseits in den Minen von Mexiko. 

Eine sorgfältige Prüfung führt in der That zu dem 
Schlusse, das!' man, aller 'Vahrscheinlichkeit nach, in den 
Staaten von Sonora, Cinaloa und Chihuahua erstens die 
Fortsetzung des Netzes von Silbergängen findet, welches 
den Siiden von l\Icxiko durchschneidet, zweitens die Fort
setzung des goldführenden Diluviums von Californicn; 
letzteres allerdings in viel geringerer Mächtigkeit. 

Ein weites Feld für lohnende Unternehmungen scheint 
demnach in diesen nördlichen Provinzen Denjenigen zu er
warten, welcher im Besitze der Mittel sein wird, die wilde 

* 
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flauen Frühjahrszeit einen so hohen Grad erreicht, dass es 
kaum möglich sein wird, derselben zu genügen. 

Von den Orten, wo England seither Hauptlieferant war, 
wächst die Nachfrage mit jedem Tage, der Herbst und 
Winter wird die naturgemässe Consumtions - Steigerung 
bringen, und die Zechen werden dann nicht im Stande sein, 
den Anforderungen zu genügen, es sei denn, dass es ihnen 
bis dahin möglich wird, die einer Productions-Steigerung 
entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen. 

Schon seit Jahresfrist macht sich überall eiu fühlbarer 
Mangel au Arbeit er n geltend. Das Angebot vou Arbeits· 
kraft kann nicht in so kurzer Zeit vermehrt werden, dass 
der Arbeiter-Mangel nur ein vorübergehender sein würde. 
Selbst die rascheste Abhilfe, Leute aus anderen Geschäfts
zweigen zum Bergbau herüberzuziehen, wird nur langsamen 
Erfolg haben. Die Erfahrung hat gelehrt, wie schwer es 
ist, gerade tüchtige Bergleute zu bilden; die vielen Ver
suche dieser Art sind fast alle fehlgeschlagen, und haben 
nur dazu gedient, auch geeignete Leute aus anderen Pro-
fessionen abzuschrecken. · 

Ilat aber das Arbeits-Angebot vorläufig seine Gränzcu 
erreicht, so bleibt nur der eine Weg übrig: die L c ist u u
gc n der einzelnen Arbeiter zu vermehren, und dadurch 
können allerdings die Zechen sehr wohl der wachsenden 
Nachfrage begegnen. Der Unterschied in den Leistungen 
der einzelnen Leute ist ein zu bedeutender, als dass man 
glauben könnte, ein Jeder time sein Bestes, Es müssen 
andere Ursachen zu Grunde liegen, und wirklich ist dem 
so. Die Arbeiter sind vo11 einem solchen ausscrgcwöhn
lichcn l\Iisstraucu gegen ihre Arbeitgeber beseelt, dass ge
wöhnliche Ucberrcdungsmittel nicht ausreichen. Und man 
muss leider gestehen, dass diese Misstrauen, wenigstens 
noch vor wenig Jahren, völlig hegrüuJot w11.1·. 

Auf vielen Gruben herrschte .die engherzige und, wie 
die Zeit gelehrt hat, in ihren Folgen entsittlichende Ansieht, 
dass ein Arbeiter nicht über einen gewissen Lohn verdie
nen diirfc. Sobald ein l\lanu diesen Punkt erreicht hatte, 
wurde, gleichviel ob er den höheren Lohn grösserem Flciss 
und grösscrcr Geschicklichkeit verdankte, sein Gedinge 
herunter gesetzt, und er somit gleichsam für seine bessere 
Leistung bestraft. 

Dicas Princip musste sehr bald dahin führen, dass die 
Arbeiter nur grade so viel Anstrengung und Flciss auf
wendeten, wie zur Erlangung des einmal als 11011 plus ultra 
angesehenen Lohnes nüthig war. 

Es hatte aber auch noch andere Folgen 
1 

denn indem 
es allein die l<,aulhcit als berechtigt duldete, leistete es der 
Lüge Vorschub, es hinderte den sittlichen wie materiellen 
Fortschritt der Arbeiter, es süctc Misstrauen und die Ernte 
konnte auch nicht ausbleiben, 

Wenn man klagt, dass das Bergwcrkscigenthum keinen 
Genuss bringt, so hat man auch dieser Saat dafür zu 
danken. 

Durch das Ei·drückcn einer freien Entwickelung 
der Leistungsfähigkeit konnte eine n a tu 1· g cm il s s c Ab
s c h !lt zu n g der Lohncntsch!ldigung nicht stattfin
den, die Concurrcnz der Leute unter sich fehlte, im Gcgcn
theil, jeder Arbeiter schaffte unter allen Verhältnissen doch 
nur das eben zur Erzielung des gestatteten Lohnes noth
wcndigc Quantum und schc_ute jede grösserc Anstrengung, 
weil c r doch keinen Vorthcil daraus ziehen konnte. Auf 
diese Weise hatte der Bergbau vielfach Ge-

dingelöhne zu zahlen, die weitaus zu hoch wa
ren. Man producirte zu theuer und schadete 
sich selbst, ohne irgend Jemandem zu nützen; 

Das Arbeits-Angebot war noch vor einigen Jahren 
grösser als die Nachfrage und man konnte durch Ermässi
gung der Gedinge und ohne gewissermassen die Lage der 
Arbeiter zu verschlechtern den Productionspreis etwas er
niedrigen. Daraus entsprang die jetzige günstigere Ge
staltung der beim Bergbau bctheiligten Kräfte und jetzt 
kommt Alles darauf au, dass von Seiten der Arbeitgeber 
die bisher verfolgte engherzige Lohnpolitik verlassen und 
von Seiten der Arbeiter das Misstrauen aufgegeben werde. 

·Der Arbeiter hat ein Recht auf die Befriedigung ge
wisser sittlich berechtigter Bedürfnisse, er braucht e in c 
gute, kräftige Nahrung, er soll sich in einem besseren 
Rocke, in einer reinlichen, luftigen \Vohnung wohl fühlen, 
er soll einen Nothpfennig für etwaige schlechte Zeiten 
sparen können und dürfen. Er soll auch das Bcdürfniss 
einer angemessenen gesunden geistigen Nahrung und Er
holung fühlen und befriedigen können. 

Wird ihm Alles dicss vom Arbeitgeber gegönnt, und 
fühlt er selbst diese Bedürfnisse, so wird einerseits dem 
grösseren Flciss, der grössercn Geschicklichkeit auch der 
damit verbundene grösscrc V crdicnst gern gcwiihrt, und 
anderseits wird man zur Befriedigung der Bediirfnissc 
und für einen sicher c n grösscrcn V crdienst m c h r F 1 e iss 
an w c u d c n u n d m c h r G c s c h i c k l i c h k e i t z u e r
w c r b e n suchen. 

Die Höhe des Gedinge-Lohnes wird von anderen Ge
setzen - von Angebot und Nachfrage - bestimmt. \Vas 
hier verlangt wird, ist nur die dem Flciss und der Ge
schicklichkeit mit Recht zustehende Prämie. 

Es ist für Arbci tgcbcr von Wichtigkeit, dass der Ar
beiter erlaubte B c d ü r fn iss e haben und befriedigen könne, 
denn dadurch werden seine Leistungen besser und 
gröss er, es ist aber auch für den Arbeiter von \Vichtig
keit, dass er solche Bedürfnisse habe, denn dadurch sichert 
er sieh auch für die Zukunft einen hohen Lohn. 

Das Interesse von Arbeitgeber und Arbeiter ist nicht 
ein entgegengesetztes, sondern es ist dasselbe. 

Sparcasscn sollten überall unterstützt und Untcmch
mungen gegründet werden, die es dem Arbeiter möglich 
machen, auf leichte Weise zu einem Eigcnthum zu ge
langen. Der dadurch erzielte sittliche materielle Vorthcil 
ist für die ganze menschliche Gesellschaft zu wesentlich, 
zu sehr in's Auge springend, als dass dicss einer weiteren 
Darlegung bedürfte. 

Vv' er eine eingehende Beleuchtung dieser Frage 
wünscht, möge Roschcrs ausgezeichnetes Werk n das Sy
stem der Volkswirthschaft" nachlesen und selbst urthcilcn, 

No t i z e n. 
Die Reorganisation der höhern technischen Lehr

anstalten beschäftigt gegenwärtig in den verschiedensten Thei
lcn unseres Vaterlandes c\ie berufenen Körp erschnfton. Ein 
Entwurf e·ines neuen Studiensystems fiir die Wiener 
polytechnische Scbnle 1111t schon manche Stadien durchge
m11eht und wird eben jetzt einer offenen Besprechung im österr. 
Ingenieur-Verein unterzogen, In Prag wird die technische 
Hoch s c h u 1 e mit zwe ckmässigen Reformen bedacht; der steyer
märkische L11ndtag h11t so eben die Reorganisation des Joan· 
neums in Graz im Sinne eine1· technischen Hochschule be
ratbon. Diose erfreuliche Regsamkeit wird direct oder indirect 
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auch auf die montanistischen Studien Einfluss haben. Wir 
werden, bis es einmal möglich sein wird, das Fertige von dem 
Unfertigen in diesen mehrfachen Strebungen zur Hebung des 
technischen Unterrichtes gehöri.,. zu scheiden und die verschie
denen Entwürfe unter einander 

0

zu vergleichen, auch eingehen· 
dere Erörterungen von uns er e m Standpunkte an jene Fragen 
knüpfen. O. H. 

Guido v. Görgey, k. k. Sectionsrath im Finanzministerium 
(bergmännische Abtheilung), ist, nachdem er seit vorigem Herbste 
wiederholt leidend gewesen, am 26. April zu Wien gestorben. 
Die Montansectiou des Finanzministeriums verliert in ihm ein 
sehr thätiges und eifriges Mitglied, seine zahlreiche Familie 
einen fürsorglichen Vater und viele unseres Faches einen wer
then Freund. -

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Auszeichnungen, 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöch
ster Eutschliessung vom 20. April 1. J. den Vicedirector der 
Müuzdirection in Venedig Frauz Morawek zum Director 
derselben allergnädigst zu ernennen geruht. 

· Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöch
ster Entschliessung vom 29. April I. J. dem Berg- und Sali
nen-Director zu Hall, Sectionsrath Franz Ritter v. Schwind, 
iu Anerkennung seiner ausgezeichneten Dienstleistung den 
Orden der eisernen Krone dritter Classe taxfrei allergnädia-st 
zu verleihen geruht. 

0 

Erledigungen. 

Die Pochwerks -Inspectors-Adjunctenstelle 
bei der Windsehachter Bergverwaltung in der X. Diätenclasse, 
mit dem Gehalte jährl. 840 ß„ 10 Wr. Klaftern dreischuhigen 
Brennholzes im anrechenbaren Wertbe von 2 ß. 621/2 kr. pr. 
Klafter, N aturalwolmung oder 100/oigem Quartiergelde. Gesuche 
sind, insbesondere uuter Nachweisung der mit gutem Erfolge 
absolvirten bergakademischen Studien, der praktischen Kennt
nisse in der nassen Aufbereitung und der bisherigen Dienst
leistung in diesem Fache, sowie auch der Kenutniss do1· deut
schen und slavischcn Sprache, binnen vier Wochen bei 
der Berg-, Forst- und Güterdircctiou in Scbemnitz einzu
bringen. 

Die Controlorsstelle bei dem S11lzverschleiss-Ma
gezinsamte in Hallein in der X. Diätenclasse, mit dem Ge· 
halte jährl. 630 ß., dem Quarliergelde von 63 ß. dem Bezuge 
des Kopfsalzes und Cnutionspßicht im Gehaltsb

1

etrage. Gesu
che sind, insbesondere unter Nachweisung der Conceptsfähig
keit 1 der Kenntniss des Snlzverschlcisses 1 der Magaziniruug 
und des Rechnungswesens, binnon vier Wochen bei der 
Berg·, Snlinen- und Forst-Dircction in Salzburg einzubringen. 

Kundmachung. 

Zu besetzen lcö1umt die Stelle eines k. k. Bergrathes zu
gleich Vorstehers der referirenden Rcchnungs-Abtheilung bei 
der k. k. Berg-, Forst- und Salinen-Dircction zu Klausenburg 
in der VII. Diiitenc111sse 1 mit dem Gehalte jährlicher 1.680 ß. 
nebst 1ß8 fl. Quurtiergeld, und evcntuel mit 1.575 ß. oder 
1.4i0 tl. öst. W., nobst einem Qunrtiergeldc ebenfnlls von 10 
Percent des Gehaltes. Bewerber ·um diese Stelle haben ihre 
gehörig documcntirten Gesuche unter Nachweisung deB Alters, 
Standes, Religionsbekenntnisses 1 des sittlichen und politischen 
Wohlverhaltens 1 der bisherigen Dienstleistung 1 der entspre
chend absolvirten bcrgnkademischeu Studien der vollstän
digen Kenntniss des im Bergwcsensfacho v~rgeschriebenan 
Rechnungs- und Cassa-, dann Vorschleiss- und Normalien
wesens, der montanisti~chen llruderlads-Einricbtungen 1 der 
Gewandtheit im Conceptfache und in tnbelurischcn Arbeiten, 
ferner der Kenntuiss der siebcnhürgiechen Montan - Verhält
nisse und der lnndcsüblichen Sprachen, unter Angabe, ob und 
in welchem Grade sie mit den Beamten dieser k. k. llerg
direction verwandt oder verschwägert sind, im Wege ihrer 
vorgesetzten Behörde binnen v i o r Wochen bei dem ge- . 
fertigten Präsidium einzubringen. 

Klnusenburg, am i. Mai 1864. 
Vom Präsidium der k. k. Berg-, Forst- uod 

Salinen-Direction. 

Concors. 

Bei der k. k. Berghauptmannschaft zu Oravicza ist die 
Stelle des Berggeschwornen mit einer Jahres-Besoldung vou 
735 tl., eventual 630 ß. der X. Diätenclasse in Erledicruncr ge
kom~en. Die Bern:erber haben unter Nachweisung 

0
der

0 

all
gemeinen .Erforder01sse der rechts- und staatswissenschaftli
c~en, so.wie der bergakndemischen Studien, ihrer bisherigen 
D1enstle1st~ng .:Und Sprachkenntnisse, ihre gehörig instrnirteD 
Gesuche b1s .. langsten.s 4. Juni 1864, im Wege ihrer vorge
~etzten. ßehorde, bei dieser k. k. Berghauptmannschaft zn 
uberre1chen. 

K. k. Berghauptmannschaft Oravicza, am 6. Mai 1864. 

Edict. 

Durch ämt!ich gepflogene Erhebungen wurde sicher ge
stellt, dass der im Thale Untcrsulzbach bei Neunkirchen im 
Bezirke Mittersill gelegene, dem h. Montan-Aerar verliehene 
und laut Kaufvertrag vom 16. December 1855 in das Eigenthum 
des Jakob Sappl iu Neunkirchen übergangene, im Bergbuche 
des k. k. Landesgerichtes Salzburg sub fol. 157 auf dessen 
Namen eiagetragene Kupferbergbau Untersulzbach, bestehend 
ans 2 Grubenmassen, sich bereits seit längerer Zeit ausser 
Betrieb und im Zustande der Verwahrlosung beßnde. Da nun 
Jakob Sappl dem Vernehmen nach gestorben, so ergeht au 
dessen Erben oder sonstige Rechtsnachfolger hie1nit die Auf
forderung, binnen 60 Tagen von der Einsc.haltung dieses Edictes 
in das Amtsblatt der Salzburger Zeitung sich an den bergbilcber
lichen Besitz obiger Grubenmassen schreiben zu lassen die 
vom 2. Semester 1862 bis incl. 1. Semester 1864 von dens~lbeu 
riickstiind_igen Massengebühren im Gesammtbetrage von 25 fl. 
20 kr. bei dem k. k. Steueramte iu Mittersill zu erlegen, die 
Grubenmassen sofort nach Vorschrift des §. 174 a. B. G. iD 
standhaften Betrieb zu nehmen, die bisherige Vernachlässigung 
der Bauhafthaltung derselben genügend zu rechtfertigen endlich 
einen im Bezirke der Berghauptmannschaft wohnhaften 

1

gemein
schaftlichcn Bevollmächtigten namhaft zu machen, u. z. dieses 
Alles mit dem Beisatze, dass nach fruchtlosem Verstreichen der 
obigen Frist gemiiss Clen Vorschriften der §§. 243 und 244 
des allgemeinen Berggesetzes auf Entziehung uer llergbau
herechtigung erkannt werden wird. 

Hnll, den 23. April 1864. 
Von der k. k. Berghauptmannschaft für Tirol, Vorarlberg und 

Salzburg. 

Kundmachung. 

Die k. k. Bergwerks -Producten - Verschleiss - Direction 
hat die Preise fiir die böhmischen und ungarischen Blei- und 
Gllittcgattungen um 50 kr. pr. Centner auf den Lagern zu 
Wien, Pest und Prag ermässiget. 

Wien, am ~. Mai l 864. 

Einrichtung der k. k. Berg- und Hütten-Schule In Nagy
bAnya und Verhaltungs-Regeln für die al~ Berg-Schiller 

aufgenommenen Berg- und Hütten-Arbeiter. 
(Fortaotzung und Schluss.) 

§. 4. Ununterbrochener regelmlissiger Besuch der Vor
trüge und praktischen U cbungeu und Verwendungen 1 dann 
rechtzeitiges Einfinden bei deusclbcn, und die gespannteste 
Aufmerksamkeit auf den Unterricht so wie nuch unabliissiger 
Flciss zu Hause, im Erlernen und Wiederholen des Vorge
tragenen, werden jedem Berg-Schiller zur Pflicht g~macht. Es 
lliingt hiervon der Fortgaug in den Lehrgegenständen ab. 
Nachlässige Schiller werdou in der Schule nicht geduldet. 

Derselbe Flciss und eine gleiche Aufmerksamkeit, werdeu 
auch beim Verfahren <ler Unterrichts-Schichten, bei c!er Zim
mcruug, Mauerung, KunstwlU'tuog, Aufbereitung etc. gefordert, 
die Befahrnng mag nun unter der Leitung des Lehrers Belbst 
oder eines Aufsehers oder auch ohne dieselben geschehen. Es 
vorsteht sich, dass bei den verschiedenen Arbeiten thätig Hand 
ungelegt werde. 

§. 5. Nur nach vorausgegangener Meldung und einge
holter Erlaubniss des Lehrers darf der Berg- Schiiler vom 
Unterrichte wegbleiben. Bei plötzlichen Verhinderungen, z. ß_ 
durch Krankheit, Sterberlille, Militiirangclegenheiten n. d. gl. 
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J:iat er den Lehrer davon zu benachrichtigen, nnd dann beim 
Wiedereinfinden in der Schule sein Ausbleiben grundhältig 
zu entschuldigen. 

Es liegt dem Schiiler bezüglich des gehörigen Anmeldens 
beim Lehrer ~lieselbe Pflicht ob, wie sie bei allen ordentlichen 
Gruben-Bauen jeder Bergarbeiter bezüglich des Ausbleibens 
von der Arbeits-Schicht zu erfülen hat. 

§. G. Urlaube auf mehrere Tage können nur in den !lrio
gendsten Fällen bewilliget werden. Die Bewilligung zu einem 
Urlaube bis auf 3 Tage wird vom Lehrer, über 3 Tage aber 
vom Dircctor, nach gepflogenem Einvernehmen des Lehrers 
ertheilt. Unangemeldetes Ausbleiben zieht eine ungiinstige 
Fleisscs-Classe und die im §. 7 angesetzten Strafen nach sich. 

§. 7. Die Strafen, welche deu ßerg-Schiiler treffen, bestehen: 
1. In einem Verweise von !lern Lehrer in Gegenwart der 

anderen Schüler. 
2. In einem Verweise des Directo1·s vor !leu Lehrern und 

slleu llerg-Sehiilcrn und _ 
3. In d~r Entfernung nus der Berg-Schule. 
§. 8, Während der Zeit der eigentlichen Jahres-Ferien, 

nach abgelllgten Priifungcn uml vollbrachten Uebungen oder 
Ausßiigen treten die Berg-Schiiler völlig in die Stellung alu 
llerg- oder Hiitten-Arbeiter znriick, und haben sich bloss als 
solche zu verhalten und zn benehmen. 

S· \l. Jeder ßerg-Sehiiler hat die Verpflichtung dm·ch ein 
sittsame• und anständiges Verhalten und llenehmen in lrnd 
ausser der Schule, so wie auch durch Mässigkeit, Sparsamkeit 
und Orclnuungsliebe sieh hervorzuthun. 

Ausschweifungen jerler Art, uiichtlichcs Herumschwärmen 
und Liirmou iu den Wirthshüuscrn und auf den Gas~cn, Trink
gelage, :-ichuldenmachen u. s. w. sind strengstens untersagt, 
und werden im 'Wiedcrholnngsfallc und nach Umständen auch 
gleich lnit Ausschliessuug aus der Berg-Schule bestraft. 

Gegen ihre Kameraden ohne Unterschied, ob sio ße1·g
Hchüler sind oder nicht, so wio gegen die andern, insbeson
dere gegcu ältere Berg-Arbeiter, haben sie sich bescheiden, 
und frei vou allen Eigendünkel und Selbstüberschätzung zu 
bc11chmcn. 

Das lletrageu unter sich S('i . allezeit oin eiutdichtiges, 
Lriiderliches, kamerndliches, in der Verschiedenheit im Lebens
alter, liingeres Verweilen an der llerg·Schule, so wie Familien
oder Vermögens-Verbiiltnisse ode1· Nntionalitiit durchaus keine 
llevorzngnug des Eineu vor dem Andern mit sich bringen. 

Nationelle Reibuugcu, Aufreizungen und Anfeindungen 
si111l insbesondere strn11gste11s untersagt. 

!j. 1 O. So wio gegen ihre Vorgosetzten, haben sich die 
ßerg-Schülcr auch gegen die übrigen ßorg-ßeamten, dann 
gegen andere k. k. Militär- und Civil-Beamten und gegen die 
Mitglieder rlcs Stadtrathes anstiindig zu benehmen, und ihnen 
mit Acl1tuug und Grnss zu begegnen. 

§. 11. Den Bergnrbcitem ist ohnediess das Tragen cles 
bergmünuischen Kleides, als eines Stnndes- und Ebreuldeides 
vorgeschrieben. Nur in diesem Kleide, nämlich im einfachen, 
reinlichen Grnbenkleide, mit Lerler, schwarzen lleiukleidern, 
Schacht- orlcr einer anrlercn l\liitzc und mit schwarzer Hals
bi1ulo darf <ler llerg-Schiiler in der llerg-Schulc erscheinen. 

Willkiirlicho Vorziernngen dieser Tracht und unbefugtes 
Tr;1gcn vo11 solchen Uergkleidern, Ahzoi~hen und Auszeich
nungen, welche nach hochortigcn lleshmmungen nur den 
Staats-lleamten oder deu llcrgakadcmikern zulcommen, oder 
welche für dns hiesige Aufsichts-Personale bestehen, sind un-
tcrnagt. , 

!j. 12. Auf tli~ piiuktlichc llefolgnng dieser vorstebenden 
Vcrwaltungs-Hcgclu werden die Lehrer und der Director ein 
wachsames Auge haben, und jeder Ausschreitnng wird die ge
]Jiihrendc Strafe, und nach Umständen auch die Entlassung 
aus der Bergschule nachfolgen. 

Wieu, am 12. December l 8ü3. 
Vom k. k. Finanz-Ministerium. 

. Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau ist 
soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben, 
in Wien bei F. M&DZ &; Comp., Kohlmarkt Nr. 7, ge
genüber der W allnerstrasse: 

Die preussischen Bergschulen. 
Von Dr. J. Römer, 

Lehrer an der Bergschule zu Düren. 
Gross Octav. 7 Bog. Eleg. brosch. Preis 90 kr. österr. Währ. 

Friiher erschien: 
Ueber die Errichtung einer hüttenmännischen Lehranstalt in 

Oeberschlesien. Von D1'. A. lluyssen, Berghauptmann. Gr 
8. 2 Bog, Eleg. brosch, Preis 36 kr. österr_ Wfüu. 

Gestiitzt auf eine grosse Anzahl Zeugnisse, von denen 
nur die hervorragendsten aufgeführt erscheinen, macht auf 
seinen vorziiglich guten uncl alleuthalben gelobten 

„Eisenminiumkitt," 
Preis 100 Zoll··Pf. 30 fl. öst. W., in Kisten lt. 20 Z.-Pf. ver
packt, ferner auf die als rlas beste Schutzmittel gegen Rost für 

alles Eisen im Bergwerk sich bestens bewährte 

„Diamantfarbe," 
Preis 100 Pf. Z.-G. 40 ll. öst. \V., nufmerksam, und erbittet 

sich gefällige Auftriige 
Farben- & Kupfer-Ile1•gwerk von 

Friedrich Schaefer zu Tismitz bei Böhm. Brod. 

Ze'U.gn.i.sse
l\'lederiisterrelchlsdwr Gewerbe-Verein. 

Wohlgeborner Herr! ·wien, den 4. llI1irz 18().f 
Der niederüsterreichische Gewerbe-Verein hat in Folge 

Ihres Ansuchens die Q1111litiit und Verwendbarkeit des von 
Herrn Friedrich Schaefer in Tismitz bei llöhm. Brod er
zeugten Eisenminiumltittes durch seine Abtheilung fiir Chemie 
und Physik prüfen lassen. 

Die genannte Abtheilung hat erkannt, dass cler einge
sendete Eisen111i11inmkitt von vorziiglicher Qualität und beru
fen sei, den Mininmkitt in allen ~'iillen zu ersetzen, indem 
er sich bei Dichtungen filr Dumpf, bei kaltou unrl heissen 
Wasserleitungen a)s vorzüglich bewährt. 

l\lit besonderer Hochachtung 
Der Pritsi<l.cnt: 

Ad. R. v. Burg m. p. 
P. T. llerrn F. E. Sehoch \Vohlgeborcn. 

Herrn l"rledrlcb Scl1nefer, Farben- und Kupfer-llergwerl:s
lnhaber zu Tismitz bei Böhm. llrod. 

Mit ßezielrnng auf die geschätzte Zusclirift vom 12. Sep
tember v. J. wird Ihnen hiermit bekannt gegeben, dass Ihr 
J<~isenmininmkitt im hiesigen k. k. Arsenale erprobt worden 
ist, und diu Maschinen-Direction sich über die g11ten Eigen
schaften dieses Artikels giinstig ausgesprochen hat. S io wer
den dem1111ch hiemit eingeladen, vodäufig eine Partie von 
200 Pf. Ihres Eisenmininmkittes in das hiesige k. k. See-Ar
senal zur Einlieferung bringen zu lusscn etc. etc, 

Venedig, 9. März 1864. 
Vom k. k. llafen-Arlmii'nlate. 

lll-131 Vinial m. p., M.-Cap. 

Wegen Beendigung der Tiefbohrungen bei Erbendorf 
(Oberpfalz) wird ein zur completen Einrichtuug eines Bohr
hauses gehöriges Inventar, entweder im Ganzen oder theil
weise, zum Verkauf gebracht. 

Kauflustige wollen ihre geneigten Anfragen um weiteren 
Aufschluss portofrei an clie unterzeichnete königl. llohörde 
richten. Erbendorf, den 7. Mai 18fi4. 

Königliche Gmbenverwaltung. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jiihrlich Joco Wien s ß. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendu.ng 8 fl. 80 k~. ö. W. Die Jahresa~onnenten 
erhalten einen oßiciellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmänmschen Masehmen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
eammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11;2 Ngr. die gespnltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco angenommen werden. 

Druck von Karl Wlnternllz .& Comp. in Wien. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergrath, a. o. Professor an der Unlversltll.t zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Bericht iiber die am 12. und 13. October 1863 abgehaltenen Sitzungen des Special-Comites des böhm. 
Gewerbe-Vereines für Eisenhiitten und Steinkohlenbergbau in Böhmen. (Fortsetzung.) - Gutachtcu der Handel8· und Oe
werbekauuner Leoben über den Entwurf eines für Ocsterrcich und dem cleu tschen Zollvereine zu vereinbarendtn gemein
schaftlichen Zolltarifs. (Fortsetzuu g.) -- Notizen. - Literatur. - Arlministrntivcs. 

Bericht 
über die nm 12. und 13. October 1863 abgehaltenen 
Sltznngen des Speclnl-()omltt\s des böhm. Gewerbe-Vereines 

für Eisenhütten und Stelnkohlenbergban In Böhmen. 
(Fortsetzung.) 

Nachmittags 4 Uhr wurden die Verhandlungen fort
gesetzt, und zwar schritt man zur Berathung des.zweiten 
Program mspunktes, welcher lautet: „,Vclchc Wünsche 
11 hat das Berg- und Hüttenwesen in Böhmen in Bezug auf 
n billige Transportmittel'? In welchen Richtungen sind neue 
~Eisenbahnen und Strassen für den einheimischen Berg
" bau und das Hüttenwesen vorzüglich wiinschenswerth '? 
nAuf welche Weise liessen sich die in dieser Richtung aus-
11gesprochcnen 'Viinschc erreichen?" 

Zu p ans k y: Die Frage zerfalle in drei Thcile; be-· 
züglich des ersten glaube er nicht nur im Sinne der Mon
tanisten, sondern in jenem der Industrie und des Handels 
überhaupt zu sprechen, wenn er die Nothwcndigkeit eines 
hilligercn Frachttarifes fiir die ruhen Berg- und Hütten
producte besonders betone. Namentlich gelte dicss von den 
Kohlen, welche die Basis der neueren Industrie bilden. Jn 
ganz Europa haben die österreichischen Bahnen weitaus 
die theucrstcn Tarife, und anstatt, wie in anderen Staaten, 
damit hinabzugehen, werden sie bei uns noch fortwiihrcnd 
gesteigert. Das grösste Unglück für die Kohlenbesitzer in 
dieser Beziehung war der Verkauf der Staatsbahn an eine 
auslänclische Gesellschaft, denn sie gehe mit ihren Tarifen 
fortwährend hinauf und nach ihr richten sich auch die an
dern Bahnen. 'Vährcnd ursprünglich der Tarif der Kohle 
per Centncr und Meile nur 1/ 1 kr. Conv. M. betragen habe, 
steige derselbe jetzt auf 1 % kr. Erst durch die Intervention 
der Prager Handelskammer wurde auf der 'Vestbahn der 
Tarif für die Radnitzer Kohle bis auf l 1

/ 4 kr. herabgcmin
dert, ein immer noch im V crhliltniss zu den deutschen 
Bahnen unerhörter Frachtsatz. Die Pilsner Kohle hat eine 
Niederlage in 'Vien1 und macht, um dahin zu gelangen, den 
grosscn Umweg über Baicrn, da der kürzere Weg auf un
seren Bahnen viel theuerer ist. Die theuerste Bahn aber 
unter allen sei die Prag-Lana' er Bahn, wo per Ccntner und 

Meile für die Kohle sogar 3 '/i kr. zu zahlen sind. Hinge
gen sei der Frachtsnt,.; in Baiern 0•9 kr„ in Norddeutsch
land O·G kr. östcrr. W. und doch bestehen die Bahnen da
bei sehr gut, denn je billiger die Fracht, desto billiger die 
Kohle, de~to grösser wieder ihr Verbrauch, und der Ge
winn für die Bahnen. Bekommen wir nicht bald einen viel 
billigeren Tarif, so werde man in Böhmen noch sächsische 
und preuaeische Kohle brennen. - Was den zweiten Punkt 
dieser Frage betrifft, so bezeichnet Redner vorzugsweise fol
gende Eisenbahnlinien 11ls wiinschcnswerth im Interesse des 
Bergbaues: Eine Bahn von Prag nuch Westen und Nord
westc>n, und zwar durch das Rakonitzer Kohlenbecken nach 
Carlsbad und Frnnzensbad mit Anschliissen an die siichsi
schcn und bairischen Bahnen, mit einem Fliigel von Lubenz 
iibcr Snaz, Kommotau und Briix nach Teplitz, und mit einem 
zweiten Plügl•l von Carlsbad iiber Neudek durch das Erz
gebirge nach Schwarzenberg. Fiir diese Linie sei bereite 
eine Gesellschaft gebildet und habe die Vorarbeiten be
gonnen. Ihre Wichtigkeit für Prag liege auf der Hand, 
denn mittelst derselben werde man gutp Rakonitzer Kohle 
am Prager Platze um 32 kr. per Centner, also mindestens 
nm 12 bis 20 kr. billiger als bisher crhultc11. Auch ihre 
Rcntahilitlit sei vollkommen gesichert. Eiue zweite noth
wcndige Bahn sei in der nordöstlichen Richtu'ng nach dem 
Juugbunzlnuer Kreise zu führen, jedoch sei llarauf zu sehen, 
dass man nicht wieder Prng umgehe. Eine dritte wichtige 
Linie sei eine möglichst geradlinige V Prbindung von Prng 
mit 'Vien, und endlich eine vierte vom Pilsner l{ohlcn
bccken nach Klattau und Bniern. Ausserdem sollten neue 
Bahnconcessioncn nur unter der Bedingung crtheilt wer
den, dass sie wichtige in ihrem Bereiche liegende Bcrgbaue 
wenigstens mit Flügeln berühren. Auch bei Anlage der 
Bczirksstraseen sollte dafür gesorgt werden, dass zu den 
Eisenwerken gute''' cge führen. Die V ersuche, die man in 
England und Amerika mit Strassenlocomotiveu gemacht, 
sollten bei uns mehr beriicksichtigt werden. - F.ndlich den 
dritten Theil der Frage betreffend schHigt Redner vor, die 
Versammlung möge über seine eben gestellten Anträge 
eine Resolution fassen und sich insbesondere dahin aus
sprechen, dass für Kohle, Eisen und andere Erze, ferner 
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für Kalk und Baumaterial der l!'rachtsatz, alle nöthigen Ge
bühren inbegriffen, ohne Unterschied der Entfernung auf 
3/

1 
kr. ö. W, per Centncr und Meile herabgesetzt werde. 

Diese Resolution sei im geeigneten Wege dem h. Rcichs
rathe und der k. k. Regierung zur Berücksichtigung vor
zulegen, und zu bitten, es möge keiner neuen Gesellschaft 
eine Concession oder gar eine Zinsengarantie gewährt wer
den, welche sich für einen solchen Frachtsatz nicht ver
pflichte. Gegenüber aber den bereits bestehenden Bahnen, 
welche von ihren hohen Tarifen nicht abgehen wollen, möge 
die Regierung den Bau von Concurrenzbahnen möglichst 
befördern. Scliliesslich ist der Redner auch noch der Mei
nung, dass man sich bei dem betreffenden Ministerium um 
eine Herabsetzung der Accisc auf Kohle, welche bisher mit 
3 kr. per Centucr festgesetzt ist, verwenden möge. 

Der Vorsitzend c theilt aus den beiden eingelau· 
fenen, bereits oben erwähnten Zuschriften rlic betreffenden 
Stellen mit. Bergrath Mayer erklärt, dass nach seiner Er
fahrung die Eisenbahne11 in Böhmen auf eine billigere Ver· 
frachtung der Erze oder des Roheisens keinen günstigen Ein
fluss geübt haben, und die Herren A 1 brecht und Seifert 
aus Mies, deren Kohlenwerke unmittelbar an der Bahn von 
Pilsen nach Wilkischcn liegen, erklären geradezu, dass der 
Transport per Achse ihnen billiger zu stehen komme, als 
jener per Eisenbahn bei den jetzt bestehenden beispiellos 
hohen Frachttarifen, Die Letzteren bitten dringend,' sich 
dafür zu verwenden, dass auf den österreichischen Bahnen 
der in Deutschland übliche Pfennigtllrif eingefül1rt werde, 
sonst würden sächsische und prcussischc Kohlen die ein
heimischen ganz aus den Industriebezirken, welche nahe 
an der Gränze liegen, verdrängen. 

Fr i ts c b: Die \Vünsche, welche der Vorredner gc· 
äussert, seien zum Theile wol1l billig, allein sie würden 
voraussichtlich erfolglos verhallen. Die bestehcndeu Bahnen 
seien Eigenthum der Actionäre, nur diese oder der von 
ihnen gewählte Verwaltungsrath bestimme den Frachtsatz 
und werde denselben gewis;; immer so wählen, dass er der 
Gesellschaft nach den jeweiligen speciellen V crhältnisseu 
der l3ahn den höchsten Ertrag abwerfe. Wohl aber könne 
man vielleicht auf die Beseitigung anderer Uebelstände 
hinwirken, worunter namentlich das übliche Stehenlassen 
der Kohlenwägen im Freien, wenn mittlerweile ein neues 
Frachtgut zu befördern ist, gerechnet werden muss, wo
durch bedeutende Verluste herbeigeführt werden. Nur 
Concurreuzbahnen werden eine Ermässigung der Fracht 
dauernd schaffen. 

v. Nowicki: Es sei wohl wahr, dass man die Tarife 
der bestehenden Bahnen nicht ändern könne, iudess müsse 
mau auf die Zukunft denken, und darum beantrage er, es 
möge durch die Versammlung eine Petition des Gewerbe'
Vereines angeregt werden, dass bei der Concessionirung 
neuer Bahnen darauf Rücksicht zu nehmen sei, dass die 
Massenverfrachtung zu den möglichst billigen Preisen (er 
würde den Pfeunigtarif anempfehlen) bestimmt werde, 
Femer möge die Versammlung sich auch dahiu aussprechen, 
dass die Differentialfrachten offenbar unbillig und die Be
vorzugung anderer Länder offenbar ein wirthschaftliches 
Unrecht sei. Mit dem Vol'l'edner sei er in Bezug auf die, 
Concurrenzbahnen einverstanden, jedoch fehle es dazu im 
Lau.de an billigen Capitalien. Das heute vereinbarte Eisen· 
bahnnetz wäre dem Landtage mitzutheilen, damit darahf 
bei den Verhandlungen Rücksicht genommen werde. Je-

doch spreche er sich ira Vorhinein gegen die Linie Carls
bad • Neudek ·Schwarzenberg, theils wegen der Terrain
verhältnisse, tbeils weil die Braunkohle in jener Richtung 
auf keinen Absatz rechnen könne, aus. 

Buh 1 wünscht, es möge auch beantragt werden, dass 
bei Bestimmung der Trai;e einer Bahn alle grösseren Eta
blissements eine Meile rechts und eine Meile links von der
selben einvernommen werden möchten, um nicht immer 
nur den Interessen Einzelner auf Kosten der Gesammtheit 
Rechnung zu tragen. So sei diess bei der böhmischen \V cst
bahn der Fall gewesen, wo mau jetzt eine früher leicht 
vermeidliche Zweigbahn führen müsse. Das reiche Rako
nitzer Kohlenbecken müsse jedenfalls eine gerechte Be
rücksichtigung erhalten, 

2 u p ans k y: Der nachtheilige Einfluss der Bevor
zuguug \'On Privatintere;sen gegenüber den allgemeinen 
habe sich am ecl11.tantesten bei der Pardubitz-Reichenber
ger Bahn gezeigt. Redner glaubt, dass sich für solide Bahn
uuteruehmungen bei uns noch immer Capitalien beischaffen 
lassen. Auch müsse bemerkt werden, dass bei uns die 
Bahnen verhältnissmässig um 40 Procent theuerer gebaut 
wurden, als in Deutschland. 

v. No w i ck i hält seine Meinung bezüglich des theue
ren Capitales aufrecht, und führt als Beispiel die \Vestbahn 
an. Auch gebe es in Deutschland Bahnen, wie die von 
Chemuitz nach Riesa, welche noch theuerer als unsere 
gebaut wurden. Auch unzweckmiissig gewählte Linien gebe 
es dort genug. 

D V 0 i· a k glaubt, dass die von Zupausk)'. befürwortete 
Strecke eine grossc Zukunft haben wüi·de, wenn sie in der 
Richtung gegen Baiern gebaut wiirde. fo der Richtung 
Neudek sei jedoch auf einen Absatz von Kohle weder an 
die Porzellan- noch au andere Fabriken zu rechnen. 

Buhl bestreitet die letztere Behauptung, glaubt übri
gens, dass die Linie Prag-Carlsbad besonders für erstere 
Stadt von grosser Wichtigkeit sei, da dieselbe die Kohle 
so billig nach Prag schaffen werde, wie keine andere. Auch 
werde dieselbe die Willkür des Pilsner Kohleugewerken
Vereins brechen, 

v. No w i c k i spricht noch bezüglich des dr;tten Theilcs 
der Frage den Wunsch aus, dass die unmittelbare Com
muuication von den Gruben zu den Hauptstrassen von 
Seite der Bezirks!i.mter besser beaufsichtigt, und überall 
die Gemeinden energisch au ihre schuldigen Leistungen 
bezüglich des Strasseubaucs erinnert werden sollen. Es 
herrsche in dieser Beziehung noch eine grossc Ungleichheit 
in den Bezirkcu und je nachdem der Bczirksv€lr5teher sich 
mehr oder weniger für gute Strassen interessire, finde man 
in den einzelnen Bezirken auch die Strassen in eiuem sehr 
verschiedenen Zustande. Namentlich gelte diess von d :1 

Braunkohlendistricteu, wo wegen der geologischen Be
schaffenheit des Bodens eine fortwährende Instandhaltung 
der Strassen nothweudig sei. So habe der Bezirk Eger vor· 
züglichc Strassen, andere Bezii:,_ke dagegen sehr schlechte. 

Die Herren 1\1er1 et und Zu p ans k y best!i.tigen das 
Gesagte und führen an, dass der Pürglitzer Bezirk sehr 
gute, dagegen der Rakonitzer Bezirk ausnehmend schlechte 
Strasseu habe, obwohl der letztere sehr bedeutende Bei· 
träge für Strassenbau zahlen müsse. 

D v o bl. k meint, dass die Vorredner zu weit gehen, 
wenn sie die Instandhaltung auch det Hergwcrksstrasscn 
durch den Bezirk verlangen, denn dieselben werden in den 
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meisten Fällen überwiegend nur von den Bergwerksbe
sitzern benützt. 

v. No wick i replicirt, dass er mit seinem Antrage nur 
die Bezirksstrassen gemeint habe, nieht aber die Wege, 
welche von diesen zu den Bergwerken führen. 

Der V o r s i t z e n d e reassumirt die verschiedenen ge
stellten Antrlige, und ersucht noch die Versammlung, sich 
zu einigen, an wen sie die von ihr gefassten Beschlüsse 
mitgetheilt wissen wolle, wobei er darauf hinweist, dass es 
am zweckmässigsten sein dürfte, die Anträge betreffs der 
Ermässigung des Frachttarifes an das h. Ministerium, jene 
betreffs cier neuen Bahnrichtungen in Böhmen an den h. 
Landesausschuss, und jene betreffs der Bezirksstrasscn an 
die h. Statthalterei zu leiten. Derselbe bittet jene Herren, 
welche nahezu gleichlautende Anträge gestellt haben, sich 
zu einigen. Nachdem diess geschehen, bringt derselbe fol
gende Anträge zur Abstimmung: 

Erster Antrag: Es möge der löbl, Prager Han
d e 1 s k a m m er d e r W u n s c h d e s C o m i t c s aus g e
d rückt werden, dass es wünschenswerth sei, 
n1öglichst billige Frachttarife zu erzielen, und 
da s s d i es e 1 b e b e i d er h. Reg i e ru n g d a h i n w i r
k e n möge, bei Concessionirung neuer Bahnen 
d e n K Q h l e n t 1u i f p e r C e n t 11 e r u 11 d M e i 1 c m i t :11 
Und später mit 'h kr. ö, W. festzusetzen. 'Vird 
init grosser Majorität angenommen. 

Zweiter Antrag: Es möge der h. Landesaus
schuss von Böhmen ersucht werden, bei einer 
allenfallsigen Garantieübernahme von Seite 
d es L an de s f ii r neu zu erb au e 11 d c Ba h n e n d i e Be
d in g u n g mit aufzunehmen, dass bei Tra'Y·ir'ung 
derselben die in der Nähe liege11d,·n grösseren 
Kohlenbergwerke berücksichtiget werden sol
len. Wird mit grosscr Majorität angenommen. 

Dritter Antrag: Es möge au die h. Statthal
terei der Wunsch ausgedrückt werden, <lass 
die bereits bestehenden Vorschriften bezüg
lich der V i c in a 1 weg e in a 11 e n ß e z i r k e n g 1 eich
lll ä s s i g exequirt werden und dass man es nicht 
dem Zufalle überlasse, ob der eine Bezirk 
b c s s er e, d c r an der c s c h 1 echtere St ras s e n hab c. 
"Wird mit 16 gegen 10 Stimm en angenommen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Gutachten 
de.r Handels- und Gewerbekammer Leoben über den Ent
lVurf eines für Oesterrelch und dem deutschen Zollvereine 

zu vereinbarenden gemeinschaftlichen Zolltarifes. 
(Fortsetzung.) 

Beurtheilung de1· Zollsiitze. 
Die schwierigste Aufgabe der Kammer liegt in der 

B~gutachtung der einzelnen Zollpositionen, weil bei der 
Richtigstellung derselben nicht nur die Interessen der Ei
sen- und Stahlproducenten, sondern auch j cnc der Eisen
lnd Stahl-Verarbeiter und Consumcntcn zu berücksichtigen 
tonimen. 

l Doppelt schwierig, ja beinahe unlösbar wird diese 
Ufgabc, wenn man berücksichtiget, dass uns jede prakti
~he E.rfahrung mangelt, welche scbliesslich gegen alle 
eoretischen Erörterungen den Ausschlag geben muss. 

Wohl stehen uns die Ziffern der Einfuhr und der Ausfuhr 
- die Gränzen, über welche selbe stattgefunden haben -
die Zollsätze und so manche statistische Daten zu Gebote, 
die uns bei normalen Verhältnissen-den besten Leit
faden an die Hand geben würden. 

Allein die österreichische Eisen-Industrie 
hat seit dem Jahre 1850, welches man füglich 
als den Ausgangspunkt des zunächst durch das 
Eisenbahnwesen hervorgerufenen Aufschwun
ges annehmen kann, dem Auslande gegenüber 
noch nie unter normalen Verhältnissen gearbeitet*). 

Das den Schwankungen rnu 5-40 Procent ausge
setzte Silberagio war ein Factor, der die Ausfuhr unserer 
Fabrikate begünstigte, der Einfuhr aber dns gröaste Hin
dcrniss entgegensetzte. 

Wenn wir die seit 12 Jahren trotz dieses zufälligen 
W erthschutzzolles stattgefundenen Einfuhrsziffern betrach
ten, wer kann es uns verargen, wenn wir in der Voraus
setzung des W egfallens dieses in keinem Zolltarife vorkom
menden 20 PercPnt des 'V erthes heut zu Tage noch be
tragenden Schutzzolles den Muth verlieren, uns für weiter 
gehende Zoll-Rcdnctioncn auszusprechen; ja wenn wir bei 
dem Bestehen der gegenwiirtigen Zollsätze einen Rück
schritt der Eisen-Industrie fiirchte11, der auf das 'Wohl und 
die Steuerkraft ganzer Liiuder-Bczirke von nachtheiligstem 
Einflusse sein muss. 

Das Silberagio war der wesentlichste Factor der ab
normalen V crhältnisse der Eisen-Industrie; ein weitere1· 
Factor davon clil' unsl'ligen Zollbegünstigungen, über wel
che hoffentlich der Stab für alle Zukunft gebrochen sein wird. 

Ein dritter Factor ist die gegenwärtig bereits seit Jahr 
und Tag audauernclc Stockung; nach unserer Ansicht 
zuniichst durch den verminderten Bedarf, die vermclute 
Ein- und verminderte Ausfuhr hervorgerufen. 

Diesen abnormalen Verhältnieeen mag es zunächst 
zugeschrieben werden, wenn die Ansichten der Betbeilig
ten über die Höhe der einzelnen Zollpositionen auseinan
dergehen, weil eben der Einfluss derselben zu schwer zu 
bestimmen und richtig zu berechnen sein wird. 

Zoll auf Ru!1C1se11. 

Die Einfuhrszölle betrugen bis zum 1. Februar 1852 
normalmiissig pr, Wr. Centncr 2 f!. 24 kr. Cliz., es fanden 
aber auch Begiinstigungcn zu 1 ti. 24 kr., zu 50 kr. und 12 
kr. Cl\Iz. sto.tt. Vom 1. Februar 1852 bis 3 l. Dccember 
1853 war der Normalzoll für den Zoll-Centncr 45 kr. Cl\Iz., 
und vom 1. Jänner 1854 angefangen pr. Zoll-Centner 24 
kr., bei der Einfuhr zur See 36 kr. Cl\Iz., aus dem freien 
Verkehre der Zollvereinsstaaten 22 1/ 2 und mit Ursprungs- . 
Zeugnissen 15 kr. Cl\Iz. 

Bei Einfülmwg der österr. Währung wurde der Zoll 
von 24 kr. C.Mz. auf 42 kr. öst. W., jener zu 36 kr. auf 
63 kr., jener von 22 1/ 2 auf 3i 5/ 10 und jener zu 15 kr. CM. 
auf 25 kr. öst. ,V, umgesetzt. 

Als gemeinschaftlicher Zoll für Oestcrreich und die 
Zollvereinsstaaten sind 40 kr. öst. W. beantragt, mithin 

*) Dieses Argumeu t ist leider ein sehr w a h r es, 1lc11n 
nnter den eeit 1850 herrschenden Provisorien und Experimen
ten, unter einer ganz Europa in Erregung haltenden Unsi- _ 
cherheit der öffentlichen Zustände u. dgl. konnte eine Er
fahrung, wie sich unter normalen Verhältnissen arbeiten liesse, 
gar nicht gemacht werden. D. Red, 

* 
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eine Reducirung von 2 kl'. gegen den bestehenden Normal
Zoll von 42 kr. 

Rücksichtlich der damaligen Roheisen -Preise haben 
wir in Erfahrung gebracht, dass sich dieselben in England 
durchschnittlich pr. Tonne auf 62 Schilling = der Wie
ner Centner mit 1 fl. 63 kr. öst. W. - in Westphalen, der 
Rheinprovinz und Oberschlesien durchsclmittlich auf 11 
Rth. pr. 1000 Pf. = 1 fl. 84 kr, pr. Wr. Ctr. und mit Zu
rechnung der Fracht bis an die österreichische Gränze von 
England bis Triest : 18 -20 Sehilli ng pr. Tonne auf 2 fi. 
13 kr. und aus dem schlesischen District bis Oderberg ztt 
1 Silbergr. 4 Pfennig: auf t fl. 93 kr. stellen, 

Die innerösterr. Roheisen-Preise sollen dermalen in 
Kärnthe11 von 2 fl. 90 kr. bis 3 fl. 30 kr. variiren. 

In unserem Bezirke notirt Vordernberg mit 3 fl. 60 
kr. , die k. k. Hauptgewerkschaft mit 3 fl. 20 kr. per Wr. 
Ceutner. 

In Berücksichtigung aller dieser Verhältnisse und in 
Hinblick, dass es aus nationalökonomischen Rücksichten 
immer besser sei, wenn die Einfuhr in Rohmateriale als in 
fertigen Fabricaten stattfinde, bekennen wir unser Einver
ständniss zu dem beantragten Zolle von 40 kr., ja nehmen 
keinen Anstand zu erklären, dass die obersteiri:!che Roh
eisenproduction selbst bei einem weiteren Herabgehen des 
Zolles keine Einwendung erheben wird; dass wir jedoch 
eine weitere Ermässigung des Zollsatzes für Roheisen in 
Berücksichtigung der mährischen, böhmischen und ungari
schen Roheisen-Production nicht bcvorwortr.11 können. 

Eisen gefrischte,.,„ 
Unter dieser lienennung wird verstanden: alles ge

streckte und gewalzte Schmiedeisen in Stäben, jedoch nicht 
fa'i°'onirt. Flacheisen iiber 7 Wiener Zoll Breite wird als 
Blech, runde Eisenetli.be unte1· 1/2 Wiener Zoll im Durch
messer als Eisendraht, 8tahlst!ibe unter 1h Wiener Zoll im 
Durchmesser als Stahldraht behandelt, 

Der Zollsatz betrug bis 31. Jänner J 852 pr. Wr. Ct•. 
6 f:I., im Zolle begünstigt ;3 fl. !i5 kr. CMz. Vom 1. Fe
bruar 1852 bis 31. December 1852, 2 fl. 30 kr„ zur See 
und über die Gräm:en von Fremd-Italien ;1 fl. :rn kr. pr. 

. Zoll-Centner, 
Vom 1. Jänner 1854 bis 30. Jänner 1856 betrug der 

allgemeine Zoll 2 fl. 30 kr., vom 1. Juli 1856 angefangen 
2 f:I. CMz. pr. Zoll-Centner, 

Bei Einfuhr zur See gegen Fremd-Italien vom 1. Jän
ner 1854 bis 31 . Jänner 1860, 2 fl. 30 kr. CMz. umgesetzt 
auf 2 fl. cm kr. öst. W. Bei der Einfuhr aus den Zollver
einsstaaten 1 fl. CMz. umgesetzt auf 1 fl. öst. W, pr. Zoll
Centner, 

Eisenbaltnscltie11e11. 
Der Einfuhrszoll für dieselben betmg bis 31. Jänner 

1852 4 fi. CMz„ vom 1. Februar 1852 bis 31. December 
1853 für Rails und Tyres pr. Wr. Ctr. 3 fl. 30 kr. CMz„ 
vom 1. Jänner 1854 für Eisenbahnschie-

nen pr. Zoll-Centner . . 
<>der 2 fl. 63 kr. öst, W. und bei der 

Einfuhr aus dem Zollvereine . 
umgesetzt auf l fl. öst. W. 

Stahl. 

2.n 30 11 n 

1 „ „ n 

Das ist Schmelz-, Cement- und Gussstahl, roh und raf
finirt in Stangen von mehr als 1/

2 
Wiener Zoll Dicke und 

bis zu einer Breite von 7 Zoll. 

Die Zölle betrugen bis 31. Jänner 1852: 
von gestrecktem Schmelzstahl pr. Wr. Ctr, 7 ß. 12 kr. 

n Guss- und Cementstahl . . . . . . 3 n 30 n 

„ Rohstahl . • . . . . . . . . . 6 „ „ 
n 1.Fcbruar1852bis31.December1853 4 n 11 

11 1. Jänner 1854 au pr. Zoll-Ctr. 2 11 30 n 

oder 2 fl. 63 kr. öst. W, und bei der Einfuhr aus den 
deutschen Zollvereinsstaaten 1 fl. CMz. umgesetzt auf t fl. 
österr. Währg. 

Für sämmtliche Positionen Eisen gefrischtes, Eisen
bahnschienen, dann Stahl ist eine Position mit 2 fl. pr. Cent
ner beantragt, wovon jedoch Luppeneisen noch Schlacken 
enthaltend in Masseln oder Prismen ausgenommen wurde, 
für welches ein Zollsatz von 1 fl. 50 kr. beantragt ist. 

V 01· allem müssen wir uns gegen die Ausscheidung des 
Luppeneisens und Annahme einer eigenen Position für das
selbe mit allem Nachdrucke aussprechen, 

Die Einführung von Luppeneisen dürfte ganz unbe
deutend sein, und wir bezweifeln, ob desshalb ein Bediirf
niss für eine eigene Tarifirnng vo1·handen sei. Abgesehen 
hievon bietet aber dieser Zollsatz zu Umgehungen Ver
anlassung, die nicht im Sinne des Tarif-Entwurfes liegen, 
und einer im Entstehen begriffenen Stahlsorte sehr schäd
lich werden könnten. Wir meinen d9a Bessemer-Stahl, dl's
sen Erzeugung in Steiermark und Kärnten angebahnt is', 
ja bei den fürstlich Schwarzenberg' sehen 'V erken in Mu
rau bereit!! ein günstiges Resultat geliefert hat, 

Dm·ch diese Position wäre es möglich, dass Bessemer
uud Gussstahl in Blöcken, Prismen, ja selbst Königen zu 
dieser niederen Zollposition eingeführt werden könnten, 
da das Kriterium: ob diese Stiickc noch Schlacken enthal
ten, eine so bedeutende Specialkenntniss voraussetzt, dass 
sie von dr.n Zollbeamten nicht gefordert werden könne. 

Nachdem übrigen~ zur Vereinfachung des Tarifes für 
Eisen, Schienen und Stahl nur ein Zollsatz beantragt ist, 
und der geg<mwärtige Zollvereinstarif auch wirklich für 
diese Gattungen nur einen gleichen Zoll kennt: bevorwor
ten wir die Erhöhung dieser Position auf 2 fl. 50 kr. als im 
Mittel gelegen zwischen den dcrmaligen Ansätzen von 2 fl. 
10 kr. und 2 fl. 6:3 kr, *) . 

Bei der Zolleinigung mit DP-utschland wird die Ein
fuhr von Stabeisen, Schienen und Gussstahl voraussicht
lich im hohen Grade zunehmen, indem die Preise daselbst 
so niedrig stehen, dass obcrschlesisches Eisen uns rler:na
leu bei einem Zoll von 1 fl. und bei einem Silberagio yon 
18-20 Procent am Wiener Platze bedeutende Concurrenz 
macht. Das Wegfallen dieses Zolles nimmt uns für einzelne 
Gattungen jede Möglichkeit der Concurrenzfähigkeit. Es ist 
desshalb das Streben natiirlich, wenigstens gegen die iibri
gen Länder einen etwas besseren Schutz zu edangen, ins
besondere in Hinblick auf die Schienen- und Stahleinfuhr. 

Ganz unrichtig bemerkt der Entwurf, dass Eisenbahn-
1:1chienen ihrer Natur nach gewalztes Eisen in Stangen sei, 
und desshalb dem gewalzten Eisen einzureihen kommt. 
Eisenbahnschienen gehören nach der Tarifseintheilung fol· 
gerichtig zu dem fa'i°'onirten Eisen, denn sie sind in einer 
für den Gebrauch vorgerichteten Form gewalzt. 

*) Bezüglich des Fallenlassens der Unterschiedes voll 
angeblich noch Schlacken enthaltendem Luppen eisen ka~ll 
man der H.·Kammcr beistimmen· doch hätte sie dann 1JJI 
Vorschlage ihrer Position dns Mittel zwischen 1 fl. 50 kr. und 
2 fi. 63 kr. - also 2 fl. 6 kr. (10 hr.) annehmen könn~ll· 

D. Red. 



165 

Wenn wir dessenungeachtet die Einreihung der Schie
nen unter der Rubrik fa~onirtes Eisen nicht beantragen, 
so haben wit· dl'Ch allen Grund, für dieselben den Zollsatz 
von 2 fl. 50 kr. zu beanspruchen, indem gerade die durch 
directe Aufforderung der Staatsverwaltung in das Leben 
gerufene Schienen-Fabrication durch die nachgewiesenen 
Zollbegünstigungen so empfindlich getroffen wurde, dass 
sie sich gar nicht mehr erholen konnte, und bei dem Her
abdrücken des dermaligen Zolles um 63 kr. und bei der 
zollfreien Einfuhr aus Deutschland zum grossen Theile ein· 
gehen müsste *). 

Gleich ungünsti~ würde die Herabsetzung des Zolles 
auf Stahl um 63 kr. wirken, indem, wie der Entwurf richtig 
bemerkt, die Einfuhr sich vorherrschend auf Gussstahl 
beschränkt. 

Zur Erzeugung von Gussstahl wurden in neuerer Zeit 
sowohl von den ärarischen als Privatwerken grosse An
strengungen gemacht. 'Vir erwiihnen nur die in unserem 
Bezirke gelegene Gussstahlfabrik des Herrn Franz von 
Mayr in Kapfenberg, die im Jahre 1855 gegründet, im 
Jahre 1862 bereits 14.000 Centner Gussstahl erzeugte, 
aber im Jahre 1863 nur i.OOU Centner absetzen konnte. 

Es wurde auch der Vorschlag, für Gussstahl eine 
eigene Position mit einem Zolle von 4 fl. zu beantragen, 
reiflich erwogen, und nur in Rücksicht, dass Gussstahl 
von anderen Stahlsorten schwer zu unterscheiden ist, da
her eine eigene Position nur zu U:ngehungen Veranlassung 
geben könnte; ferners in Berücksichtigung der Maschinen
Fabrication, .die einige sehr billige Gussstahlsorten benöthi
get, hievon abgegangen. Eine allgemeine Erhöhung der 
Zollposition auf Stahl wollte man in Hinblick auf die mit 
Rücksicht auf die Einfuhr so bedeute11de Ausfuhr nicht 
bt•antragen. 

Bleclu' 1111d faronirtes Eisen. 
Unter dieser Rubrik soll verstanden sein: Eisenblech 

schwarzes, auch Eck- und Winkelbleche, Stahlblech, rohes, 
Stahlplatten, rohe (unpolirte), Radkranzeisen (Tyres), dann 
Eisen gefrischtes in Stangen fai;onirtes (das ist in einer für 
den Gebrauch \'orgerichtcten Form, ausgcsehmiedetes oder 
gewalztes Eisen), roh vorgcschmiedete Wagenbestandtheile 
(Aehsen u. dgl.), so ferne dergleichen Bestandtheile ein
zeln einen Centner und darüber wiegen, Pflugscharcisen, 
Anker, Auker- und Schiffsketten. 

Der Zoll betrug für schwarze Bleche bis 31. Jänner 
1852 pr. Wr. Centner 9 fl. 36 kr. CMz.; im Zolle begün
stigt -1 fl. 29 kr.; vom 1. Februar 1862 bis 31. December 
1853 pr. Zollccntner 4 fl. CMz.; vom 1. Jänner 1854 für 
schwarze Bleche und unpolirte Platten und Tyres pr. Cent
ner 4 fl. CMz., umgesetzt auf 4 fl. 20 kr. öst. W.; für die 
Einfuhr aus dem deutschen Zollvereine 1 fl. 30 kr. CMz., 
umgesetzt auf 1 fl. 50 kr. öst. W. 

Der Zoll für fai;onirtcs Eisen, Achsen, Pflugschareisen, 
Anker, Anker- und Schiffsketten betrug vom 1. Jänner 1854 
pr. Centner 5 fl. CMz. umgesetzt auf 5 fl. 25 kr. öst. W.; 
für die Einfuhr aus den Zollvereinsstaaten 1 fl. 30 kr. CMz. 
umgesetzt auf 1 ß. 50 kr. öst. W. pr. Zollcentncr. 

*) Ob nicht vielleicht eine Massregel zur Beseitigung 
von Willkürlichkeiten bei der Uebernahme von Schienen wich
tiger wäre!? Denn wenn wirklich schlechtere Schienen durch 
Gunst angenommen, und bessere wegen angeblicher !lfän
gel zurückgewiesen werden , so hilft kein Z o 11 ans atz. 
Das Uebel läge dann anderswo?! D. Red, 

Für diese diversen Bleche und fa~onirten Eisensorten 
ist ein Zoll von 3 fl. beantragt, gegen welchen Ansatz wir 
uns mit aller Entschiedenheit aussprechen, und eine Er
höhung auf 4 fl. bevorworten. 

Wie erwähnt, ist der dermalige Zoll 4 fl. 20 kr. 
und 5 fl. 25 kr., der Zollvereinszoll hierauf 4 fl. 50 kr. 
Unser beantragter Zoll ist demnach um 20 lu-. niedriger 
als der gegenwärtige, und um 50 kr. niedriger als der Ver
einszoll. Für ein weiteres Herabgehen finden wir durchaus 
keinen Grund und berufen uns insbesondere auf unseren 
unterm 13. December 1857 an das k. k. Gefällen-Oberamt 
in Graz erstatteten Bericht, in welchem nachgewiesen er
scheint, dass die Erzeugung an Blechen aller Art, Platten 
etc. lediglich in Obersteier im Jahre 1853, 86.666 Centner, 
im Jahre 1854, 74.844 Centner, im Jahre 1855, 110.149 
Centner, i.m Jahre 1856, 146.837 Centner betrug, dass ein
zelne Werke noch nie vollständig beschäftiget waren, und 
dass jeder Bedarf im Inlande befriediget werden könne. 
Gegenwärtig sind die Preise bedeutend gesunken, die 'V crke 
stehen theilweise still, und mehr als der doppelte Bedarf 
kann geliefert werden. (Schluss folgt.) 

Notizen. 
Die Berg-und Hüttenmänner-Versammlung zu Leoben 

wurde trotz der Ungunst der Witterung, die in Obersteiermark 
bis zum Abend des Pfingstsonntags anhielt, zahlreich besucht; 
meist aus den innerö sterreichischen Ländern, doch· kamen 
auch Gäste aus nördlicheren Revieren. Das Leobner Comitc 
hatte für Empfang und Aufnahme der Fachgenossen auf das 
beste und zweckmässigste gesorgt. Ausführlicheres werden wir 
später bringen, denn der Redacteur selbst konnte leider nur den 
Samstag und Sonntag au der VerHammlung Theil nehmen, er
wartet jedoch weitere Mittheilungen. -

Landtagspetition der kärnthnerisohen Eisen-Indu
striellen. In einer Petition, welche die klirntncrischen Eisen
iudustricllen an den Landtag von Kärntbeu zur weiteren Vor
lage gerichtet haben, besprechen dieselben zuniichst die seit 
der Eisenbahnbauperiode 1855-185!1 und der damals gestatte
ten Schieneneinfuhr datircnden Krisen der Eisenindustrie, 
der gegenwärtigen Productionsbedingungcn in Kiirnthen iw Ver. 
gleich mit deneu des Auslandes, die g~gcnwärtig schwebende 
:L;ollfrage und die inneren Mittel zur Hebung der Eiseuindu
strie in Kärnthen, worunter insbesondere der ßau der Bahn
linie Fünfkirchen - Kottori (den auch wir in dieser 
Zeitschrift nud M.· R. Tun u er in der Leobner Versammlung 
schon lebhaft befürworteten) - hevorgehoben wird, weil nur 
auf diesem W egc billige und gute Steiukohle nach Kilrnthen 
Jcommen kann. Da es uns un Haum gebricht, die gauze Peti· 
tion abzudrncken, haben wir uns vor der Hand auf diese An
zeige beschränkt. 

Der Montan - Schematismus von J. B. Krauss fiir 
das J uhr 1 S64. wiril demnächst erscheinen; die von einigen 
Districten später eingelangten Subscriptions - V crz~ichnisse 
(nach denen die Auflage sich richtet) sind zum Theil an dem 
verspäteten Erscheinen des '" crkes Schuld. 

Berggeriohtlioher Sprengel für die Murinsel (Muru.
köz.) Nachdem der unter dem Namen Murinsel (Muraköz) be
kannte Landstrich zwischen Ungarn und Croutieu, welcher durch 
mehrere Jahre von Ungarn getrennt und zu Croalieu einge
theilt war, in Folge Allh. Handschreibens vom 27. Jänner 1861 
als Beetandtheil de1· Zain 'er Ge~punnschaft wieder in das Kö
l'igreich Ungarn einverleibt wurde und daher in berggericht
licher Beziehung dem prov. Districtual-llerggcrichte in Ofen, so 
wie bergbehördlich der ßerghuuptmauuschuft in Ofen zu un
t~rstehen lrnt, so wurde die Ausscheidung der diesen Lan<lestheil 
betreffenden Amtsbehelfe uns der Agramer BerghauptmannRchaft 
eingeleitet und die Uehergabc an die Ofner Bergh11uptmaun
schaft verfügt. -

Neue Sprengmethode. Schon früher hat man die Elektri
cität in der Form starker gal '·anischer Batterien zum Abfeuern 
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von Minen und Sprenglöchern benutzt. Bekanntlich gescbah 
diess, indem man zwei isolirte Kupferdrähte, umeinanderge
wuuden und an ihren freien Enden durch einen äusserst 
dünnen Platindraht verbunden, in eine mit einer leicht ent
zündlichen Pulvermischung gefüllte Patrone befestigte, und 
diese dann in die Pulverladung des Sprengloches einsetzte, 
worauf die Verdämmung erfolgte. Wurden dann die hervor
ragenden Drahtenden mit isolirten Leitungsdrähten verbunden, 
und durch diese eine starke galvanische Batterie geschaffen, so 
erglühte augenblicklich der dünne Platindraht und entzündete 
dadurch die Sprengladung. Die Aufstellung und Bedienung 
starker Batterien ist indessen eine ziemlich umständliche und 
kostspielige Sache. Von Co m t e und G u i fe in Frankreich ist 
der Vorschlag ausgegangen, sich statt dessen des bekannten 
Ruhmkorff'schen Inductionsappnrntes zu bedienen, der bekannt
lich selbst mit einer nur schwachen Batterie ungemein kräftige 
Funken liefert. Stult des Platindrahtes wird ein schwacher 
Stanniolstreifen angewendet. Derselbe schmilzt und lässt dann 
den Funken überspringen, der sicher das Pulver entzündet. 
An den zwei lnductionsdrähten kunn man hintereinander eine 
ganze Anzahl so vorgerichteter Patronen befestigen. Sobald 
der Funken die erste Patrone entzündet hat, wodurch die 
Drähte auseinandergerissen werden, springt er bei der folgen
den Patrone iiber u. s. f. Diese Vorgänge folgen so momentan 
auf einander, dass 1mm nur eine einzige Explosion zu hören 
glaubt. Der Ruhmkorff'sche Apparat mit seinen wenigen Zellen 
lässt ~ich leicht tran8portiren und functionirt selbst bei der 
feuchtesten Witterung, wo man die ebenfalls vor!!eschlugene 
Reibungselektricitiit nicht benutzen kann. '(Bresl. Gewerbbl.) 

Eine neue Fangvorrichtung erwähnt der nllerggeist" 
in Nr. :17 d. J. vom 6. Mni, bei welcher der elclttrische 
Strom in Anwendung gebracht ist, und welche mit der von 
den Engländern White & Grand erfundenen in Verbindung 
gebracht, eine absolute Sicherheit des 1''angens gewühren soll. 
Wir werden die llUsführliche l\Iittbeilung des nBerggeistes~ 
nächstens bringen, wenn nicht bis dahin andere Nachrichten 
uns zukommen , welche auch von wirklich damit gemachten 
Proben berichten. Denn erst die wMdiche Ausführung und 
der Versuch, woriiber jener Artikel nichts sagt, machen di'l 
neue Idee für den Bergbau werlhvoll. 

Ein Verbesserung hydraulischer Cemente, deren An· 
wendung beim llargwesen im 'l'eichbuu, der Grubenmaue
rung und anderen Bauten immer mehr zunimmt, finden wir in 
der Revue u11ivasc/lc des !lli11cs etc. (Lüttich) l 8ß~, 1. Liefe
rung, S. 122 angedeutet. Nach dieser l\Iittheilung hat es sich 
erprobt, dem Ceroentltalk schon bei der Bereitung 0eh1 bei· 
zumengen. Die Erfahrung, dass ein guter Oehlanstrich stei
nerne Gehäudebestandtheile vor Zerstörung durch Wasser nml 
Athmosphlirilien bewahre, hat auf jeuen neueren Vorschlag 
geführt. 

Berg- und Hüttenmännisohes aus Obersteiermark. 
Der Serpentin~ug von der Gnlsen (bei Kraubath), welr:her 
sich knapp hin_ter dem Eisenhochofen und der Eisengiesserei 
nächst St. Stephan vorüberzieht, in der Lobming vei·schwin
det und bei Kirchdorf-Tregös-1 (bei Bäreegg) noch eiumal zu 
Tage tritt, führt die durch Se. kais. Hoheit den Erzherzog 
Johann belehnten und nun von dem Fabrikanten Seyhl ab
gebauten Chromerze. In dem gleichen Serpentinzuge hat dus 
k. lt. Eisenwerk St. 8tephnn Eisenerze auf 3 Punkten belehnt, 
hievon sie okerige 8% Eisen lmltende Erze abbaut und beim 
Hochofen mehr als brnuchbaren Zuschlag, nls des Eisenhaltes 
wegen verhiittet. Die Eisenerze der andern 2 Punkte hnben 
zwar die Veranlassung zur Erbauung des Ei•enwerkes in den 
l 7!10er Jahren gegel.JP.11, und haben lnng<l - wenn aucb kein ta
delloses - so doch verwendbares Erzeugniss geliefert; erst seit 
circa 20 Jahren sind diese Erze von der weitem Beniitzung 
darum ganz ausgeschlossen worden, weil dieselben chrornhäl
tig sind, und dieser Chromgehalt das Eisen spröde und un
schweissbar macht. Nach der Analyse der k. k. geologischen 
Reichaanstalt enthalten diese Erze 7·15% Chromoxyd, 70·4!l°fo 
Eisenoxyd, 1 O·!l4 unlösliche Th eile und 11" l 2% Wasser in 
zusammen 100 Theilen. - Die geringe Entfernung, und der 
wenig kostspielige Abbau, erlaubt diese Erze um einen ge
ringen Pre_is zur Hütte zu bringen, und sind daher, bei ihrem 
grossen Eisengehalte, filr das St. Stephaner Hüttenwerk sehr 
werthvoll. Wenn auch vor der Hand daraus kein tadelloses 
Frischeisen und kein zu allen Zwecken verwendbares Guss-

eisen erzeugt wurde - so ist dieses Eisen doch schon Mi der 
jetzt bekannten Qualität zu verschiedenen Zwecken sehr ver
wendbar, und es knnn nicht abgeleugnet werden, dass alle 
Aussiebt vorhanden ist bei Verschmelzung der Erze mit den 
passenden Zuschlägen ~ad geeigneter nachh eriger Behandlung 
auch ein qualitiitmässigerns Eisen wie bisher zu erschmelzen sein 
wird. Wir lassen den hiittenmännischen Autoritäten d11s Urtheil 
üb• r, ob aus diesen chromhiiltigen Erzen ein für alle Zwecke 
qualitätmässiges Eisen erschmolzen werden kann; und erlau
ben nns blosa die feste Ueberzeugnng zu wiederholen, dass 
wh die Verwendung dieser Erze, fiir den Eisenhüttenbetrieb 
von St. Stephan, als den nutzbringendsten Betriebsfactor er
achten, und wenn nur einige Versue hsopfer gebr11cht werden, 
den guten Erfolg als sicher voraussetzen. Hel. Pruckner. 

Continuirlioher Stosiiherd. Einer uns zugekommenen 
Corresponilenz aus Siebenbiirg en entnehmen wir nachstehen
den Bericht ilber die Leistungen des continuirlichen Stoss· 
herdes: Bei Gelegenheit, als ich fiir das hiesige Werk Poch· 
werksbest11ndtheile bei dem k. k. Eisenwerk in l'oduroj be
stellte, habe ich auch das Ol:'tlililposb!inyer Werk _mit der muster
haften, nnch den neuesten Principien mit continuirlichen Stoss
herde11 und vervollkommneten 8pitzlutten eingerichteten nassen 
Aufbereitungs· \Verkstiitte besucht. Diese durch den Herrn 
Ministerinlrath von Hit ti u g er angeordnete, unil durch cleu 
Herrn Schichtmeister P almer mit Umsicht und Aufmerk
samkeit durclwefiihrte Aufbereitun"s-Einrichtung verdient die 
allgemein<l N~chahmnng und ßea:htung. Nicht ~Hein, dass 
die Geschicke um 13- 20 Percent reiner gesclneden wer
den, wird man gleich beim P.rstcn Blick im Schlemmhans da
durch noch mehr iil~rrascht als mau das Corps von pfeifen
den 8chlemmjungen mit de1; Besen, Trögeln, Schlichschau
feln etc. vermisst. Mnn sieht hier im unteren Schlemmlurns 
die 15-30% Trübe von ~8 Pocheisen von 8 Schlemmjungen 
läutern, deren einzige Beschiif1igung auch nur dllrin besteht, 
die Zunge zum Abscheiden der ablliessenden Schliche auf 
den Herd zu iibcrwnchen, im Fall 1lieselben sich durch den 
Seitenstoss uns ihrnr vorgeschriebenen Lage veriindern. Diese 
für den edlen Bergbau hochwichtige Aufbereitungs-Methode 
sollte in Kurzem eine nl lgemcine Nachahmung finile11, dadurch 
wird gewiss manche1· Bergbau vom Untergnng gerettet, um so 
mehr, da di~sc Einriel.itnng kein so grosses Anlngscnpital er
fordert. 

Ich kann nicht umhin nochmnls meinen innigsten Dank 
den Herrn Werksbcamton von OI:U1l11posb:inya und insbeson
dere dem Herrn 8chichtmei~ter Palmer fiir <lie so freundlich 
ertheilte Aufkläru11g auszu<lritcken. 

Gyalu nm 12. April lb6-1. 
P. J. Kremnit zky, gewerl[sch. Bergverwalter. 

Berggesetz-Entwürfe in Baiern und Preussen. l\Jan 
schreibt der Essener Zeitung· aus llaiern: „Da bei Ihnen in 
Preussen die Erlassung eines neuen Berggesetzes nahe 
bevorsteht, nn:l den Zeitungsnachrichten zufolge bl'absichtigt 
wird, den Entwurf hierzu clem nächsten Landtag zur Be
schlussfassung zu unterbreiten, so wird es Sie interessiren, 
zu erfahren, dass clic Kammer der Abgeordneten in Miinchen 
sich vor einiger Zeit gleichfalls wieder mit der Organisation 
des Bergwesens befasst lrnt. Mehrere fachkundige Abgeord
nete wemlctcn sich niimlich bei Uerathung der Rechnungen 
der Bergverwaltung mit der Anfrage an die Regierung, wie 
es hinsichtlich der Erlassung eines neuen Berggesetzes stehe, 
die schon seit Jahren und zuletzt wieder nm vorigen Land
tage uls dringend nothwendig angeregt sei. Von der Regie
rungs-Seite ist hierauf erwidert worden, dass man sich mit 
dieser ~1..iochwicbtigen Materie angelegentlich beschäftige, und 
man· vielleicht in der Lage sein werde, dem niichsteu Land
tage eine derartige Gesetzesvorlage zu machen.« - \Vir 
kniipfen hieran die weitere Mittbeilung, dass die Ständever
sammlung im Königreich Sachsen jetzt mitten in den Be
rathnngen iiber ein neues Berggesetz steht und zugleich iiber 
ein Gesetz über Besteuerung des Bergbaues zu beschliessen 
hat. Wer könnte dannch noch zweifeln, dass es auch für 
Prenssen die höchste Zeit ist, endlich zu einem Berggesetz 
zu gelangen, wie es sein Bergbau so dringend bedarf. . 

Der vorläufige Entwurf eines allgemeinen Berg g e
s etz es ist bek1mntlich in den Monaten November vorigen 
Jahres bis Februar dieses Jahres einer nochmaligen Berathung 
durch eine von den Herren Ministern des Handels und der 
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Justiz eingesetzte Commis s i o n unterzogen, Diese Revision 
hatte hauptsächlich den Zweck, die Erinnerungen und Ab
änderungsvorschläge zu prüfen, welche in den sehr zahlreich 
eingegangenen Gutachten von Behörden, Handelskammern, 
bergbaulichen Vereinen .und von pralttischen Juristdn ent
halten sind. Die Zusammenstellung der in den eingegangenen 
70 Gutachten enthaltenen Vorschläge mit den Bestimmungen 
des vorläufigen Entwurfs war bereits vorher durch den Ver
fasser des letzteren, Herrn Oberbergrath Brasse r t, bewirkt 
worden. Das Resultat der Commissionsberathungen liegt 
gegenwärtig in einem revidirten Entwurfe vor, welcher 
dem Vcrnd1men nach den beiden Häusern des Landtages 
bei ihrem nächsten Zus111nmentreten vorgelegt werden wird. 

Bei der ReYision des vorläufigen Entwurfes sind ein
zelne Abschnitte, z. B. Titel IX. Von der Bergwerkssteuer; 
Titel XI. Von den Bergschulen, und Titel VIII. Abschnitt 2. 
Allgemeine bergpolizeiliche Vorschriften, ganz weggefallen. 
Das Abgaben wes e 11 hat b~reits d11rch das Gesetz vom 
20. October 1 S!i:! eine gleichförmige Regelung für alle Lan
destheile erfuhren. Die Angelegenheiten der Bergs c h u l c n 
sind in den meisten Provinzen durch die auf Grund des Ge
setzes vom 5. Juui 18133 festgestellten Statuten der Bergliau
hilfskassen geregelt. Der Versnch endlich , die wichtigsten 
sicherheitspolizeilicheu Vorschriften b'eim Bergbau 
in cineu Lesondereu Ahschuitt des Bergge•etzes zusammenzu· 
fassen, scheiterte an dar Unmöglichkeit, dieselbeu gleichförmig 
für alle Arten ''On Dcrgwerken zn formnliron. Mau üher-

. zeugte sich in Uebereinstimmung mit der Melmrnhl der l\lo
neuten Yon der Nothwendigkeit, die•e 1''estsetzungen den 
Oberberg-Aemtern für ihre Yerwaltung•·Districte zu überlasseu. 

Die Vorschriften deo zweiten Titels: Vou der Erwer
bung des Bergwerkscigeuthums, sin<\ wesentlich vereinfacht. 
Man hat insbesondtre hei cler ßestimnnu;g der Feld esg r ö s s e 
die L'nterscheiclung zwischen dem .Minimalfelde, welches der 
Muther als Recht Legelir.;:11 kaun, und dem Maximalfelde, 
wel~hes ihm nach dem Ermessen der Behörde verliehen wer
den kann, gauz auf,regelien.. Es besteht daher nur noch eine 
Feldesgrösse fiir j~de der heiden im §. 31 des vorläufigen 
Entwurles unter<chicdcuen Arten der Grubenfelder, dereu Aus
dehnung uach den Antrllgen der Interessenten auf 25.000 und 
500.000 Quadratlacht1•r bestimmt ist. Das kleinerc Gruben· 
fold soll iu tlen Gangrevieren des frnheren Bergamtsbezirkes 
Siegen Anwendung finden, dus grössere Feld in allen ilbrigen 
Landestheileu uud für jede Art cles Minerall·orkon1111ens. Diese 
geographische Oistinction beseitigt die Schwierigkeiten, die 
bei den frillieren Versuchen einer Unterscheidung zwischen 
den verschiedenen Arten des llfinern)vorkommeus nicht ver
mieden werden konnten. 

Die Bestimmungen des dritten Titels, namentlich iiber 
die A 11fstel1 u n g und Ans f ii h r u u g des Betr i c b s p 1a11 es, 
sind im Geiste einer vollstiindigen llcseit;gnug de1· bevor
munJenden Aufsicht abgeändert worden. Die Auf~tellun~ des 
lfotricbsplau~s uud die beliebige Abiindernng desselben im 
Lanfc des Bctriebsjahrc8 iot dem freieu Ermessen des Berg
werksbesitzers iiLerlasseu. Der Betriebsplan und die ALiin
derungen de8selben müssen unr der Behörde mitgctheilt wer
de111 welche die Ausführung sicherhcitsgefähl'lieher ArLeilcn 
beanutändcn kann. Die Thätigkeit der Bergpolizeibehörde ist 
auf die Wahrung der sicherheitspolizeilichcu Rücksichten bc
schriinkt uud die Wuhrnng der Nachhultigkeit des 
BcrgLaues gehört künftig nicht mehr z11 den Aufg11ben der 
Bergpolizei *J. 

Der vierte Titel: Von den Rechtsverhii.ltnissen mehrerer 
Bethciligteu, ist durch die Aufnahme von Vorschriften iiber 
das Zubussverfahreu vervollständigt. Zwischen den entgegen· 
gesetzten Tendenzen der Mobilisiruug der Kuxe uud der 
Beibohaltung der lmruobil11rquulität hat eine Vermittlung auf 
der Grundlage stattgofunden, dass den Gewerkschaften die 
A.unahme jeder V ertragstorm gestattet, als Regel aber fiir 
the künftigen Gew~rlrnchaften die Mobilisirung, fiir die bc · 
1tehenden die Immobilarqualität festgehalten ist. Bei der 
Ueberführung der letzteren in die mobilisirte Form, die durch 
W:ehrheitsbeschluss erfolgen kann, werden die Rechte der 
iypothekengläubiger im vollen Umfange gewahrt. 

*) Das diirfte doch vielleicht zu weitgehend sein, und 
.en Raubbau ermuntern! 0. H, 

Auch in den übrigen Abschnitten des Entwurfs sind 
wichtige Verbesserungen vorgenommen; die Vorarbeiten zu 
der Codification unseres Bergrechtes dilrften auch an Griind
lichkeit in der That jetzt nichts mehr zu wünschen übrig 
lassen, Für das Gelingen des Unternehmens bürgt einerseits 
die Sorgfalt des Referenten Herrn Oberbergrath B ra 88 e rt, 
der mit voller Hingebung an diese schwierige und mühevolle 
Arbeit seit Jahren fast ausschliesslich fiir dasselbe thätig ist, 
theils die allgemeine Theiluahme des Lergbautreibenden und 
des juristischen Pulilikums, welches in ausgedehntem Masse 
von der ihm gebotenen Gelegenheit zur Kritik des vorläufigen 
Entwurfes Gebrauch gemacht hat. 

Es ist desshalb bei de1· lebhaften Fürsorge, welche der 
Herr Handelsminister diesem Gegenstande widmet, zu hoffen, 
dass das Berggesetz aus der nächsten Landtagssesei ou in 
einer allgemein befriedigenden Gestalt hervorgehen wird. 

Essen. Ztg. 
Herr v. Deohen. Auf Veranlassung des zu Ende des 

vorigen Jahres erfolgten sehr ehrenvollen Austrittes des Herrn 
Ober-Berghauptmannes von De c h e n aus dem königlichen 
Dienste wurde demselben am 18. März durch eine Deputation, 
im Namen der königlichen Berg-, Hlltten- und Salinen-Beamten 
des ganzen Ober-Bergamts-Districtes Bonn, ein Weihe g e
s c heult überreicht. 

Das Geschenk besteht in einer grossen s i 1 b e rn e n 
Vase ·rnn sehr geschmackvoller Form, welche in dem Atelier 
der königlichen Hoflieferanten, Goldschmiede ~y und Waguer 
zu Berlin angefertigt wnr. Der Bauch der Vase trägt zwi
schen d~n schön verzierten beiden Handhaben auf dor einen 
Seite eine kurze Dedication in einem goldenen LorLeor- und 
Eichenkranze und auf der anderen das 'Wappen des Empfängers 
in cm11illirter Arbeit in Farben ausgeführt und iu einer ähn
lichen Umkränzung. Auf dem Rande des Vasenkörpers, unter
halb des Obertheils, welcher sich deckelartig abnehmen lässt, 
siud die Zeichen der nutzbaren Meta 11 e, der 1 n fl a in m a
b i l i e 11 und des Steinsalzes eingravirt. Auf dom Gipfel 
steht ein preussischer BergbeRmter höheren Ranges in der 
Revier-Uniform, in mattem Silber ausgeführt, mit einer Karte 
in der Hand, die Aufschrift tragend: „Rheinland-Wcstfalon." 
Der Fuss der Vase ist sinnvoll verziert durch vier landschaft
liche Bilder, eingravirt iu Niello-Manier. Sie repräsentiren 
die königliche Eisenhiitte zu Mühlhofen bei Sayn, die GL· · 
bände der Dechen-Schächte bei Sanrbriicken, das königliche 
Steinsalz-Bergwerk und die Saline zu Stetten in Hohenzollern, 
als grössere Werke der P11rtie, welche unter v. Dechen's 
Oberleitung entstanden sind, uud das königliche Ober-Berg
amts-GeLäude zu Bonn. Zwischen diesen vier Darstellungen 
befinden sich vier rnnde Medaillons, auf welchen in Relief 
angebracht sind: Schlägel und Eisen, die Zeichen des Hiltten
maune~, die Grubenlnmpe und der Compass. Vier köstliche 
Gnomen von mattem Silber deuten in ihrer gebückten Stellung 
clen mühsamen Dienst an, dem sie als Träger der schweren 
\'ase gewidmet sind. 

Die Gaue war begleitet von einem schlinen, ünsscrst 
nlterthiim lieh verzierten Folio-Dan de. Es ist die Dedications
Urkunde, welche zugleich die znhlreichen Namen und Titel 
der Widmenden enthält. Die vortrefftich gelungene artisti
sche A usfiihrung in Bild und Schrift ist dem lllaler und 
Lithographen Franz M11rla Inge11mey in Dllsseldorf zu ver
dankeu. Das erRte lllatt zeigt ein colorirtes, sehr sinnreich 
gruppirtes und anpassend emblematisches Bild von Gnomen 
und bergmännischen Attributen 11ller Art, welche die Träger 
und Einfassung zweier Medaillons abgeben, das eine das 
Siebengebirge das andere die Porta 'Vestl'nlica darstellend. 
Hierauf folgt 'iu golhisch ausgemalter Schrift die Widmung: 

nlhrem OLer-Berghauptmanne, dem Königlichen Wirk
lichen Geheimen Ratbe, Herrn Dr. Heinrich von Decheu 
Excellenz beehren sich die köuiglichen Berg·, Hütten- und 
Salineu-Beamten dea Ober-Bergamts-Districte• Bonn, im le
bendigsten Gefiihle der Liebe und Hochachtung die Vase zn 
widmen, welche sie hiermit durch ihrll Deputution überreichen. 
Aus ihren Herzen entsteigt dabei der sehnlichste 'Vunscb, 
dass der Schöpfer der Berge und ihrer Schätze dem tiet 
Wissenden und grilndlich Forschenden auf jenem Gebiete, 
ihrem unvergesslichen Herrn Chef, zur Feierschicht das reich
lichste Lebeusmass in Geistes- und Körperfrische verleihen 
wolle. Möchto auch der Anblick der Vase bei ihrem Besitzer 
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eine freundliche Eriunerung an die Widmenden hervorrufen. 
Bonn, 31. December 1863.u (Hierauf folgen die NP.men.) 

Herr Wirklicher Geheimer Rath v. Dechen gab der De
putation den allerverbindlichsten Dank in der ansprechendsten 
und freundlichsten Weise zn erkennen, und ersuchte dieselbe, 
diese Gesinnungen auch ihren siimmtlichen Committenten mit-
theilen zu wollen. (K. Z.) 

Literatur. 
Das Bessemern in Sohweden in seiner jetzigen Praxis 

von L. E. B o m an, H!ltteninganieur des schwedischen Ge
werkenvereins 11Jcrn Contoret.u Mit einem Vorwort von 
P. Tun n er. NebHt einer litbographirten Tafel. Leipzig. 
Verlag von Arthur 1"elix. 1864. 

Der Verfasser, welchem eine zweijährige Praxis im 
Bessemern auf verschiedenen schwedischen Werken Material 
zn vorliegender Schrift gegeben bat, fand in dem eifrigsten 
Förderer des Bessemer-Verfahrens auf dem Contineute Herrn 
Ministerialrath P. Tun n er einen freundlichen Vorredner, 
dessen Worte wohl am besten geeignet sind, die vorliegende 
Arbeit dem Leser zu empfehlen. Sie befasst sieb, wie Tunner 
hervorhebt, nvornehmlich mit dem prnktischen Theile des 
„Bessemerns und lässt in dieser Richtung alle andern Publi
ncationen iiber rliesen Process weit hinter sich; sie ist dess
nhalb insbesondere für den praktischen Eisenhüttenmann von 
ngrösstom Wertbe. Ich (Tunner) kann diese Anempfehlung 
„mit um so grösserer Zu'l'ersicht aussprechen, da ich nach 
nden Erfahrungen bei den ersten Bessemer-Versuchen, die im 
110ctober m.d November 18li3 zu Turrach ausgefiihrt worden 
nsind, die prRktischen Anleitungen des Herrn Boman in 
„mehrfacher Heziiihung zu bestiitigen, zu widersprechen hin
ngegcn kaum ein Factum anzuführen in drir Lage bio.u 

Die kleine Schrift zerfällt in VIII Abschnitte, u. 11w.: 
1. Die Anlage der Hütten, sowohl neuer, als alter und für 
den neuen Process erst zu aptirendcr. II. Das Gebliise. 
III. Die llessemcröfen, Giesspfannen und iibrigen Geräth
schaften. - In diesem Abschnitte verlässt der V erfass er ein 
wenig den Boden seiner schwedischen Praxis, indem er 
den beweglichen Oefen (in Hirn- oder Retortenform), wie sie 
in England im Gebrauche sind, vom theoretischen Stancl
pu11ktc Vortheile zuschreibt, welche nach ei11cr Note von 
Tunner sich in Turrach nicht durchaus bestätigten. Damit 
ist wohl auch nur ein einzelner Fnll gegeben, allein es er
klärt sich wenigstens, warum man in Schweden bei rlen stehen
den Oefen geblieben ist, welche nach S. 11 und ff .. sehr be
friedigende Resultate geben. Unsers Wissens sollen bei dem 
Staatsversuche, welcher zu Neuberg in Steiermark abgeführt 
werden wird, beide Arten von Oefen vergleichend erprobt 
werden. - IV.Die Erze und der Hochofenbetrieb. V. 
Der 1''rischprocess. VI. Das Giessen. VII. Das Sor
tiren und l'robircn des Stahls. VIII. Die ökonomische Seite 
des Processes. 

Alles diess ist klar und pracis auf .J.i Seiten enthalten, 
so dass man ohne uunöthige 'V citwcndigkeit in das Wesent
liche des Processes eingeführt wird. 

Wir machen auf diese kltinc, insbesondere fiir uusere 
Alpenliincler sehr wichtige Schrift aufmerksum und wiin~chen 
ihr Verbreitung und praktische Wiirdigung. 0. H. 

A d m i n i ~ t r a t i v e ~. 
Kundmachung. 

In Gemässheit des §. t G'l a. B. G. wird ans Anlass des 
Ansuchens der Direction des im Gömörer Comitate befindlichen 
Ploszkoer Eisenwerkes <l<lto. 20. April l 864 eine Gewerken
versammlung unter behördlicher Intervention auf den (i. Juni 
1864 Vormittag 10 Uhr im Eisenwerke 11u Ploszk6 angeord· 

net, zu welcher die bergbücberlichen Besitzer Paul Latinak'sche 
Erben, Johann senior Latinak, Leopold Latinak, Andreas 
Török'sche Erben, Rosalia Török, Sophia Török und Johann 
Krmann in Person oder durch legal Bevollmächtigte zu er
scheinen mit dem Beisatze vorgeladen werden, dass die Ab
wesenden den gesetzlich gefassten Beschlüssen der Mehrheit 
der Anwesenden beitretend angesehen werden müssten, und 
da's die Erben und sonstigen Rechtsnachfolger der bücherli
c:h•·n Besitzer nur nach vorhergegangener Nachweisung ihrer 
Eiµ-enthumsrechte würden zur Schlussfaasung zugelassen werden 
kö1111en. Die Beratbungsgegenstände sind: 1. llestimmungen 
ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft im Sinne des allge~ 
meinen ßerggesetzes constituiren wollen; 2. Wahl der Firma 
und Bestimmungen wegen des Dienstvertrages ; 3. Beschluss 
über etwaige Errichtung von Gewerkschafts-Statuten; 4. Be
stimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und sonstige An
ordnungen im currenten Haushalte. 

Kaschan, am 2i. April 1864. 
Von der Zips-Igloer k. Bergbauptmanschaft. 

Oestiitzt auf eine grosse Anzahl Zeugnisse, von denen 
nur <lie hervorragendsten aufgeführt erscheinen, macht auf 
seinen vorziiglicb guten und ullenthalben gelobten 

„Eisenminiumkitt," 
Preis 100 Zoll -Pf. 30 fi. iist. W., in Kisten a 20 Z.-Pf. ver
packt, ferner auf die uls rlas beste Scbntzmittel gegen Rost für 

alles Eisen illl Bergwerk ~ich bestens bewlibrte 

„Diamantfarbe," 
Preis 100 Pf. Z.-G. 40 fi. ö~t. W., aufmerksam, und erbittet 

sich gefällige Aufträge 
Farben- & Kupler-Berg-werk von 

Friedrich Schaefer zu Tismitz bei Böhm. Brod. 

Zieu..gD.:laae. 
Nlederösl.-rrelrblsch.-r Gr\\Wlll'· VrrPfn. 

Wolilgeborner Herr! Wien, den 4. März 1864. 
Der niederösterreichische Ge wnbe- Verein bat in Folge 

Ihres Ansuchens clie Qunlität nnd Verwendbarkeit des von 
Herrn Friedrich Schaefer in Tismitz bei llöhm. Brod er
zeugten Eisenminiumkittcs durch seine Abtbeilung für Chemie 
und Physik prüfen la8sen. 

Die genannte Abthcilung hat nkannt, dass der einge
seudetA Eisenminiumkitt von vorziiglicher Qualität und beru
fen sei, den Mininmkitt in allen Fällen zu ersetzen, indem 
er sich bei Dichtungen filr DRmpf, bei kalten und heissen 
Wasserleitungen als vorziiglicb bewiihrt; 

.Mit besonderer Hocliachtnng 
Der Präsident: 

Ad. R. v. Burg m. p. 
P. T. Herru F. B. 8 c hoch Wohlgeboren. 

Herrn •'rlcdrkb Schaefer, Farbcu- und Kupfer-Bergwerks
Inhaber zn Ti s mit z bei B ö b m. Br o d. 

Mit Beziehung auf die gese hiitzte Zuschrift vom 1 :.!. Sep
tember v. J. wird Ihnen hiermit bel<annt gegeben, dass Ihr 
Eiscnminiumkitt im hiesigen k. k. Arsenale erprobt worden 
ist, und ditl Maschine n··Direction sich über die guten Eigen
schaften dieses Artikels giinstig ausgesprochen hat. Sie wer
den demnRch hiemit eingeladen, vorläufig eine Partie von 
200 Pf. Ihres Eisenminiumkit tes in das hiesige k. k. See-Ar
senal zur Einlieferung bringe n zn lassen ete. etc~ 

Venedig, 9. März 1864. 
Vom k. k. Hafen-Admiralate. 

111-13] Vinial m. p., M.·Cap. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jiihrlich loco Wien 8 ß. ö. W. oder ö Thlr. 10 N gr. Mit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht ijbcr die Erfahrungen im berg- und hiittenmiinnischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas Bis Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnubme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

Druck von Karl Wintemitz & Cowp. in Wien. 
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Bericht 
über die am 12. und 13. October IS63 11bgehnltenen 
Sitzungen des Specl11l-Co111it1•s des böbm. Gewerbe-Vereines 

für Eisenhütten und Steinkoblenbergbau In Böhmen. 
(Fortsetznn~.) 

Die V crsammlung schreitet nun zur ßcrathung tlc8 
dritten Programmspunktcs, 11·clcher lautet: 11,Vclchc 
11 Rcsultatc wurden in 11cucstcr 1.'.:eit bei <ler Hohciscngc-
11wiunung mittelst Coaks in Blihmen Prhaltcu'! \VPlchc Art 
"der Y crcoakung hat sich als <lic zwcckmiissigstc erwiesen'?" 

Ccntraldircctor Pro c h liz k a thcilt eine Zusammcn
atcllung der Roheisenerzeugung und des Coaksl'(~rlirauchcs 
bei der Adalbcrthiittc in Kladno vom Jahre J S5G bis l SG:l 
mit, und zwar betrug: 
im Jahre 155ü-57 die Rohciscnproduction 13G.367 Ctr., 

der Coaksvcrbrauch 241.272 11 
„ J 857 -58 die Rohcisenproduction 138.144 „ 

der Coaks\'Crbrauch 227.575 11 

" 1 858-59 die Hoheiscnpro<luction 2G 7. 782 11 

der Coaksverbrauch 37 4.406 11 

11 1859-GO die Hohciscuproductiou J 9J.011 11 

der Coaks\"Crbrauch 402.820 11 

11 1860-G l die Rohciscuproduction 379.294 11 

der Coaksnrbranch 704-205 11 

„ l 86 l -G2 die Rohciscnprotluction :395.000 „ 
der Coaksvcrbranch 518.486 11 

11 1862-63 die Roheiscnproduction 459.400 11 

der Coaksvcrbrauch ü69. 21 J 11 
folglich vom Jahre 185() bis 1863 Hohcisenproduction 
1,966.\.198 Ctr., <lcr Coaksvcrbrauch 3, 167. !17 5 Ctr. 

Aus dieser Darstellung sei zu ersehen, dass sich die 
Coll.kserzcugung in den letzten Jahren namhaft gehoben 
habe. Im letzten Jahre wurden 676.720 Centner Coaks 
erzeugt, und hiczu 2,23 J .09ü Ctr. an Hohkohle verbraucht, 
daher erforderten 100 Pfund Coaks an Rohkohle 327 '4 
Pfund. Der Verlust bei der Wäsche beträgt 20-22 Procent. 
Der Verbrauch an Kohle bei der Roheisenproduction ist 
bedeutend vermindert worden. Die neu erbauten Hochöfen 
Wl.ll'den zur Benützung der Gase eingerichtet, und ein Fort-

schritt sei nicht zu verkennen. Ucbcr den Verbrauch und 
die Gattinmg dt>r Erze könne jedoch Redner als gewisscr
masscn zum inncm Geschiiftsgang gehörend, nichts mit
thcilcn. 

M er 1 c t: 'V cnn mau über einen Fortschritt bei dieser 
.i\fanipulation sprechen wolle, so miissc man eine genauere 
Kcnutniss über das Vcrhiiltniss des Ilrcnnmatcrialcs, iiber 
die Hrarbcitdcn Erze, iibcr die Qualität des Roheisens 
Laben, nld die iibrigcns daukenswerthcn Daten des Vorred
ners angeben. Er bctlauerc, dass denselben das Ge s eh äft s
g eh c im n i s s abhalte, die nothwcndigcn Erläuterungen 
zn geben. Er fiir seine Person würde keinen Anstand neh
men, die Resultate seines Betriebes auf das genaueste mit-
7.Uthcilcn, da diese nicht bloss zur gegenseitigen Belehrung, 
sondern vielleicht :weh zn V crbcsserungcn des Betriebes 
selber V cranlassung geben wiirdc. 

Kr ej c i: Er glaube, es sei die Hauptsache nicht be
rührt wortleu, nämlich ob das Roheisen, welches man ge
genwärtig in Kladuo gewinne, im V crglciche zu <lern vor 6 
Jahren erzeugten, eine Verbesserung seiner Qualität zeigt. 

Proeh:lzka: Er sei weit entfernt davon, mit der 
lllanipulation Geheimnisse machen zu wollen. Die ge
drncktcn Rechenschaftsberichte, welche er vorlege, seien 
der beste G Pgcnbcweis. Was die Qualität des Eisens be
treffe 1 so wolle er, inmitten so :rnsgczeichnctcr Hütten
männer, nicht so unbescheiden sein, selbes für tadellos zu 
crkliiren, jedoch sei die Qualitiit eine gute, weil die Er
zeugung zur Gänze aufgeht und sehr gut verkauft wird. 

Auf allgemeinen 'Vunsch scblicsst der Vorsitzend c, 
da die Zeit schon weit vorgcriickt w11r, die Sitzung gegen 
8 Uhr Abends. 

Am t 3. October 10 Uhr Morgens eröffnet der Vor
sitzende die dritte Sitzung. 

Pro c h :\, z k a verlangt das Wort, indem er bezüglich 
der am vorigen Tage verhandelten letzten Frage den ihm 
gemachten Vorwurf der Ungenauigkeit der Resultate wider
legen müsse. Zn diesem Behufe liest er aus dem gedruckten 
Rechenschaftsbericl1te noch mehre Daten vor, und gibt hiezu 
nachträglich einige Erläuterungen. 



Es wird sodann zur Bcrathung über den vierten 
Programms p unkt übergangen, welcher lautet: „ Welche 
11 Würdigung habcu die Uuiversal-Norrualschachtöfen nach 
11 Raschette'schem System auf böhmischeu Eisenhütten ge
" funden, und wie stimmen die Erfahruugcn der einhcimi
.., schen Hüttentechniker mit den angeriihmten Erfolgen die
„scr Erfinduug überein'(" 

l\I c r 1 c t leitet die Frage durch eine sehr sachkundige 
Darstellung des Zustandes des Eisenhüttenprocesses, seiuer 
Leistungen und Gebrechen vom wi!tf!euschaftlichcn sowie 
vom praktischen Standpunkte ci~, und erläutert hierauf in 
scharfsinniger Weise die Hauptmerkmale des Raschettc'
schen Ofens. Trotz der umfassendsten und gründlichsten 
Versuche und Erfahrungen seien dennoch die zwcckmässig
steu Dimensionen des Eiscuhochofcns, um mit dem kleinsten 
Kohleuaufwandc die grösstc Production bei vollkommener 
Ausnützung der Erze und mit der gcriugsten Auslage für 
Bau und Betriebskosten zn erzielen, eine bisher noch un
gelöste Frage. Die mühevollen praktischen Versuche des 
General Raschcttc auf den Hüttenwerken des Fürsten Demi
doff im Ural seien daher im höchsten Grade wichtig, und 
um so interessanter für den böhmischen Hüttenmann, als 
ähnliche Versuche bereits vor Jahren von ciuem unserer 
tüchtigsten Hüttenmänner, dem ßcrgrathe Mayer in Neu
joachimsthal gemacht wnrdPu. Raschette ist bei der Be
stimmung der Dimensionen seines NormaJ.Schachtofens von 
der Grössc der Schmelzzone ausgegangen. Er hat llic von 
'l' u u n c r ausgesprochene Thatsache, dass sich der Verbren
nungsraum in der Hichtung des 'Vindstromcs _höchstens auf 
1 1/

1 
Fuss erstrecke, dass in <leasen Mitte die heisseste Zone 

nicht mehr als ß Zoll Verbreitung habe, dass durch Ver
grösscrung der Diiscn, sowie durch die Erhöhung der Tem
peratur und Pressung der Gebläseluft der V crhrennungs
rnum vcrhältnissmässig nur sehr wenig an Ausdehnung ge
winne, durch vielfache Versuche als richtig constatirt und 
daraus den Schluss gezogen, dass jede Erweiterung des Gc
stcllraumcs über dieses Normale ohne Nutzen für die Er
höhung der Production sein müsse, ja dass um die Schmel
zung der Erze mit möglichster Kohlenersparniss zu erzielen, 
diese Normalweite des Gestelles gar nicht überschritten wer
den dürfe, bei schwcrschmelzcnden Erzen aber dem I<'ocus 
wo möglich nahe gerückt werden müsse. Das erste charakte
ristische Merkmal des Raschcttc'schcn Ofens: eng u ud 
schmal, war somit i;ichcr gestellt. Raschettc will nun 
ferner durch viele V cl'Huchc mit den reichsten Magnetciscu
steiuen nachgewiesen haben, dass ein Aufenthalt von 7 
Stunden im Ofen vollkommen ausreiche, um diese Brzc zur 
Schmelzung vorzubereiten, darnach liess sich die Höhe des 
Ofens berechnen, welche mn so geringer ausfallen musste, 
als mau bisher einen Aufenthalt von 1 G bis 24 Stunden für 
nothwcndig hielt, somit war das zweite charakteristische 
Merkmal des Ofens : u i c d r i g. Um aber den Anforderun
gen der Masscnproduction zu genügen, reihte Raschcttc 
seinen Ofen mehremalc aneinander, multiplicirtc denselben, 
wodurch sein S,ystcm das dritte charakteristische Merkmal, 
nämlich: 1 au g erhielt. Mit diesen Dimensionen glaubt nun 
Raschcttc die eingangs gestellten Aufgaben eines guten 
Eisenhochofens vollständig zu lösen. Redner glaubt hier
auf noch constatiren zu müssen, dass das im Jahre 1856 
entworfene und 1858 ausgeführte Hochofensystem vom 
Bcrgrath Mayer in der Bestimmung der Hauptditncnsioneu 
des Ofenschachtee auf denselben Grundsätzen und Er-
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fahruugen h eruhe, wie das Raschette'sche. Mayer ist bei 
Bestimmung der Dimensionen seines Ofens auch von der 
Grösse der Verbrennungszone ausgegangen, und hat durch 
die Mittel, welche die Physik und Chemie an die Hand gibt, 
die Dimension: eng im Ges teile constatirt. Eben so be
rechnete er für die Oefen eine geringere Höhe; nur bezüg
lich der Massenproduction weichen beide Systeme von ein
ander ab, denn Mayer addirt, während Raschctte multi
plicirt, Mayer bringt in seinem Ofen vier von einander ge -
sonderte Schachte an, während Raschctte die Zwischen
wände weglässt. Das nach dem Mayer'schcn System er
zeugte Roheisen ist von vorzüglicher Qualität. Auch ist zu 
berücksichtigen, dass bei diesen Oefeu viele Erze bei einer 
niedrigem Temperatur verschmolzen werden, während bei 
Oefcil mit hoher Temperatur und Pressung des 'Windes 
viele Basen mit ins Roheisen übergehen und seine Qualität 
verschlechteru. Als charakteristisch muss noch bemerkt 
werden, dass Raschette nicht die Gicht verengt, sondern 
umgekehrt wird der Ofenschacht nach aufwärts beständig 
erweitert, wodurch ein gleichförmigeres Herabgehcn der 
Gicht erzielt wird. Redner fordert hierauf die anwesenden 
Fachmänner auf, das System, welches er eben auseinander
gesetzt, j c nach ihren El'fahrungen anzugreifen, er wolle ver
suchen, die dagegen gemachten Einwendungen zu wider
legen. 

Der Vorsitzende bemerkt, dass in der an die Ver
sammlung eingelangten schriftlichen Eingabe des H. Berg
rath l\l ay c r eine ausführliche Beantwortung dieser Frage 
enthalten sei. Er erinnere sich genau, dass vom Bcrgrath 
Mayer eine ausführliche Beschreibung des von ihm bereits 
im J. J 856 ausgeführten Priucipes, das eben vom Vorred
ner erwähnt wurde, vor 4 oder 5 Jahren an eine der früheren 
Versammlungen dieses Berg- und lliittcu-Comites gelangt 
sei, damals aber, wahrscheinlich, weil Herr Mayer nicht per
sönlich zugegen war und daher über gewisse zweifelhafte 
Punkte keiuc Aufklärung erhalten wurde, leider nicht die 
verdiente Würdigung und Berücksichtigung gefuudcu habe. 
Die Priorität des ßergrathes Mayer bezüglich des 
Principes müsse er daher jedenfalls comtatircn. Der Vor
sitzende liest hierauf die betreffende Stelle aus Maycr's Ein
gabe vor, deren wesentlichster Inhalt folgender ist: Mayer 
gibt zuerst Cine kurze Darstellung des Haschctt.e'schcn Sy
stems nach einer beigefogten Broschüre von Au bei. Aus den 
dort angeführten Thatsacl\cn müsse im Auge behalten wer
den 11) ein reiner l\fagnctciscnstcin von etwa iü 11/ 0 Eisenge
halt, daher sehr wenig Schlacken gebend, b) eine wöchent
liche Production im Mittel von 3000 W. Ctr. mit !) Windfor
men, c) ein Holzkohlenverbrauch pr. 1 \Vr. Ccntncr mit 1 O 
Cub.-Fuss. Maycr's vieljährige Beobachtuugcu haben den
selben schon vor Dccennicn zu der Wahrnehmung geleitet, 
dass der bisherige Grundsatz der steten Erweiterung und 
Vergrösscrung der Ofenräume nicht stichhältig sei, dass 
vielmehr der vortheilhafteste relative Effl!ct der Erschmel
zung in dem Schmelzfocus basire, und wenn dieser im V cr
hältnissc zur gehörigen \Vindführung geordnet sei, auch die 
niedrigste Ofenhöhe einen vortheilhaften Effect erreichen 
lasse. Im J. 1856 habe er in einem kleinen Ofen von nur 
14 Fuss Höhe dieselben relativen Schmclzeffcctc bei Holz
kohlen, bei Coaks, ja sogar mit rohen Steinkohlen erhalten, 
und auf seine Principicn bauend, habe er einen Schmelz
stock von 28 FL1ss Höhe mit 4 eingesc tzten Schmelzschächten 
construirt, welcher seit jener Zeit eine jährliche Production 
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von 50.000 Ctr. auf eine Erzgattung, die nur 34% eisen· 
bältig und mit einem Holzkohlenverbrauche bei warmer 
Luft mit 10'6 C.· Fuss, bei kalter Luft mit 12 bis 13 C.· F. 
erzielt. Ein siebenjähriger Betrieb habe ergeben, dass solche 
Oefen gegen die gcwölrnlichen von 35 bis 50 Fuss Höhe 
in den Anlagskosten dei· Mauermassen 30°/0 , an Brennstoff
aufwand 300/

0 
ersparen und in der Production 50°/0 mehr 

ausbeuten lassen. Eine Vergleichung seines Systems mit 
dem Raschette'schen ergebe nun folgendes: a) und b). Die 
grössere Production der Raschette'schen Oefen falle offenbar 
nur der grösseren Reichhaltigkeit der dortigen Eisenerze 
zu; denn, wenn man dieselbe auf die hierortigen Verhält
nisse rcducirc, so würde ein Raschette'scher Ofen hier 
wöchentlich höchstens 1000 Ctr. producirr.n, während Maycr's 
Ofen 1200 Ctr. erzeugt. c) Betreffend den Holzkohlenver
brauch, so würde ein Raschettc'schcr Ofen a·!f die hiesigen 
Verhältnisse reducirt per Centner wenigstens 15 Cub.- F. 
verbrauchen, während l\Iayer's Ofen, wie oben gesagt, viel 
weniger bcnöthiget. Auch müsse bemerkt werden, dass die 
langen Gestelle Raschettc's sich hier wegen zu befürchtender 
Schlacken-Ansätze kaum bewähren würden, dass Mayer's 
Ofen schon eine fünfjährige Schmelzcampagne aufweist, 
und dass die Zustellung oder innere Reparatur an einem 
oder dem andern Sehmclzschachte ohne Störung der iibrigen 
vorgenommen werden könne. Der Verfasser verweist übri
gens bezüglich aiihcrcr Erläut,•rung seines Systems auf den 
Jahrg. 18()2 deröstcrr. Zeitschrift für Berg-und Hüttcnwcscu. 

Pro c h lt zk a: Er sei kein principiellcr Gegner des 
Raschette'schcn Systemes, obwohl dasselbe bisher nur unter 
ganz cxclusiYcn Verhältnissen ausgeführt wurde. Man miissc 
noch Erfahrungen sammeln, namentlich werde solche der 
ähnliche Ofen in l\liihlheim an der Ruhr liefern. Redner ist 
der Meinung, <lass die Vortheile des Haschcttc'schen Ofens 
nicht bloss im Gestelle zu. suchen seien. Die \V cite der 
Gicht sei ein eben so wichtiger Factor, und noch wichtiger 
der Querschnitt in vcrschieclencr Höhe. Der kreisförmige 
Querschnitt sei der ungünstigste, das 0Yal yiel günstiger, 
da die Peripherie grösser sei, an welcher die Reduction der 
Erze vorzüglich stattfinde. Die Vergrösserung der Peripherie 
und die verminderte Geschwindigkeit im Aufsteigen der 
Gase scheine ihm das Wichtigste. Auch miisse man, wenn 
man die jetzigen riesigen Oefen verwerfe, nicht bloss auf 
die Höhcdimension deuken, und was die W cite der Gicht 
des Raschettc'schen Ofens betreffe, so sei dieselbe wahrhaft 
riesig, da ihre Länge 19-20 Fuss betrage. Redner gibt eine 
kurze Geschichte dieser Erfindung in Hussland und spricht 
schliesslich den \Vunsch aus, es möchte sich Jemand in Böh
men finden, der einen Roschettc'scben Ofen bauen wiirdc. 

Mare k glaubt, dass zwischen clem Haschette'schen 
Ofen und jenem l\fayer's iu Joachimsthal kein principicller 
Unterschied bestehe. 

l\Ierlet gibt zu, dass, nach Proch:tzka's Ansicht, die 
Weite der Gicht Einfluss auf den günstigen Kohlenverbrauch 
habe, vorzüglich aber müsse man doch die Ursache im Ge
stelle suchen. So habe sich bei Einführung des heissen 
Windes bei Hochöfen der Kohlenverbrauch überall herab
gemindcrt, ohne dass die Production sich gesteigert habe. 
Der heisse Wind habe die Schmelzzone verringert, und da
durch die unnüt:i;e Verbrennung des Brcnnmateriales ver
mindert. 

Marek findet den Vortheil des Raschette-Ofens vor
züglich in dem regelmässigen Niedergehen der Gicht. 

Mcrlet bemerkt, dass die Uebereinstimmung der Er
fahrungen Rasehette's mit denen l\fayer's ihn besonders 
bestimmen, jene Raschette's als richtig anzuerkennen. Sie 
werden den Ueberschwenglichkeiten, denen man sich in 
den letzten Jahren in Bezug auf die Hochöfen hingab, in
dem man alle Dimensionen unaufhörlich vergrösserte, hof
fentlich ein Ende machen. Man werde künftighin Oefen, 
sowie ganze Hüttenanlagen mit weit geringeren Kosten 
einrichten, einen regelmässigen Betrieb erhalten und endlich 
in Böhmen bei diesem System zum Schmelzen ein Brennma
terial verwenden können, das bisher hiczu noch nicht ver
wendet wurde, z. B. Rohkohle. Er schliesst sich dem \Vun· 
sehe Prochazka's an, und glaubt, dass der Gewerbeverein 
sich an die Rcgiernng wenden sollte, damit dieselbe auf 
einem der grösseren Eisenwerke des Staates einen Ofen er
baue, und an demselben umfassende V ersuche im In
teresse der österreichischen Eisenindustrie anstellen möge, 
was dem eigentlichen Zwecke der Staatswerke weit mehr ent
sprechen würde, als die gegenwärtige Gcbahrung derselben. 

Kreut z b er g unterstützt deu Antrag Prochazka's 
und .Mcrlet's, glaubt jedoch, dass die Finanzverwaltung 
schwerlich in der Lage seiu werde, die Kosten der Ver
suche allein zu übernehmen. Fiir diesen Fall möge man 
an den Patriotiswus appcllircn, und zur theilweiscn 
Deckung der Kosten eine Subscription unter den Eisen
werksbcsitzem Böhmens e1·öffne11. 

l\I a r e k schlägt vor, den Kostenii bcrschlag der V er
suche zn machen auf die Eisenwerksbesitzer Böhmens zu 
repartircn. 

Jungmann wiinscht 1 dass noch iiber die Ofcudimen
eioncn wcite1· <lebattirt wer de. l\Ian habe in Böhmen, und 
namentlich auch er selber schon vielfache Erfahrungen 
über die "Wirkung weiter und enger Gichten gemacht. Es 
sei nicht richtig, dass weitere Gichten in allen Fällen 
bessere Resultate gegeben, im Gegentheilc führt derselbe 
einige Beispiele an, wo die Gi eh ten verengt werden mussten, 
um den Anforderungen, die man an den Ofen stellte, zu 
gcnügru, 

Procldzka pfiichtct im Wesentlichen dem Vor
redner bei. 

Der V 1) r sitz c n de renss um irt die gestellten Anträge 
betreffs der mit dem Raschette' sehen ~ysteme anzustellenden 
Versuche, uud es 'c11tstel1t noch eine Debatte iibcr den Ort, 
wo diese Versuche vorzunehmen wliren. Hierauf wird über 
folgende Anträge zur Abstimmung geschritten: 

El'ster Antrag: Der Ge wer bcvcrcin möge die 
k. k. Regiernng veranl aasen, dass dieselbe einen 
V e r s u c h cl e s E i s e n s c h m c 1 z e n e n a c h d e m R a· 
echctte'schcn Systeme auf einPm Staats-Eisen
werke vornehmen lasse. \Vird einstimmig ange
nommen. 

Zweiter Antrag: Der Gewerbeverein möge 
seinem Gesuche an die k. k. Regierung in dieser 
Angelegenheit die V ersicl1crung hinzufügen, 
dass derselbe bereit sei, zur Untcrstiitzung 
d er s e 1 b e n i m Bereich e d er b ö h mische n Eisen
i n du s tri e 11 c n eine Subscription einleiten ,.;u 
wollen. Wird mit Majorität angenommen. 

(Fortsetzung folgt.) 

* 
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Gutachten 
der Handels- und Gewerbekammer Leoben über den Ent
wurf eines für Oestcrreich und dem deutschen Zollvereine 

zu vereinbarenden gemeinschaftlichen Zolltarifes. 
(Schluss.) 

Bleche polirte, Eisen- und Stahldraht. 
llicruntcr werclen begriffen Eisenbleche und Eisen

platten, abgeschliffen, polirt, Eisendraht, Stahldraht polirt 
und unpolirt, auch Stahlsaiten. 

Der seit dem 1. Jänner 1864 giltige Zoll beträgt für 
Eisenblech und Eisenplatten polirt, für Stahlbleche und 
Stahlplatten abgeschliffen, polirt, für Eisendraht und nicht 
polirten Stahldraht 5 fl. Cl\Iz. oder 5 fl. 2:i kr. öst. W., für 
die Einfuhr aus den Zollverciusstaateu 2 fl. (i2 1/ 2 kr. 1 für 
Stahldraht polirt und Stahlsaiten war der Zoll vom 1. Fe
bruar 1852 bis 30. Miirz 1856 7 fl. 30 kr. Cl\Iz., vom J. 
Juni 1856 au 5 fl. Cl\lz. oder 5 fl. 25 kr. öst. W., für die 
Einfuhr aus den Zollvereinsstaaten 2 ft. ~O kr. Ci\iz. um· 
gesetzt auf 2 fl. ß2 1/i kr. öst. W. 

Weissblech und sch111iedeiser11e Röhren. 
Darunter ist verstanden Weissbleeh, auch verzinktes 

und mit Blei überzogenes Eisenblech. Der gegenwärtige 
Zoll beträgt 5 fl. 25 kr. öst. W. geg-en die Zollvereinsstaa
ten 2 fl. 63 kr. 

Für Eisenbleche und Eisenplatten 
1 

polirt, gefirnisst, 
Stahlbleche, Stahlplatten, abgeschliffen, 1101irt, Eisendraht, 
Stahldraht, polirt und nnpolirt, auch Stahlsaiten ist ein Zoll
betrag von 4 fl. pl'. Centner netto und für \Vcissblech ein 
Zollbetrag von 4 fl. 5 0 kr. beantragt. 

\Vir bcvorwortcn jedoch die Cumulirung beider Posten 
zu einem Zollsatze von 5 fl. besonders im Interesse der 
Drahtfabricntion, die bei der zollfreien Einfuhr aus Deutsch
land und hci einem Zolle von 4 fl. aus den iibrigcn Liin
dcrn nicht bestehen könnte. Uebrigens ist der beantragte 
Zoll von 5 fl. nm 25 kr. niedriger .als der dermaligc, nn<l 
um einen Gulden niedriger nls der gegcnwiirtige Zoll der 
Zoll vcrei n sstnn tcn. 

Eiscnouss roher, 
das ist, alle Eisengusswaarcn, die nicht abgedreht, gefeilt, 
gestemmt, gelocht, gebohrt, geschliffen, polirt und gefirnisst, 
uud nicht in Y crbindung mit anderen Stoffen sind. 

Der Zoll betrug vom 1. Jiinncr 185,1 bis 30. Juni 1856 
1 ft. :rn kr. CMz„ aus den Zollvereinsstaaten 1 fl. C:\Iz. Vom 
1. Juli 185G an 1 H. Ci\fz. oder 1 fl. 5 kr. öst. \V., und aus 
den Zollvereinsstaaten '15 kr. CMz. umgesetzt auf 7 5 kr. 
ö. \V. Als Zoll ist beantragt für den Zollccntner 7 5 kr. Wir 
bcvorworten jedoch eine Erhöhung auf einen Gulden, in<lcm 
unsere Giesscrcicn besonders mit hohen Frachtsätzen für 
Rolunnterialc uud \Vaarcn zu kämpfen haben. Ilcispicls
wcisc wollen wir das k. k. Gnsswcrk Maria Zell anführen, 
welches bis zur nilchstcn llahnstation (7 Meilen) 60 bis 70 
kr. an Fracht zu bezahlen hat. 

Auch ist der gegenwärtig niedrigste Zoll in den Zoll
vereinsstaaten 1.:iO, daher noch immer C>inc bedeutende 
Ermässiguug C'intritt. 

Eise111caare11. 
Für dicsclhen bestehen dermalen 4 Zollsätze, nämlich: 
a). für gemciustc, als: gebohrte, gelochte oder zu Git

tern verbundene Stiickc und Platten, Ambosse, Bratspicsse, 
Brecheisen, Dreifössc, Eggen, Fallen und Fangeisen, Feuer-

hunde und Feuerzangen, Dung- 1 Hau- und Ofengabeln, 
Haken, Hauen, Krampen, Haspeln und \Vindcn 1 Hacheln, 
Hemmschuhe, Hufeisen, Klammern, Ketten, Kesseln, Koch
geschirr, auch platirtes ( cmailirtes), Nagclschmiedarbeitcn, 
Oefen, Pfannen, Pflüge, Pläteiscn, Rechen, Röhren, RostC'1 

Schaufeln, Schlffgcl, Schmied- und Schlosserwerkzeuge mit 
Ausnal1me der Schneid-Instrumente 1 'Vagen-, Thür· und 
'fruhcnbcschlligc, Sehiirhakcn, Stössel, Striegel; alle diese 
Waaren bloss schwarz (rauh) oder wciss gescheuert, jedoch 
nicht geschliffen, polirt 1 gefirnisst oder lakirt, nicht mit 
anderen Bcstandtheilen als mit gemeinen und gemeinsten 
1-Iolzwaaren verbunden und nicht zum groben Eiscngu1ls 
gehörig - ein Zollsatz von 5 fl. 23 kr. öst. W., für die 
Einfuhr aus den Zollvereinsstaaten 3 fl. öst. \V. 

b) Für gemeine, d. i. alle nicht unter Blech und rohen 
Eisenguss, dann unter obige gemeinste Eiscnwaarcn fallen
den Eisen- und Stahl-Erzeugnisse, als: alle verkupferte oder 
verzinnte, nicht abgeschliffen und polirt, gefirnisst oder la
kirt und nicht mit anderen Bcstandthcilen als gemeinen 
und gemeinsten Holzarbeiten verbundenen (z. B. Holz
schrauben, Feilen, Raspeln, Kaffeemühlen, Kaffcctrommeln, 
Ketten mit Ausschluss der Anker- und Schiffsketten, grobe 
Ringe, Schlösser, Hobel- und Stemmeisen, Thurmuhrcn, 
grobe \Vagenbalken, l\Iaultrommeln, Kratzbiirstcn von Ei
sendraht für l\fotallarbeitcr, grobe Drahtwaaren von Eisen
und Stahldraht u. dgl. 

Ferners für alle Acxtc, Sägen iibcr 18 Zoll Länge, 
Sensen, Sicheln, Futterklingen, Tuchmacher- und grobe 
Sclmcidcrschccrcu, grobe l\Iesscr - besteht dermalen ein 
Zollsatz von 10 fl. 50 kr., für die Einfuhr aus den Zoll
vereinsstaaten von 3 fl. öst. ,V. 

c) Für Eisenwaarcn feine, d. i. 1. alle abgeschliffenen 
(mit Ausnahme der oben aufgezählten),, polirtc, gcfimisste 
und lakirte (mit Ausnahme der Niih- und Stecknadeln und 
Stahlperlen, dann Ifäckcl-, Tambournadeln ohne Griffe), je
doch weder echt oder unecht vergoldet oder versilbert, 
noch mit einem gold- oder silbcrhältigcn Lak überzogen; 
2. für alle Eiscnwaarcn in Verbindung mit anderen l\fa
tcrialicn, so ferne diese Verbindungen nicht unter die fei
nen Leder und Gummi, feinsten Thon oder die kurzen 
Waarcn fallen, oder unter a und b enthalten sind, dann 
Drnhtgewcbc und feine Drahtgeflechte und daraus gefer
tigten Waarcn - besteht der gcgenwiirtigc Zoll mit 15 fl. 
75 kr., bei der Einfuhr aus dem Zollverein mit ·l fl. 75 kr_ 

d) I•'iir llilckcl- und Tambournadeln ohne Griffe nnd 
Stricknadeln ist der gcgcnw. Zoll mit 26 fl. 25 kr. bemessen. 

Für diese Yicr Zollpositioue11 sind 11u11 zwei Zollsiitze 
mit 5 und 15 fl. beantragt, und es wiirdcn fast alle unter 
den dcrmaligcn Zollsab; von l 0 fl. 50 kr. fallenden, unter 
der Benennung Eisenwnarcn gemeine begriffenen Erzeug
nisse auf den Zoll von fi fL herabgct:r.t. 'Vir heben hier
unter nur Peilen, Schlösser und gcwöhnliclw Ketten her
vor, denen eine Zollcrmiissigung um 5 fl. bei gleichzeitigem 
W cgfall des Zolles bei Einfuhr ans dem Zollvereine zu 
empfindlich fallen müsste. U ebrigcns hat nnch der Zoll
verein für den grösstcn Thcil der unter Position fallcmlc11 
ErzcugnisJc einen Zoll \'Oll 9 fl. -

Daher scheu wir uns zu dem Antrage bcmiissiget, die 
dcrmaligc Einthcilung aufrecht zu Cl'baltcn, und die Zölle 
abzuändern auf 5, 1 01 15 und 25 fl. 

(Nnn folgen iletailirtc statistische Anslitze iiber Ein
fuhr und Ansf1lhr, die wir iibergehen und dafiir die summari
schen Ausweise hier abdrnckfn.) 
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Summarischer Ausweis iibrr die Ausful1r und lfü1ful1r ,·011 F.isen nud Stahl, dann von Eisen- und Stahl-Fabrikaten in den Jahren 18a2-1861. 

Einfuhr nach dem Gewichte. 
R11hrlsr11, <lann altes gehrochencs Ei;;cn nnd Eiscna],f;il!C' 
Else11 gefrischtes nicht f:t9onirt. 
Elsc11bah11srhi1·11c11 uucl bis Enr\e 1 s;,3 auch THl'S. 

Vom ,J. 1 Sfi1 :m erscheinen 'l'yrcs unter S~hwarzblcehl'. 
Slahl lfoh, Gues uncl Cement · 
Ulerh1• von Eis<'n und Stahl, roh nml nnpolirt, Platten 

nnd Tyres 
Blerhe polirt, Yerzinnt, Draht, Eisen und Htahl, fa9onirl<•< Eis0n 
Eisenguss rol1er 
füsc11waare11 gemeinste 
füse11waare11 gemeine 
Elsc11waaren feine 
lläckel-, Tamhour- 1111d Strirk11adel11 ohne Griff _ 
ntaschl11c11 eiserne und Bestaudtheile 

Summe 

Anmerkung: Dns Jahr 1853 enthält 14 Monate, cla 
vom Militär-Jahre zum Sonnen-Jahre iihergegangen wnrcle. 

Einfuhr nach der Bewerthung. 

Roheisen vom 1. Feliraar 18;12 an liewcrthet mit 2 1/~ fl. pr. 
Zoll-Ccmtner . . 

l\lsen gefrischtes, ,·om 1. Februar 18;,2 an (j ll., vom J11hre 
1 !-!5.'; an 61.12 ll. 

füsP11bah11srhlcne11 vom l. Fehnrnr l 'ii"i:! an 'j 1;? fl. 
Stahl vom 1. Februar 1852 an :J5 ll„ vom Jahre IS54 an 

25 fl., vom Jahre 1858 an 30 ll. 
lfürhe vom 1. Februar 1852 an 1 :1 ll., vom Jahre 18'1~ an 

15 ll„ 'l'yres vom Jahre Lbii4 an 15 ll., vom Jahre LS58 
an 14 II., Stahlbleche Y.ll 20 ll. . . . . . . . . . 

Ulerlir, Wei•sblechc, Dmht unpolirt, fac;,011irtc~ Eisen. \Veiss
hlech Yom 1. Februar 18'12 an 20 II., Draht :rn II., vom 
Jahre 185.J 11n 20 fl. , fac;,onirtcs Eisen 12 II., Stahl
draht 40 ll. 

Elsr11~11ss roher, vom 1. Feb:·1rnr ISii:! an 5 ß., vom Jnbre 
ISfiS an !i ll. 

Elsc1111aan•11 g-emcinste, vom 1. ~'ehruar 18ii'.! an 23 ll.
1 

yom 
Jahre 1958 an 20 fl. 

Elseuwaaren gcmei11C', vom 1. ~'ebruar 1852 nn 35 a. nncl 
mittelfeine [00 fl., vom Ja) 1rc 1854 an :14 fl. und vom 
Jahre 1858 an :I(; fl. . . . • • . . . . . . . 

Else1111aarr11 feiuc, Yom .foltre 1 S5·1 an 250 fl., \Vaffon :Juo ll., 
vom Jahre 1858 an 2711 ll. 111111 :100 II. . . . . . . 

Hackt·I-, Tambour- uncl Strickuadeln :150 fl., vom ,Jahre 185'-i 
an :;-;oll .• 

nlasrhh11"11 eiser1ie, 20 fl. pr. C-<'nt11cr 

- Summe 

I _--___ -~------ -----,-------,---I_n_1_J--,--a_h_1_· _e ___ ----,-----,-----------i• 

1Sa2 1 1853 1 1854 1 185;) 1 1856 1 1851 1 1858 1 1859 1 1860 1 1861 

:~28.IJ[i:l 

:! 1.25:1 
s.oo:: 

12.SSG 
S.3;1; 

21.0SO 
3.:JG9 
3. l(iG 
4.396 

n2.i1G 
;, 1.4 5;, 
5!J.465 

4.!J71i 

2 l .54:J 
7.Gti9 

2G.OO 1 
fl.51ili 
5.957 
,->.220 

229.97'< 
12.\la4 
9.781 

2.231 

275.11~12 

10. I 54 
9ti.:11;, 

Centner 

4 l:\.b22 
28.4 11 

391.251 

1:l.701 

7:13.27_01 545.751 
4!J.G07 99.47:1 

~w.s1::.. 1,5n2.231 

10.GiO 14.240 

190.:n:i 
31i.851J 

528.342 

li.073 

178.070 
1:1.101 

185.910 

G.97G S.274 4.i.:120 li5.902 !i8.f,4's :rn.291 2:1.422 
S.G51 11.0111 2~-"71 :14,77;1 71.47:J 1 l.38:J 7.ISO 
8.250 !1.2'ill :li.~15~1 101. l:J5 145.72\J 50.76!\ 5S.21S 
G.2!J 1 ti.!1211 :!2.43S ~'1.977 1 :12.!J:J3 88.:!50 90.21 i 
i.744 !l.4ti 1 17.420 51.305 4 l.3Sl 18.4:li :J0.5:l4 
4.!J42 1;.1;.;1 'i.12!1 !J.420 !J.481 8.8HI 7.4!16 

:Jti :Jti 70 42 34 23 2i 
6i.563 144.2&1i 'iG.871 li2.s:15 118.934 152.SH 2:J0.142 1!ß.il5 to~.265 

------ -·---1-----1---------- ----1----l-----l·----
:JS5,053 75Z:..884 374.708 ;100.:1:i 1 l, 124.:J:Hi 2,077.760 2,910.522 1,0!J2.422 70t1.4 l 2 

Gulden 

22U52 
10.816 
12 544 

2.603 

IG.1 IG 
S.654 

23.886 
16.240 
11.460 

7.310 
21 

125.849 

460.251 

~i82.5n l,05ü.7!IO 574.!!44 ü8i.72!1 1,034.554 t,8:1:J.174 1,3G4.:lili 475;931 445.li4 561.880 

145.722 :rn<U311 · 77.i2·l 
IO!J.5-16 445.987 73.357 

138.211 17-1.lGO 55.850 

IG7.121 280.059 104.640 

l 'i'°>.150 1 i«t.770 174-.184 

105.:365 130.005 41.2;'1() 

78.214 151.018 144.6()3 

220.!l45 20!1.545 271.040 

(j0.!J24 170.466 297.642 (i40,072 239.524 89.054 70.30J 
94.080 722.587 2,934.381 G.22:J.61 L 11, 716.776 31962.564 1,394.324 

105.825 34:.!.G50 2G6.750 427.200 182.190 101.160 78.090 

124.11 o 709._soo 988.530 1,012.57 5 526.037 338.008 237.728 

215.428 450.784 659.012 9G 1.126 197 .658 127 .296 161.054 

46.400 189.795 505.675 8i4.3i4 305.49G 26i.OS4 143.311i 

159.160 51G.074 89ü.4.71 2,458.G60 1,767.000 1,804.:140 324.280 

331.135 609.700 1,i95.li75 1,489.i 16 663.732 l,099.224 412.560 

l,OG6. 246 1,2·1:1.0flfl ~235.500 l ,G'>O. 750 2,052.650 2,359.250 2,408. \ 00 2,275.Z:.~rO 1,899.400 1,889.050 

- - 12.600 12.GOO 24.500 14.iOO 12.f>80 8.f>IO 9.!J90 i.770 
1,3ii0.21iO 2,s-.~>.i20 1,5:17.420 1,256.iOO 2,378.liSO :l,502.2511 4,602.840 2,:13-1 300 2,160.:lOO 2,51G.9':10 

4, 1.19.li22 i ,o5u, ;-,f- 4,30:1.202 5,-10:.i.:14s 11,414.o:J4 l 9,:J42.i 40 27 ,91iS.3!J5 12,\138.492 9,7 40.354 6,49i ,092 



Ausfuhr nach dem Gewichte. 

Roheisen 
Elsen gefrischtes 
Efsenbahnsrhlcncn 
Stahl 
Dlerhe rohe, Platten uncl 'l'yres 
Dledw polirt, verzinnt., Draht, fa~onirlt>s Eisen 
Eisenguss ruh er 
Eisenwaaren gemeinste 
Elsernrnaren gemeine . 
Elsenwaaren feine 
Jlfaschlnen und Bestandtheile derselben 

Summe 

Ausfuhr nach der Bewerthung. 

Roheisen vom 1. Februar 1852 nn 3 fl., vom Jahre 1850 
an 3Y2 fl. 

Elsen gefrischtes vom 1. Februar 1852 nn 9 fl., vom Jahre 
1858 an 10 fl. 

Eise11bahnsrhle11e11 vom l. Februar 1852 an 9 fl., vom Jahre 
1 S5S an 10 fl. . . 

Slahl vom 1. Februar 1852 nn 1 S fl., Mok 8 fl„ vom Jahre 
185-l an 18 ß., vom Jahre l 85S an 20 fl. 

Blerhe ordinäre, vom 1. Februar 1852 au 13 11„ vom Jahre 
1854 an 15 ll., Tyres vom Jahre 1854 an 15 tl„ vom 
Jahre 1858 an 14 fl„ Stahlbleche 18 fl., Draht 15 II. 

Bleche polirte, 'Veissblech, vom Jahre 1"'52 an IS ß., vom 
Jahre 1854 an 15 fl„ vom .Jahre 1S58 an 20 II., ra„o
nirtes :Eisen vom Jahre 1854 an 15 11., vom Jahre 1858 
an 12 ß., Stahldraht polirt 35 fl., vom Jahre 1858 an 
40 tl. 

Eisenguss vom 1. Fcbrnar 1 S52 an 6 tl„ vom Jahre 1558 
an i tl. 

Elsenwaaren gemeinste, vom 1. Februar 1 S52 an 23 ß., vom 
Jahre 1858 an 20 ß. 

Eisenwaaren gemeine, vom 1. Februar 1852 an 35 ß., mit
telfein 90 fl., vom Jahre 1 ~54 an 35 ß„ vom Jahre 
1S58 an 36 fl. • 

Efse11waare11 feine, vom Jahre 1 %4 an 225 11. nncl 300 11., 
vom Jahre 1858 an 235 11. und -100 tl. 

Masrhinen 20 fl. 

Summe 

An ra er k n n g: Unter der Ausfuhr: nEisenwaarcn 
feine• im Jahre 1861 im Werthe von 10,482.835 tl. sind 
23.4i4 Centner Waffen im Werthe von 7,042.200 tl. be
griffen. 

Im Jahre 

1852 1 1853 1 185.t 1 1855 1 U156 1 1857 1 1858 \ 1859 1 1860 1 1861 

Centner 

:l.06:1 2. 155 4.1491 24.317 42.644 1 :l.'!1351 lt\.\1541 160.0.J.4 
.J.'i2flj 54.261 .J._2.513 li6.69i 62.546 5'!1.2261 51).951 5i.610 

14 :l - 13.690 1.022 1. 1!:14 11.059 
73 :111 45.5-;S 72.S".16: ;;9.li.J.5 59.430 G'i.220 !l:t695 107,925 

lli.6S9' 16.566 
62.306 79.972 

2 520 2.221 
114.633 104. i51 

:!.9!J!J 4.:l4'!1 -,.!J:lO li.211 ';_!:JG:) 5.IO!J 7.8tlS 12.203 12 299 15.839 
11.1 li 1'-.271G 14.222' l!IXl'!I 16.il 1 22.521 2:J..Jli9 25.!J4S 23. l '!12 24.2\IS 
7.:Ji7 7.-l'-!I 4.!i33i 5,470 7.517 10.077 11.300 21.107 16.03S 44.530 

G:J.723 ·I0.60ti :J0.691. 3.).736 3;J.91ti :1.J..750 4 7.:J09 41.22:1 40.273 59.753 
-l:J..J.j-, (j 1.\104 :J.t.-,1>6' ti0.634 70.791 7!:1.600 13. j 46 75.083 S0.663 102.013 

2.562 3.601 3.:120: i.25" I0.2li9 IO.S:l7 10.50„ S.'i99 
:!.95!:1 5.323 :3.-.95! 5.5.J.4 9.959 10.911 ".'.357 l'!1.72S 

l 2.!139 35. 115 
:!3.125 47.3i6 

----1---- ---- ----- -----1------ ---- ----1 ---~· 2lil.Sl3 243.537 220.405

1 

:!90.„50 :J31.·Hili :Jl5.l08 351.951 395.'!159 

1 1 

404.667 535.434 

Gulden 

ll.474 12.Hi 12.!151 127.932 .J 1.505 5!1,33!) 56.154 5'3.411 57.951 

424.630 4S'i.349 3-.2.tili Gtlll.273 562.!Jl 4 524.o:l.J. 569.510 576.100 623.060 799.i20 

126 27 123.210 11.!Jto 1 IO.S90 25.200 22.210 

1,217.G-.9 820.44-1 1,:lll.!llS 1,07:1.610 l,OG!l.740 1,227.960 l,'!173.900 2,158.500 2.292.660 2,095.020 

38.1!J2 56. 5 24 133.950 9:3. I G5 119.445 jß.635 183.743 237.612 

323.521 454.761 2 l 6.-19U 291.260 256.G25 344.-lij 356.1j7 403.906 360.582 3i6.698 

44.'392 -15.03.J 2!1.ii:l-l 32.820 45.102 G0.462 l!J. I 00 147 .7 4.!l 112.266 311.710 

l,4.-b.604 933.935 705,893 821.92„ S26.0G~ 7U!l.250 946.ISO ~54.460 805.460 1, 195.060 

1,649. 1 o;-, 2,2i0.425 1,221.010 2, 122.190 2,477 .655 2, iSG.000 2,6;,4.856 2,702.985 2,903.968 3,672.468 

7.J.tl.34S 1.052.450 747.250 
59. l '!10 106.4611 17.!IOO 

1,640.900 2,373.675 2.435.325 2,48\.l.595 2,346.Sill 3.-117.'-BO I0,4S2.S35 
110.'!ISO l!l!J.7":-0 21S.220 167.1.JO 374.5li0 °462.500 9n_520 

----
5,!Jtll.275 6,23.J..916 .J.,'!139.13!1 G,„ti5.977 -:., I ".-:!. 176 '!l,52G.o6.J. !J,331.61!1 9,!145.164 1 l ,245.li30 20, 1 !J„.534 
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Schlussbemerkung. 
Wii: haben absichtlich alle uns zu Gebote stehenden 

statistischen Daten zuoammengestellt, weil dieselben noch 
am s c h 1 a g e n d s t e n d i e N o t h w e n d i g k e i t e i n e s 
gen ü g c n den Schutz z o 11 es beweisen. 

Die Einfuhr an Eisen, Sto.hl und daraus erzeugten 
Fabricaten betrug im Jahre 1852 in runder Summe 

385.000 Ctr. im Werthe von 4,150.000 fi., 
im J, 1853 (mit 14 Mon.) 755.900 Ctr. 

im Werthe v. 7,060.000 11 

im J. 1854 374.iOO Ctr. im Werthe v. 4,300.000 „ 
" 1855 500.000 " " „ " 5,400.000 „ 
n 1856 1, 124.000 n " n " 11,400.0UO ll 

n J8;i7 2,078.000 " n n 19,340.000 n 

" 1858 2,910.000 n „ „ „ 27,!:170.000 n 

" 1859 1,092.000 „ „ „ 11,938.000 11 

,, 1860 706.000 „ „ „ 9, 7 40.000 „ 
„ 1861 460.000 „ " „ „ 6,490.000 „ 
" 1862 662.000 ,, und 
„ 18133 bis Ende No\"Cmber 615.464 Centner. 

Es zeigt sich demnach, dass die Einfuhr bei 
normalen Zöllen zwischen 400.000 und 600.000 
Ccntner im Jahre betrug, während di'~ Herab
setzung der Zülle auf die lliilfte nur flir Ei
se u b a hub e darf <l i e Einfuhr auf das i'ilnß'uche 
(2.910.000 Ctr.) gesteigert hat. 

\Vir geben uns der angenehmen Hoffnung hiu, dass· 
das hohe k. k. Ministerium in \Viinligung der vou uns an
geführten Griinde auf unsere Antriige um so mehr ein
gehen werde, als wiL· gewiss nuL· sehr mlissige Anforderun
gen ~teilten, fast durchgehends unter den derurnligeu Zoll
sntz hernhgegaugcn siud, uud die Möglichkeit einer Eini
gung mit dem Zollnrcine fest im Auge behalten ho.ben. 

Hnutlels- und Gewerbekammer Leoben, am 1 [i. März 
18GI. 

Dr. Carl Pcintingcr m. p. 
Präsident. 

Joseph Dauzinger m. p. 
8ecretiir. 

Das Minensprengen bei Tagbauen. 
Von Eduard "riudnkiewicz, k. k. Schiehtcumcister, 

Die erste derartige Sprengung wurde in England un 
den Kreidefelsen \'Oll Dover beim Bau der südöstlichcu 
EisenLahu ausgeführt. 

Die l'ulverladung betrug 1 S·51 Ctr. uud wurde durch 
elektrische J\littheilnng uugezündet. Diese Sprengung ge
lang vollkommen und ermunterte zu weiteren Versuchen, 
die baltl auch beim Buu des 1:1ogeuannten Wclleubrccbcr 
(Breakwuter) zu Holyhcad, deu die englische Rcgiernng 
ausführeu liess, fortgesetzt wurden. 

11.:u diesem Bau hiittcu tliglich 100.000 Ctr. Steine 
erzeugt werden 1:1ollcu, was bei dem gewöhnlichen Verfah
ren unter den dortigen Y crhältnissen nicht möglich war. 

Die hier erhultcucu guten Erfolge veranlassten die 
weitere Auwendung der Minen iu Schottland bei den Gra
nitbrücheu des Herzogs von Argylc bei dem Dorfe Fu
macc au dem Ufer der Lochfyuc, 1 3/1 deutsche :Meilen süd
westlich von Inverary, um die Stadt Qlasgow mitStrasscn
pflnster zu versehen. 

Das Material zum Sprengen war sehr fest: die Boh
rer wurden gewöhnlich nach 2 1/ 2 Zoll Bohrarbeit ganz ver
schlagen, während sie im gewöhnlichen Granit bis 12" 
Bohrtiefe gebraucht werden können. 

Die ersten Minen hat man hier im Monate September 
1852 mit 15 Ctr. Pulverladung gemacht, und sie do.nn wei
ter mit noch grösserer Ladung fortgesetzt. 

Die Erfahrungen, die mau hier gemacht hat 1 sind in 
der Kürze nun folgende : 

1. Lage der Sprengungs111i11e und Beschaffenheit des 
Sprengkörpers. 

Die Höhe, Länge und Dicke des zu sprengenden Kör
pers soll möglichst gleichförmig sein. Die Klüfte müssen 
auch berücksichtigt und zu Hilfe genommen werden 

1 
wie 

es der Fall bei der gewöhnlichen Sprengung ist. 
Gewöhnlich nimmt man % der Höbe zur Dicke, und 

lässt die erstere uie übeI 80 Fuss steigen, es muss also bei 
grösseren Höhen der Bau etagenförmig getrennt werden. 

2. JJie Art der 1llinen. 
Bei den Granitbrüehen n!lchst 1''umace kommen dreier

lei Minen zur Anwendung: 1. vcrticale, 2. horizontale, und 
3. zickzackförmige. Am besten hat sich bisher bewährt eine 
Mine \"On 40 Fuss Läuge mit 12 Fuss lo.ngen Ausllingen 
nncb der Seite der Pulverlo.dung und einem kurzen Einhieb 
nach der entgegengesetzten Seite. 

Die J\Iinen hatten 3 1/ 2 Puss im Quudru.t und wurden 
durch eigene Hiiuer Tag uud Nacht betrieben. 

Die zickzackförmigen J\lincn sind die sichersten, nber 
auch am schwierigsten auszuarbeiten, du.her wenig ange
wendet worden. 

3. Menge des I'ulvrl's. 
J\Iau hcrcclmcte vorl!iufig die abzusprcngcudc Masse 

in Cubikmass und verwandelte sie dann in's Gewicht, wo 
dann auf 20 Centuer J\Iassc nnch unserem Gewicht his l 
Pfd. Puh"er entfiel. 

4. Pufrerkammer. 
Die Pulverkammer kommt in das Jüngere Auslüngen 

und wird mit Brottem ausgefüttert. 
Auf 1 Cubikfuss Haum rechnete mau G2 Pf. Pulver. 
Ein c Pulverkammer hat sich verh!lltnissmüssig wirk

samer gezeigt , nls zwei yon dem nümlichon Mincustollen 
oder Schncht gleichzeitig ungelegte, wobei auch keine elek
trische Ziind uug 11othwe11dig ist, wie es bei zwcicn der Pall 
sein muss. 

5. Fiill1111r1 der f{ammer. 
Die Füllung der Kammer geschieht in ullcr Vorsicht, 

wozu kleine, etwa 25 Pf. Rchwerc Flissehcn Pulver genom
men und diese langsam in die Kammer ausgeleert werden. 

Grössere Quuntit iitcu erschweren die Ausladung und 
das Ilineinbringcn und vermehren somit die Gefahr. 

0. Anzünden 1111d 1"e1'laden der llliuen. 
Die Sicherheitszünder, gewöhnlich in 2 oder auch 3 

Striingcn, werden in die J\Iitte der Pulverkammer hineingelas
sen und von da iu eiuer llrctteniunc, um sie gcgcu Bcsch!idi
guug ~u schützen, hinausgeleitet. Die Kammer wird zuerst 
mit Brettem ganz vermncht, daun ein Damm von Erde und 
2-3 Fuss Dicke fcstgestampft, darnuf eine Mauer mit Mör
tel circa 10 Euss lang aufgeführt, und endlich das Ganze 
mit Erde, Steinen, Sand fest au~gcfüllt. 
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Zum Absprengen einer bedeutenden Sprengung 
braucht man 30 Minuten Zeit, und da man 1 1/ 2-2 Fuss 
Zünderverbrand auf l Minute rechnet, 60 Fuss Zünder. 

Beim Absprengen hört man nur ein schwaches ras
selndes Geräusch, wie fernen Donner, und die Steine wer· 
den höchstens auf die 3fache Höhe der Steinbruchsform 
geworfen. 

Das Gestein wird ganz zerkliiftet und dann thei!s mit 
Brechstangen, theils mit :Nachsprengen hereingewonnen. 

Das sind die wichtigsten Anhaltspunkte, die auch bei 
der Einführung der l\Iinensprenguugen beim 'fagbergbau 
im Banat angewendet wurden. 

Der verstorbene Bergverwalter K es z t war es, der 
dieselben bei dem Magneteisenstein -'I'agbergbau in :\[ora
vicz:i im Banat einzuführen bestrebt war. 

Die ersten Versuche wurclcn im Jahre 185G gemacht 
untl übertrafen die Erwartung. 

Sie wurden auch mit grossem Vortheil fortgesetzt und 
beim currcntcn Betrieb angewendet, so lange K es zt lc>bte. 

:\[it seinem Tode soll clicse Sprengungsnrt wegen einer 
ungliicklich angelegten, clo.her misslungenen l\Iine von sei
nen Xa.chfolgern nach und nach aufgegeben worden sein. 

Als Hauptveranlassung des Aufgebens der Minen
sprengung sollen die häufigen Zerkliiftungen uncl Dnreh
ziigc von Granatgestcingängcn im l\Iugneteisenstcin, die 
thcils clic Minen unwirksam machten, theils abe1· durch <las 
unausweichliche Ilcrciusprengen auch von Granatgestein <lie 
Kosten der Gewinnung erhöhcten. 

Es wäre aber doch wünechenswcrth, vorziiglich im 
Interesse des 'I'aglrn11cs, wo die Vcrhliltnissc es el'l1tuben, 
clie Versuche fortzusetzen, cla die Umstände, weh.;"e zu 
Gunst~n der Minensprengung sprechen, nicht ausscr Acht 
zu lassen sind: 

1 . Ein Theil der menschlichen Arbeit wirJ hier durch 
die billigere Pulverkraft ersetzt. 

2. l\Iau braucht verh!iltuissmiissig weniger Arbeits
kräfte. 

3. ßei grosaer Sprengung am Tage ist es viel leichter 
durch Anordnung der :\fine mehrere freie Sdten zu be
kommen und somit den Effect becleutcncl zu erhöhen. 

4. Ist es möglich, die ohnehin beim Tagbau geringere 
Spannung des Gebirges im ausgedehnten Masse sich zu 
Nutzen zu ziehen, nls bei kleineren ßohrlöcberu, wie nuch 
die neuesten so sehr günstigen Versuche in Preussen mit 
grossen ßohrlöchern, laut preuss. Zeitschrift für Berg·, 
Hütten- und Salinenwrscn vom Jahre 1860, bewiesen. 

5. Grossc Massen können in verh!iltnissm!issig be
deutend kiirzcrer Zeit als bei cler gewöhnlichen Methode 
gewonnen werden, 

A d in i n. i R t r a t i v e s. 
Ernennungen. 

Der Herrngrunder ~chichtmeistcr Adolph Z e c h e n t
u er, der 1"cjerp11taker Schichtmeister Joseph 0 b 1 a k und 
der Werkeconlrolor in Radohoje Cnrl K 11 c z v ins k y zu 
Schichtmeistern bei cler Windsehachter Bergverwaltung. 

Verla.utba.rung. 

Die im Bergbuche des NagybAnyaer k. Dist.-Berggerich
tes Thomo Beregh, Pag. 8, 1mf clen Namen des Heinrich Roscher, 
Leopold Klinkhiirt, Stephan Huberth, Ladislaue Csergheö, 
Alexander Cseh, Leopold Hoffmann, Johann Hasko, Gottfried 
Böhm, Vincenz Konka, Johann Kisztler und Michael Hering 
vorgeschriebenen, ddto. !). September lS22, Z. 22:!8 verliehenen 
Monczaer Snsanna-Maria-Geburt- nnd Joseph-Grubenmassen 
sincl lant der unter Z. 34!) nncl 402 d. J. verhandelten Mit
theilnng der betreffenden Ortsgemeinde seit langer Zeit ausser 
Betrieb, und von ihrem Bestande anch fnst keine Spuren mehr 
vorhanden. Es werden dcumach clie obigen ihrem Wohnorte 
nach und auch sonst hier unbekannten biicherlichen Besitzer 
hiemit in Kcnntniss gesetzt, dass wegen Löschung dieser berg· 
rechtlich ohnediess bereits erloschenen Bergbauberechtigungen 
:ms dem Bergbuche nach Verlauf der vom 'l'age der ersten 
Einschaltung die•er Verlantbarnng in clas Amtsblatt nSiirgöny" 
zn rechnenden 30tägigen Zeitfrist, die nöthigen Einleitungen 
werden getroffon werden. 

Nagylniuya, am 211. April 186,l. 
Von der kg. Berghauptmannschaft. 

Gcstiitzt auf eine grosse Anzahl Zeugnisse, von deueu 
nur die hervorragendsten aufgefiihrt erscheineu, macht auf 
seinen vorziiglich guten uncl allenthalben gelobten 

„Eisenminiumkitt," 
Prei.~ 100 Zoll -Pf. 30 fl. Ö•t. W., in Kisten iL 20 Z.-Pf. ver
packt, ferner auf di<! als rlas beste Schutzmittel gegen Rost fiii· 

alles Eisen im Bergwerk sich bestens bewiihrte 

„Diamantfarbe," 
Preis 1 Ou Pf. Z.-G. 40 fl. öst. \V., 11ufmerksam, nllll erbittet 

sich gefällige Auftrüge 
Farben- 8.:; I..:npler-Ber~erk von 

Friedrich Schaefer zn Tismitz bei Böhm. Brod. 

Ze'1s:a.:1.••e. 
Nlederöslerrell'hlsd1er Gew~rhe-V 1'l'l'l11. 

Wohlgeborner Ilcrr! Wien, den 4. ~lärz 181i4. 
Der nieclerösterreichische Gewc>rbc-Verein hat in Folge 

Ihl'0s Ansuchens die Qualität und V erwendharkeit des von 
Herrn Fried1·ich Sc h 11 e fc r in 'l'iM mit.z hei Böhm. Brod er
zeugten Eiscnmininmliittes durch seine Abtheilung t'ih· Chemie 
und Physik prüfen lassen. 

Die genannte Ahtheilung J111t erkannt, dass cler einge
sendete Eisenminiumkitt von vorziiglicher Qualität und beru
fen sei, den Mini11111lcitt in allen }' iillen zu er9etzen, indem 
er sich bei Dichtungen fiir Dampf, bei kalten und heissen 
W asserleitungeu als vorzilglich bewährt. 

l\Iit besonderer Hocl1ach tung 
Ucr Präsident: 

Ad. R. v. Burg m. p. 
P. T. Herrn F. E. H c hoch Woldgeborcn. 

Herrn •'rledrlch Scl1at•l'l'r, Farben- unil Knpfer-Bergwerks
Inhnber zn 'l'is mi tz bei Böhm. Brocl. 

Mit Beziehung auf die ge~chiitzte Zuschrift vom 12. Sep
tember v. J. wird Ihnen hiermit bekannt gegeben, dass Ihr 
Eiseumininmkitt im hiesigen k. k. Arsenale erprobt worden 
ist, uucl cliti Maschine n-Direction sich ilber die guten Eigen
schaften dieses Artik els giinstig uusgesprochen hat. Sie wer
den demnach hiemit eingeladen, vorläufig eine Partie von 
200 Pf. Ihres Eisenminimu kittes iu eins hiesige k. k. See-Ar
senal zur Einlieferung bringen zu lassen etc. etc. 

Venedig, 9. März 1864. 
Vom k. k. Hafon-Admiralate. 

(11-1~1 Vinial m. p„ M.-Cap. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen sta.rk mit den nllthigeu artistischen Beigaben. Der Prä.numera.tion1prei1 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 6 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 lu. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen ofliciellen Bericht iiber die Erf11hrungen im herg- und hiittenmiinnischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas uls Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1% Ngr. die gespaltene Nonpareil\ezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art kllnnen nur franco angenomme.n werden. 

Druck von Karl Wloteroltz & Comp. In Wien. 
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Die Montanisten-Versammlung in Leoben. 
Einleitung. - Eröft'nung der Vers1101mlung. 

Wfo bereit~ iu Kürze mitgetheilt wor<leu, hat die auf 
die Pfingstfeiertage nach Leoben eiugcladene Versammlung 
von meistentheil8 der Gruppe der östcrr. Alpenllinder ange
hörenden Montanisteu am 15. - 1 7. ]\[ni mit schönem Erfol~e 
stattgefunden. Es soll zwar n:tl'h den \"Oll Bergakadcmikt'ru 
besorgten steuogrnphisehen Aufzeichnungen eine ausführ· 
lichcre Erinncruugsschrift an die Verh:mdlung jener Ver
sammluug - also iihnlich wie bei <ler böhmischen Zusam
menkunft im October v. J. - crschcine11; doch soll u11s 
diess nicht abhalten, gleich jetzt schon eine ~kizze jener 
Versammlung thcils uach eigener Theilnahme (den Beginn 
betreffend), theils nach gcnauen l\Iittheiluugen zu pnbliciren, 
indem auch im weiteren Krrise unserer Fuchgcnossen In
teresse dafür lebendig ist uml der unmittellrnre Eindruck 
solcher Zusammenkunft fcstgeha.lten wcnlen muss. 

Schon am Samstage \'Or l'tings!cu Jungten mit. jedem 
Bulmzuge Thcilnchmer an der Versammlung in Bruck an, 
wurden <lort \'On den llergakadcmikcm bcgriisst und in 
die bereit steheu<len \Vagen vertheilt, bei der Ankunft iu 
Leoben mit l'öllcrschüssen cmpfa11grn1 un<l <lurch eine 
Triumphpforte am Eingange der Stadt, über die mit J<'laggen 
und Fahnen goschmiickten Uiissen und l'liitze uach dem 
Comitc-Locale gebracht, wo <lie Einschrei\rnng vor sich 
ging. Ein sehr praktisches Hilfsmittel zur leiehkren Er
kennung <ler ciuzelnen Thcilnchmer unter ei11a11der wnrde 
dabei von dem Comitc in Anwcu<luug gebracht, welches 
sich auch für andere ähnliche Gelcgeuhcitt-11 empliehlt. Je<lcr 
Ankommende erhielt ein rundes me1laille11artiges Pa11ier
stiick mit einer '.liffcr, um es an <len Rock zu heften. Die 
Ziffer correspondirte mit der Nummer des Verzeichnisses 
der angemcldeteu Theilnehmer, welches, <la man die An
m e 1 dun gen gleich gedruckt hernusgab, schon am ersten 
Tage vertheilt wurde. Ein lllick anf die Nummer des Ver
zeichnisses und auf die Brust <les vielleicht persönlich noch 
u11bekan11te11 Fachgenossen ergab -- den N ILrn e 11 dessel
ben uud vermittelte die Ankuiipfung der persönlichen Be
kanntschaft, was denn doch einer der Hauptzwecke solcher 
Versammlungen ist. 

Ne.ch<lem die bereits am Vorabencle sehr zahlreiche 
Gesellschaft noch am Morgen des Pfingstsountages neuen 
Zuwachs erhalten hnttc, wurde in dem von den Bergaka
demikern r.benso sinnreich als gcschmuckvoll verzierten 
Saale des Failhauer'schcn Post- uucl Gasthofes die erste 
Sitzung der Versammlung durch den Herrn Ministerialrath 
un<l Bergakademie-D1rector P. Hit t er v. Tun n er im 
Namen Jes Comites eröffnet. Er g:ib zuerst eine kurze 
Geschichte d!'r allmiilig ans kleinen Anfängen sich ent
wickelnden Idrc, eine Zusammeukunft der 11achb11rliehen 
l\loutanisten in Leoben zu vermitteln, welche nach und 
uueh irnmei· gröseerc Dimensionen annahm und die ]<'ach· 
genossen des ganzen La.n<les - dann clie der unstossendcn 
Provinzen mit einbegriff und <lie mit der wachsenclcn Aus
dehnung sich ergebenden Erfordernisse clurch einen kleinen 
eigenen Fond einer bestehenden geselligen Vereinigung in 
Leoben und durch die Munilieenz mehrerer Gewerken I-1. 
Urnsclw, U. v. Jt'rid:in, Fr. v. Mayer u. a. m. zu decken be
müht war. Er bat desshalb tun N1tchsioht, wenn diese so 
zu sagen improvisirte V ersammlnng in ihrer Einrichtung 
noch Manches zn wiinschen iibrig lasse, rühmte <lcn Eifer 
<lcs Comites - dessen bisher meist unthiitiges Mitgliecl er 
selbst· gewesen sei - und ersuchte mit dem guten \'Villen 
1lcsselben vorlieb zu nehmen. Hierauf ging c1· auf die Be
deutuu~ und den Zweck der Versammlung iibcr, wclclu~ 

Gelegenheit gebe d11s Band <lcr F11chgc11ossr.11sehaft, welches 
clmeh mancherlei Umstfü1dc in ucuester '.leit gelockert zu 
werden drohe, wiecler fester zu knüpfen. Das allgemeine 
8trcben nach Ni1·ellirung, welches auch die Eigenthiimlich
keitcn der Bernfsst!inde wegwischen möchte, clie im Berg· 
gesetze ausg,·sproehene Loslösung von Hütten- nncl H11fl'i
nirwcrke11 aus dem V erbandc d1~s Bergbaues, die projcctirtc 
V erschmelznng cler Fachschulen mit an eiern technischen 
Anstalten ausserlrnlb der Bergorte, in denen der Bergmann 
sich im rechkn Geiste seines Berufes 11usbilclen sollte, er
scheinen ihm als solche den Verband lockernde Wirkungen. 
Darum tlrne es Noth, durch persönliches Zusammenkommen 
dils Bewusstsein <ler urnlten Zusammengehörigkeit wieder 
aufzufrischen und zu festigen, sich zu gemeinsamen l<'ort
schritten 11ufznmu11tcm, seine Erfahrungen mitzutheilen 
und umzutauschen. Nach warmer Ausführung dieses Thc· 
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mas thcilte er mit., dass nun, ehe die Versammlung ihre~ 
Verlauf nehme, und wie er ernst hinzufügte, im Namen 
Gottes ihre Thii.tigkeit beginne, sie sich nun einen Präsi
denten wähle, und indem er hiczu auffordere, eröffne er die 
Versammlung mit einem Hoch auf unsern obersten Berg
herrn Se. Majestät den Kaiser! Die Versammlung erhob 
sich und stimmte dreimal und laut begeistert in das Hoch ein. 

Nun bat Oberbergrath Freiherr v. Hingenau 
um das Wort und an die Verdienste des Vorredners criunerud, 
so wie mit Anspielung auf dessen eigene Selbstanklage, 
bisher das unthätigstc Mitglied des Comites gewesen zu 
sein, schlug er vor, ihm eine sein c r würdige Aufgabe der 
Thätigkcit zu geben, indem ihn die Versammlung 
einlade, das Präsidium derselben selbst zu füh
r c n , welcher Antrag mit Acclamation aufgenommen wurde. 

Miuisterialrath v. 'l'unncr dauktc mit innigen 
herzlichen Worten für diese Wahl, die er in Bezug auf die 
ernsten wissenschaftlichen V rrho.ndlungen des Vormittags 
annehme, schlug aber vor, auch für die geselligen Zusam
menkünfte des Abonds, welche der Heiterkeit gewidmet 
1ieien, einen Vorsitzenden zu bestimmen, zu welchem Amte 
auf seinen Vorschlag der Berg-lnspector Nu c h tc n, der 
sich um das Zustandekommen der Versammlung so viele 
Verdienste erworben, ebenfalls mit Acclamution angenom
mC'u wurde. Dasselbe geschah mit Herm Sectionsrnth und 
I>irector Stad 1 er aus Ei1:1enerz, welchen der Präsident zu 
seinem Stellvertreter vorschlug. (Fortsetznug folgt.) 

Bericht 
über die am 12. und 13. October 1~63 nbgel111Uenen 
Slt1Bngen des Speclol-Comltt\P! des höhm. Gewerbe-Vereines 

lilr El~eohiltten und Stelnk.oblenbergbau in Böhmen. 
(~'orlsetzun g.) 

Hierauf wird zur llornthung des fü 11fto11 Pro
g r am ms punkte s geschritten, welcher lautet: „ Weich es 
nsind die Ursachen, dass dm· Erzeugung des Maschincn
ngusscs und schwel'el', geschmiedeter Maschincubestancl-
11thcilo in Böhmen, wo doch der Maschinenbau bereits 
11 cino grossc Ausdehnung erlangt hnt, ao wenig Aufmcl'k
„1:1amkeit geschenkt wird'? und wie könnte ein Fortschritt 
"in dieser Hiehtung erzielt wcl'dcn ?u 

M c rl c t: Mau müs'c hier die Erzeugung von 1\1 a
s chi non g u s s und die Erzeugung schmic<lciserucr 
Maschincnbe standtheile trennen, Die Erzeugung von 
Maschinenguss war in f1 ühercn Zeiten im V crhliltniss zum 
ßcda.rf eine weit g1·össcrc, als in neuester Zeit. Mit dem 
Fortschrittl! des Maschincnb1iucs haben die meisten Ma
schincnfo.brikcu ihre eigenen Gicssercicn eingerichtet.. Die 
Ursache, dass die Maschinenfabriken den Eisenhütten un
h'eu wurden, und so bedeutende Auslagen nicht scheuten, 
11Ucht der Ucdner in der Vcrschlechtcrnng unserne Masclii
ncngueses in den letzten zwanzig Jahren. U111:1crc Arbeiter 
hlittcn früher viol rcinc1· und mit grösscre1· Aeeuratessc ge
arbeitet a.ls jetzt, Da trnt aber die Erweiterung des Ge
schäftes im Commcrzguss ein, Dc1· fabelhaft herabgehcnde 
Preis im Commcrzguss veranlasste viele lliitten zu schleu
dcrhafter Arbeit, um nur noch billigere Preise machen zu 
können, dadurch seien die Arbeiter gründlich verdorben 
worden*). Arbeiter, welche in de1· Erzeugung von Guss-

"') Die unbedingto Concurreu:r. hat denn doch schlicsMlich 
auch SchRttenseiteu für den Co u s um o n t c 11. A. d. Red. 

waaren eine ausserordeutliche Geschicklichkeit besassen, 
seien genöthigt worden, ihre frühere Accuratessc und Rein
heit in der Ausführung aufzugeben, die Waarc schlechter 
zu machen, nur um concurriren zu können. Man finde einen 
überraschenden traurigen Unterschied, wenu man unser<? 
!iltern Gussel'zeugnisse mit den neuesten vel'gleiche, wäh
rend in England, in Belgien Räder von 50 - 60 Ctr. Ge
wicht mit grösserer Reinheit erzeugt wü1·den, als bei uns 
kleine Räder von wenigen Pfunden. Man möge daher die 
Arbeiter auf den grösscren Hütten wieder an eine grössere 
Vollkommenheit im Maschinengussc gewöhnen, und na
mentlich durch Unterricht derselben, durch Förmerschu\cn 
darauf hinwirken, denn vo11 einem gewölrnlichen Taglöhncr 
könne man eine gute Form nicht verlangen. 

Mare k glaubt, die Ursache, dass clic Maschinen
fabriken Gicsscrcicn Cl'öffocten, liege darin, 1l11s8 dieselben 
oft sehr schnell Gegenstände benöthigcu, die sie von den 
Hochöfen oft nul' nach vielen Wochen erlangen können, 
sowie ferner, dass das in den Cupolöfcn erzeugte Eisen für 
den Guss besser tauge. 

Pro eh 1i z k a bestreitet die von l\forlct angeführten 
Ursachen. Die böhmischen l<'örmer seien als ausgezeich· 
nctc Sandfönncr bekannt und in ~ricn, iu Uugaru, Polen 
und Sachsen sehr gcs11cht. Die Ursache, <lass man in Eng
land, Belgien und Frankreich uns überflügelte, liege wo 
anders. 1\111.n habe dort erstens zur Lchmförmcl'ci gegriffen, 
da mnn dort unseren Sand nicht habe, und die~s sei ein 
neues, bei uns noch uicht ausgebildete~ Feld der Giesserci. 
Ferner unterstütze man dort die letztere dul'ch sinnl'cichl' 
mechanische Vorrichtungen, namentlich beim Rildcrguss, 
die man hci uns, allenfalls ßlansko in M!ihrcn ausgenom
men, noch wenig kenne. Uchrigcns schlicssc er sich der 
Ausicht Merlct's bezüglich einer besseren Bildung der Ar
beiter, namentlich durch die Beamten selbst, an. 

:M c r 1 et: Man müsse bei nns darnach strebcu, sich 
vom sogenannten Sandgusse allmälig loszusagen, und sich, 
wie England und Belgien , tlern Massagussc nähern; so 
werde man dazu gclaugen, nicht bloRs mit dem Auslande 
concurrircn zu können, sondern demselben mit Erfolg Con
currcnz zu machen. Der Lehmguss könne aber nur mit 
Vorthcil benützt werden, wenn mau den Arbeiter durch 
einen höheren Grad von Bil<lm1g dazu <1ualilicirn. Bei uns 
aber befinde sich der Arbeiter noch auf einer sehr niedcl'en 
Bildungsstufe, er wisse die einfachsten Behelfe nicht un
zugrcifcn und anzuwenden. 

Hüttenvcrwaltcl' Koch widt~rspricht des Voncdncrs 
Behauptung, dass man im Maschinenguss zuriickgegangcn 
:;ei. In Neu-Joachimsthal könne sich Jedermann überzeu
gen, dass die schwierigsten Gussstücke ohne Anstand und 
zur vollen Zufriedenheit der Bestellei' jcd·~rzeit ausgeführt 
würden. Die Sandförrncrci solle man iihrigens nach seiner 
Ansicht nicht ganz aufgeben, diL sie für viclc Fiille sehr 
zwcckmässig sei. 

Pro c h a z k it redet dem böhmischen Arbeiter und der 
böhmischen Arbeit auf dus kräftigste das Wort. Sie wer
den überall gesucht, in Wien, in UngtLl'll 1 iu Polen, j1t sogar 
in '" cstphalcn und in l<'rankl'cich werde der böhmische 
l<'örmcl' gesucht, und es sei Ulll'iehtig, dass die böhmische 
Förmel'ci zurückgegangen sei, vielmehr stehe die Sand
förmerci in llöhmcn auf der höchsten Stufe. Zurück stehen 
wir nur in Luxusartikeln, was nicht zu bcd11uern sei. Er 
sei nicht für das Aufgeben der Saudförmcrei bei uns. Die 
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Ursache, dass die Maschinenfabrikanten eigene Giessereien 
sich einrichten, liege nicht in der Förmerei, sondern im 
Materiale, und sei weit mehr im Betriebe des Hochofens 
zu suchen, als in jener. Indees glaube er auch, dass man 
nicht stehen bleiben, sondern fortschreiten solle, und dess
halb glaube er, dass von Seite der Eisenhüttenbesitzer 
Werkschulen errichtet werden, und in diesen die Beamten 
selbst den Unterricht geben sollten. 

Kreutzberg glaubt, dass man noch eine wichtige 
Ursache des vollkommeneren Gusse& in England nicht er
wähnt habe, es sei diess nämlich die Theilung der Arbeit. 
Dort werde der Arbeiter in der Giesserei nur mit einem 
bestimmten Gegenstand Jahr aus J,1hr ein besch!ift.igt, und 
erreiche darin durch Uebu11g eine grosse Vollkommenheit, 
während er bei uns heute eine Platte, morgen eiu Zahnrad 
giesseu müsse. 

p r 0 c h a z k a bestätiget diess, indem er eine grosse 
Giesserei in Schottland anführt, welche sich nur mit der 
Röhrenfabrication beschäftige, während bei uns jedes Eta
blissement, das sich bloss auf eine solche Specia.lität ver
legen wiirde, zu Grunde gehen miisste. 

M e rl et glaubt als Gegenbeweis die Giessereien vou 
Blansko in Mähren anführeu z•1 müssen. Der Guss von 
Blansko sei sehr vollkommen, er könne sicl~ mit dem eng
lischen messen, und desshalb habe auch B-lansko die be
deutendsten Maschinenfabriken an sich gezogen, und diess 
sei nur durch das unausgesetzte 8treben nach Vervoll
kommnung im Maschinenguss geschehen. Warnm könnte 
mim Gleiches nicht auch in Böhmeu erzielen·~ 'Venn die 
grösseren Etablissements in Böhmen sich auf den Maschi
nenguss verlegen würden , wü1·de fü1· die kleinc1·en der 
Commerzguss übrig bleiben, in welchem sich die letzteren 
ausschliesslich vervollkommncu könnten, und dicss wäre 
eine natürliche, eine für beide vortheilhafte Thcilung der 
Arbeit. 

Pi· o c h a z k a ist mit <les Vorredners Ansicht cinvcrstrm
dcn, glaubt jedoch auch <lie Giesscrcien von Mariazell her
vorheben zu sollen, welche einen wcltberiihmtcn Ruf haben. 

Koch meint, die ausgezeichneten Leistungen Blunsko' s 
licgcu zum Theilc auch iu dem <lortigcn vortrefflichen l\fa
terial für die Förmcrci. 

Kreutzberg glaubt, <lass man auch den Umstun<l 
beriicksichtigen milssc, dass ßlansko an einer Eisenbahn 
liege, wlihrcnd unsc1·c Gicsscreien in Biihmen meist sehr 
weit <lavon entfernt seien, daher viel Zeit zwischen der 
Bestellung und der Lieferung verloren gehe. 

M c r 1 c t sagt, dass unser Material nicht schlechter 
8Ci als das englische, im Gcgcnthcilc. Und wenn es nicht 
vorzüglich sei, so möge man es durch Mahlen und llrcnnen 
vervollkommnen. 

Nachdem der Vorsitz c n d c die gcilusscrtcn An
sichten kurz reassumirt, wird zur Abstimmung geschritten, 
und zwar sprechen die Mitglieder des Comites einstimmig 
nachstehende Uesolutiou über diese Frage aus: Es s ci 
w ü nach e n s w c r t h, dass i 11 Bö h m c u auf d i c Massa
u n d Lchmförmcrci mehr Hücksicht genommen 
werde. Es sei ferner wünschcnswerth, diiss bei 
der Wahl des Materiales sorgfältiger vorge
gangen werde. Endlich sei es von Wichtig
keit, dass Werk~chulcn errichtet, und an die
sen von den Werksbeamten ein praktischer 
Unterricht crtheilt werde. 

Merle t: Was den zweiten Th eil der Frage, nämlich 
die Erzeugung geschmiedeter Eieenbestandtheile betreffe, 
so habe sich dieselbe in den letzten zehu Jahren. in Böh:
men ausserordentlich verollkommnet. So habe insbesondere 
die Zeughütte in Pokovic Hervorragendes geleistet, es 
werden daselbst schmiedeiserue Maschinen bestandtheile 
jeder Art in grösster Vollkommenheit erzeugt, und auch die 
Qualität der Waare sei sebr gut. Redner habe in den 
letzten Monaten Belgien und die Rheinprovinzen besucht, 
und dabei die Erfahrung gewonnen, dass die dort erzeugte 
Waarc nicht reiner, ja er möchte sagen weniger vollkom
men als in dem oben genannten Etablissement Böhmens 
hergestellt werde. Es sei diess vorzugsweise ein Verdienet 
des Oberverwalters Grossc in Althütten. 

Pro c h a zk a constatirt, dass das vom Vori·edncr an
geführte Werk nicht das einzige dieser Art in Böhmen sei. 
In NiI·an werden .noch weit schwerere und grössere Stücke 
mit Leichtigkeit erzeugt, da das Material von vorzüglicher 
Qualität und die Einrichtungen, z. B. der Dampf-Hammer 
ebenfalls vortrefflich sind. Er glaube, dass beziiglich der 
V crfcrtigung schmiedeiserncr Maschincnhcstaudthcile der 
Fortschritt in Böhmen Hand in Hund mit dem Maschinen
bau überhaupt gehe, und in dieser ßezichung kein weiterer 
Wunsch auszusprechen sei. 

Die Anwesenden erkllircn sich mit dieser Ansicht 
einverstanden. 

Hierauf wird zur ßerathung des s c c h s t c n Pro
g ramm s p u n kt es iibcrgegangcn, welcher lautet: „ Bei 
"welchen bisher durch Menschcnkr!i.ftc bewirkten Arbeiten 
„ beim Bergbau ist die Anwendung leicht transportabler 
11Maschincn, besonders von Dampfmaschinen anzuem
"pfehlcn '? Sind zu solchen Zwecken die Dampfturbinen 
"iiberhaupt, und welche Arten derselben besonders anzu-
11rathcn 't" V 

Berg-Ingenieur 8vcstka ergreift <las Wort: Der 
llergbau sei in der Anwendung von Mnschincn immer vor
angegangen, uncl auch jetzt werden bei grosscn Unter
nehmungen, wie z. B. Butitehrn.d und Kladno, eine Mcngo 
von .Maschinen zu gewissen Hilfsarbeiten, z. B. zum Silgcn, 
zum Wa!lchen der Kohle u. s. w. verwendet. Nur beim 
eigentlichen Abbau und clcn damit zus111nmenh!ingcndcn 
Arbeiten verwende man noch zumeist Mcnschenhllnde, ob
wohl man zugeben müsse, dass auch hier mit Vorthcil Ma
schinen angc\vrmclct werden könnten; so namentlich beim 
Fertigen des ersten Einbruches, beim Anbohren der Bohr
löcher, bei der Förderung der Kohle in der Richtung der 
Ifauptstreckcn. Redner legt eine grossc Zahl von Zeich
nungen vor, welche seine Ideen iibcr einige derlei Apparllt<i 
und Ma~chincn darstellen, nnd crlltutcrt dieselben. Zuerst 
crklllrt derselbe eine von ihm cnlnchte Ci rc u lar-G c s t eins
s ä g c. Dieselbe besteht aus zwei Krniss!Lgen von !) Zoll 
Durchmesser, welche durch eine gcmcinschl\ftlichc Axc 
verbunden sind, welche ihr Lager in einer etwa 4 Fuss 
lu.ngcn, oben und unten gabelförmig auseinander goheuden 
Stange haben und in deren Mitte eine Holle angebrnchl. 
ist. Diese ist durch eine um ihre Peripherie gelegte 8chnur 
oder Hicmcn mit eiuer zweiten Holle in Verbindung, welche 
in dem unteren gabelförmigen Stilck befestigt ist, und kann 
dort mittel~t einer Handkurbel in Bewegung gesetzt wer
den. Diese Stange kann an einem festen Gestelle befestigt, 
und in eine belicbigo Neigung ocler Stellung gebracht wer
den. Durch eine Veränderung des Durchmessers der unteren 

* 
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Rolle kann man der Säge eine beliebige Geschwindigkeit 
geben. Ein solche Slige würde sich sehr gut zum Ein
schrämmen, namentlich in den oberen und unteren Ecken 
des Feldortes eignen. 

Prochazka wendet ein, dass seiner Meinung nach 
für eine solche Säge die Menschenkraft viel zu schwach 
sei, da bei vermehrter Geschwindigkeit viel von der Kraft 
verloren gehen werde, und dass ferner durch den doppelten 
Schnitt ein Kern in der Mitte entstehen werde, daher der 
Schnitt immer nur kurz sein werde. 

Sv es t k a: Es sei darauf Rücksicht genommen wor
den, denn die beiden Sägeblätter seien so nahe beisammen, 
dass der Kern nur :1/

4 
Zoll dick, und somit durch ein Hin

und Herrücken der Säge abgebrochen werd1:m könne. -
Eine zweite Idee, auf welche nun Redner übergeht, sei die 
Construction eiucr Turbinen-Gesteins- Säge. Die
selbe arh<'itet zur Hälfte mit Action, zur Hälfte mit Re
action. An der Axc des Turbinenrades ist zugleich die 
Kreissäge angebracht. Das W asscr wird durch einen 
Schlauch zugeführt. Die Turbine kann von dem Arbeiter 
entweder in der Hand gehalten, oder sie kann auch auf 
einem Wagengestelle angebracht werden, das beliebig weiter 
goschobcn werden kann. 

Pro c h :l. z k a macht auf die Schwierigkeit aufmerk
sam, welche die Nothwendigkeit der ununtcrhl'Oehenen 
Mobilisirung einer solchen Maschine bieten würde; auch 
glaubt er, dass man dieselbe Kraft, welche zum Hinaus
schaffen des benützten Wassers verwendet werden müsste, 
zwcckm!issiger zur direeten Arbeit am Gesteine verwenden 
könne. 

8 ves tka verncintdicss, und crkliirt aus 1rni11en Zeic!.i-
11u11gcn die Möglichkeit einer beliebigen Bewegung der 
Maschine. - Eine llrittc Idee sei die Construction eines 
Turbincn-Gcsteins-llohrers. Es sind vier oder mehre 
kleine Rcactionsturbineu nuf einem beweglichen Wagen
gestelle befestigt, an der Welle eines jeden 'l'ul'bincnradcs 
ist ein gewöhnlicher Mciselbohrcr angcbrncht. Das Wasser 
drückt selbst das ganze R11d vorwilrts. - Eine wcitel'C 
Reihe von Zcichnnngcn vcrsinnlicht eine Dampf.tu r bin c. 
Der Dampf tl'itt im Centrum ein und am Umfange aus. 
Es sind gebogene Hchnnfeln nach dein System von Hittiuger 
angebracht. Redner hnt selbst ~inc solche '1'11rbi11e von 
1 1/ 1 Pferdekraft aufgcst<Jllt, welche sehr rcgclm!issig schon 
<lurch mehre l\lonatc arbeitet. · 

Auf den Wunsch mehrerer Mitglieder wird wegen be
reits vorgerückter Zeit die Sitzung vom Vorsitzenden un
terbrochen und die Fortsetzung des Vortrages vom Herrn 
Svestk11 auf Nachmittag anberaumt. (Fortsetzung folg!.) 

Die Reservats -Waldungen für den Metall
Bergbau. *) 

Von August v. Makay, pens. Eisenwerks-Directol' zu Arnd 
in Ungarn. 

J<~s sei erlaubt, die Reservats-Walrlungen für den 
Gang-Metall-Bergbau in Ungarn zu1· Sprache zu bringen, 
u1n den jährlich wiederkehrenden Angriffen auf den Stnats
Bergbau einige Ansichten, welche den beliebten Grund-

*) Obwohl mit manchen der Ansichten des Herrn Ver
fäeserR keineswegs ei11verst1111den, was wir hier ausdrücklich 
bemerken milsseu, nehmen wir doch keinen Anstand, diese 

sli.tzen, den Metall-Bergbau der Privat-Industrie vorzüglich 
dort, wo derselbe keine grosse Rentabilität zeitlich nach
wciset, zu überlassen, entgegenstellen. 

Blicken wir zurück auf die Entstehung der ßergbaue, 
so finden wir, dass Metallbergbaue meist in Gegenden und 
Gebirgen ihren U1·sprung haben, die menschenleer, un
fruchtbar, durch ndie Pioniere der Cultur", wie ich die 
Bergleute nennen möchte, bei reichern Erzanbrücheu ent
weder durch Zufall entdeckt, oder von frühesten Zeiten 
als metallführendc Gegenden in Ländern bekannt waren, 
- welche nach schweren, Jahrhunderte dauernden Kämpfen 
rückerobert wurden, - im grössten Verfall vorgefunden, 
verwüstet, als dringendes Bediirfniss, dem Staate eine Ur
production zinsbar zu machen, wieder in Angriff genom
men wurden. 

So war es im Banat zu Anfang des verflossenen Jahr
hunderts, welches nach der Wiedereroberung vou den 
Türken neu bevölkert werden musste. Da geschah es, 
dass, um die seit den ältesten Zeiten bekannten Erzlager
stätten nutzbar zu machen, Bergleute aus Tirol, Steier
mark, Ocstcrrcich angesiedelt wurden, welchen ein District 
und Waldungen mit einem 'l'erraiu zugewiesen wurde, 
dessen Verwerthung auf den l\Ictnll-Bcrgbnu gegründet, 
auf eine andere Art unmöglich gewesc11 wäre, und der 
ohne dem l\Ietall-Bcrgbau auch heute noch wcrthlos stünde; 
noch weniger aber es möglich gemacht, dass eine zahl
reiche betriebsame Bevölkerung sich in der N!ihe der Berg
orte angesiedelt h!ittc, die ihre Productc den Bc1·gwerks
Consumcutcn verkauften, dadurch aber nicht nur für sich 
eine gesicherte Existenz gegründet, dem Staate eine steuer
fähigc Devölkcrung crhalt1m, sondern in den weitesten 
Kreisen Industrie und Handel beförderten. 

Diesem Impuls des 8taates folgend, bildeten sich Ge
werkschaften, und wurde eine grosse Anzahl Gruben von 
Privaten gebaut, welche mehr weniger zur Bereicherung 
einzelner beitrugen, der Gcsammthcit der Bevölkerung 
nützlich waren, und einen betriebsamen 'Vohlstand ver
breiteten, der in den weitesten Kreisen wohlth!itig wirkte. 

Obgleich der Staat sich von dem sclbsteigencn Berg
bau langsam und la11gs:un zurückzog, immer aber war die 
Leitung der Hüttcnmanipulution der Oberleitung des 
Staates, und clPren technisch gebildeten ßcamtcn anvertraut. 

Diese Waldungen waren für den Bergbau rcscrvirt, 
und bildeten im llanat den Bcrgwcrks-District, dessen 
i\Ictall-Prorluction stets namhaft w1u. 

Es gab Momente, wo die Kupfer- und Silbererzeu
gung den namhaftesten Aufschwung nahm, wie die V cr
hauc in Dognatska nachweisen, welche mit jenen vou 
Falun in Schweden verglichen werden. 

Ja zur Zeit des frnnziiHischcn Krieges, vom Beginn 

Stimme l\U8 Ung11rn ilbcr eiuc_n gcgenwiil'tig wichtigen Gegen
stan<l nnverkürzt zn veriiffenthcheu, weil wir wissen, dass sehr 
viele Fachgenossen rlarin 11.nch ihre Ansichten finden werden 
und im Ganzen doch auch viel Wahres in dem•elben entbalte1; 
ist. Die Sache seih~ t knnu nur gewinnen, wenn eine Bespre
chung von verschiedenen 8t:mdpunlcten stattfindet. Aus der
selben spiegelt sich die öffentliche Meinung un~ercr Berufs
g?no~sen in mehrfachen Schuttirnngcu ah, und wenn so Viele, 
1he mcht~ vom llel'ghauu vcr~tehen, rlarill.Jcr dus grosse Wo1·t 
filhrou - ist jede verständige Aeusserung eines wirk 1 i c h e n 
!l er g manne s mindestens ebenso beriicksichtigonswo1th, al~ 
Jeno; weun auch die volkswirthachaftliche Theorie der activ1m 
Handel~bilanz heutzutage kein uuhe~tl'eitbares A.xiom mehr ist. 

Die Rod. 
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desselben bis 1815 wurden die meisten Munitionssorten 
für den Krieg in den Banater Aerarial-Eisenwerken ge
gossen. Welche Hilfsmittel für den Staat in Zeiten, wo 
ein grosser Theil der österreichischen Eisen producircndcn 
Länder in fremden Händen war ! 

Wenige Momente des Bestehens des Banater Berg
baues weisen keinen Ertrag aus, stets wurden Abfuhren an 
den Staat und Ertrag nachgewiesen. 

. Die nassen Jahre der Hungersnoth in den Jahren 
1814, 1815 und 1816 machen allein eine Ausnahme, die 
Verpflegung des Arbeitspersonals mit theuren Früchten, 
brachten Verluste hervor, welche nur relativ waren, weil 
Zehendfrüchten nach einem mehrjährigen Durchschnitt 
vom Camcral-Acrar geliefert wurden, und während in 
anderen Gegenden Menschen Hungers starben, erhielt sich 
die Umgebung der Banatcr Bergwerke, und blieb stcuer
fähig. Diese Ungliicksjahre waren Veranlassung, dass das 
Millovacr Kupferbergwerk im Arader Comitat aufgelassen 
wurde, weniger aus Mangel an Erzen, sondern in Folge 
der Früc.:htensclrnld, welche dieses llergwcrk traf, es ist 
im Jahre 1S17, obgleich es das geschmeidigste und reinste 
Kupfer der Monarchie erzeugte, aus dem Besitze des 
Montanums ausgeschieden, nnd dem Camern.1-Aerar über
geben worden. Die bestandenen Teiche wurden zerstört, 
die Hüttcngcbäncle dcmolirt, die Verankemngon und alles 
alte Eisen sammt werthvollem Inventar verkauft. 

Die erste Reservats-Waldung, welche 11us dem Montan
Besitz getrennt wurde. 

Während das Millovaer Kupferwerk im Jahre 1S17 
aufgelassen wurde, hob sich von diesem J1Lhrc angefangen 
das Rczbilnyacr Kupfer- und Silberbergwerk durch einen 
gllicklichcn Fund der Grube Heichcnstcin, welche vom 
Jahre 1S17 angefangen, bis zum Jahre 1834 einige l\Iil
Jioncn reine Ausbeute abwarf. Auch dieses Bergwerk ver
haute die reichen Erzmittel, die Wässer der Teufe sind 
schwer ohne den neuen technischen Hilfsmitteln zn ge
wliltigen. Arme Erze, die einer Coucentration bedürfen, 
sind in Massen vorhanden, aber nicht schmclzwiirdig, nnd 
bedürfen einer Coucentration; auch dieses Bergwerk ist 
dem V erkaufe ausgesetzt. Es besitzt zwar keine eigene 
Rcservats-\Valdungcn, dcmohngcacht.et wohlfeiles llrcnn
matcrialc, welches ohne dem Bergwerksbetrieb ganz wcrth
los ist, dessen 8tillstnnd wäre für die dort.igc Bevölkerung 
ein grosscr V crlust. 

Die llanat!'r Bergwerke haben sich von dem Jahre 
1818 bis t S:lß iu einer Art provisorischen Zustaude er
halten, die Dienstesstellen wurden selten definitiv besetzt, 
sie erhielten sich gleich einem geordneten Uhrwerk in rc
gelmässigen Gang, ohne dass die reichen Hilfsmittel einer 
grösscrcn Benützung gewürdigt worden wliren, bis an die 
Spitze des Bergbaues ein Mann trat, der Vorliebe für das 
Fach hatte, dem Bergwesen einen Impuls gab, der die 
nachhaltigsten Früchte tragen sollte. 

Leider sollte dessen Wirksamkeit nicht von langer 
Dauer sein, der Tod überraschte ihn zu friih, es war unter 
August Longin Fürsten von Lobkowitz ein Glanzpunkt 
bergmännischer Thiitigkeit seit vielcu Jahrzehcndcn wieder 
eingetreten, 

In Folge dessen administrativen· Acndcrungen wurden 
im Banat vom Jahr 1845 der Steinkohlenbergbau und die 
Eisenwerks-Industrie durch die Erweiterung ~es Reschizacr 
Eisenwerkes mit erhöhter Thlitigkeit in Angriff genommen, 

und letzteres Werk auf eine Stufe der Grossartigkeit ent
wickelt, dass es zu den ersten diessfälligen Unternehmun
gen der Monarchie gezählt werden kann. 

Seihet die Unglücksjahre 1848 und 1849 brachten 
keine grosse Störung hervor - und es ist nur zu bedauern, 
dass der montanistischen Thätigkeit des Staatsbergbaues 
im Banat bald Gränzen gesetzt wurden, denn kaum dass 
der Steinkohlenbau aufgeschlossen, die Eisenwerke ent
wickelt waren, die Kupfergruben von den einzelnen Ge -
werkschaften durch Ablösung in Aerarial-Verwaltung über
gegangen sind, wodurch eine erhöhte Production anzu
hoffen war, weil die Teufe ganz unangegriffcn steht, wurden 
die Reservats-Waldungen für den Metallbergbau, sa1nmt 
den Eisenwerken, den Steinkohlenbauen, und den dem 
Montano zugewie sencn Giitern, der Staats-Eisenbahn-Ge
sellschaft verkauft. 

Der Staatsbergbau ging in die Privat-Industrie über, 
die Folgen waren und sind, dass die Kupfer- und Silber
erzeugung beinahe ganz aufhörte, dass die füL· den Berg
bau reservirt gewesenen \Valdungcn anderen Industrie
zweigen gewidmet wurden, dem Locomotivbetricbe und 
dem Ilolzhandcl - wiihrcnd die Mctallproduction mit Aus
nahme der Eiscnind ustrie, dem ewigen Schlaf zu verfallen 
scheint. - Ja die ganze Bevölkerung der Bergwerks
Umgebungeu ist dem Brennmaterial-Monopol anhcimgc
geben - etc. etc. 

Doch nicht allein auf die Ban11tcr Bergwerke er
streckt sich dieser Schlaf der Mctallproduction, derselbe 
dehnt sich auf die gesummten Gcbirgsziigc von der Donau 
bis Nagybiinya ans, es besteht keine c in lösen de ll ü t t c, 
welche selbst im Fall des g!Ucklichstcn Fundes einen Berg
bau auf edle !\[ etalle in dieser grossen Gebirgsstrecke er
möglichen würde. -

Es wird zwar häufig ausgesprochen, dass nur jener 
Bergbau lcbensflihig sei, welcher sich zahlt, und dass es 
überflüssig sei, mit einigen Staatsopfern einen Bergbau zu 
erhalten, wenn man das Metall wohlfeiler aus dem Aus
lande beziehen kann. -

Gliickliche Friedenszeiten mögen einen Binnenstaat 
wie Oestcrreich unter giinstigcn Conjuucturcn Metall nus 
dem Aus laude wohlfeiler beziehen lassen, als dio eigene 
Produ ction kostet, diese Zeiten scheinen aber nuf sehr 
kurze Perioden bcschriinkt zn sein, wenigstens scheint dns 
letzte Deccnn ium sehr dagegen zu sprechen; bewies die 
Vertheucrnng des Kupfers und Silbers dns Yerschwindcn 
des letz krcn l\letnllcs ans der Circulution seit vielen 
Juhrcn, so dass die jetzt lcbencle Generation kuum mehr 
weise, wie ein Silbergulden oder z,~ciguldcnstück aussieht. 

Haben doch erst kürzlich mehrere politische \\'icncr 
ßlllttcr mit einer gewissen Ostcntation, des fremden und 
seltenen Gnstcs mit Freuden Erwfihnung gethan, als einer 
der - gewöhnlichen - monatlid1en Silbertransporte von 
Schcmnitz in Wien anlangte. 

Ein trauriger Beleg für die ~eringc Kcnntniss des Um
fanges und der Hilfsmittel des Staats- und Privat-Berg
baues, sammt dessen Verhüttung; und ein Beweis mehr, 
wie nothwcndig die öffentliche Besprechung dieses ludu
st.riezwcigcs ist, ferner wie 11iitzlich für den Bergbau rcser
virte Waldungen und dessen Territorien sind, denn je un
abhlingiger ein Staat. mit seiner Metallproduction vom Aus
lande ist, desto glücklicher und mlichtigcr muss er ange
sehen werden. 
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Es Hesse eich billigerweise gegen Jene, welche Metall 
w.:>blfeiler aus dem Auslande zu beziehen glauben, die Frage 
aufwerfen, was sie wohl dem Auslande als Tauschmittel 
für Metall anzubieten haben, vom Jahre 1863, wo die 
reichsten Agriculturgegenden um ihren Viehstand gekom
men sind, gegen 3 Millionen Menschen mit Noth zu kämpfen 
haben, um ihr Leben zu fristen, und die Industriellen der 
andern Provinzen über Mangel an Absatz und Unfähigkeit 
der Coneurrenz mit ihren Fabricateu vis-a-vis des Ausla!:i
dcs wohlbegründete Klagen führen? 

'Vo liegt die Kraft verborgen, welche eine Urpro
duetion vermittelt, welche allein befähigen würde, aus die
sen Calamitäten schnell sich herauswinden zu können? 
Denn nur Aetivhandel vis-i\-vis des Auslandes und eigeue 
Urproduetiou vermehrt den Nationalwohlstand. Die Ant
wort dürfte ganz nahe liegen: Schutzzoll gegen die Ein
fuhr fremden Eisens, uud Hebung des Metall-Bergbaues. 

Fragen wir die Vergangenheit unserer 8tants- und mit 
diesen verbuncienen Privat- Bergbaue, welche Hilfsmittel 
boten sie dem 8taate, als derselbe Metall brauchte, Aber
mals kommen wir zurück auf die Reservats-Waldungen der 
Montnn-Districte, und finden, dass dieselben durch billige 
Holzkohle, die lirm!'ren Er:.-.e befähigten, eingelöst zu wer-
1len, mit der Zngutebringung der ärmeren Geschicke wur
den reichere erbaut. 

'Vem sind aus den Collegienjahren unseres Berg
mannsstandes die Verhnue des Stcphnnischnchtes in Schem
nitz unbekannt, wo in den Achaucrlichen Zechen erklärt 
wurde, dass diese Verhaue in den 1790er J abren eine Aus
beute lieferten, duss die Kosten des französischen Krieges 
durch fj Jahre davon gedeckt werden konnten 't 

Würde diess wohl ohne den für den Bergbau reser
virten Waldungen möglich gewesen sein'? 

Denken wir uns den Pali, dass die noch in den Hiin
den des Staates befindlichen für den Bergbau reservii·ten 
Waldungen des Nagybuuyacr, Schmöllnitzer und Schem
nitzer Bezirkes, ohne Rücksicht ihrer Widmung, jetzt bei 
einer dichteru Bevölkerung, welche bloss dm· Bergbau an
siedeln muchte, - nach dem ßeiapiele der Staatseisen
bahngesellsehaft im Banat - den 8tockzins für Holz auf 
den 4fachcn Betrug erhöhen würden, die meisten Gruben 
müssten stillstehen, die Folge wäre, eine trostlose V erar
mnng der gonzel1 Umgebungen, cino Erwerbslosigkeit und 
Armuth, welche in weitesten Kreisen fühlbar wiire, und 
eineu ebenso traurigen Rücksehlug auf den Ackerbau des 
Flachlandes nusitben würde. Der Absatz der Früchte 11n 
dio Borgwerks-Consumenten hörte auf, mit diesem der Reps
bau, denn dio vielen 'fuusende von Ctr. als Beleuchtnngs
m1Lteriul würden für den stillstehenden Bergbau nicht noth
wcndig sein, wio würde die 8teuerfühigkoit der ackerbau
treibenden Bevölkerung abnehmen! welcher Stillstand im 
Handel und Wandel der Bergdistricte. 

Mit dem 8unogat der Beleuchtung, dem Petroleum, 
sind wir auch dem Ausland vorderhand zinsbar, bis man 
den \Verth der Brnunkohleu mehr würdigen wird, wall 
sollen wir dafür geben, um es zu erhalten'( 

Di\rfte nach solchen zu gewilrtigenden l~olgcn noch 
gegen die Rcservats-W11ldungen geeifert werden können, 
oder ist es angezüigt, Grnndsiltze zu adoptircn, den Metall
Bergbau der Privat-Industrie allein zu überlassen'( 

Was hie1· vom Metall-Bergbau gilt, hat mit mehr wc· 
nigcr l\lodificationen auf den Bergbau auf Salz und Salz-

siedereien zu gelten, derselbe Einfluss wirkt auf die Ver
theuerung der Production und auf theurere Consumtion. 

Es muss sich nun die Frage aufwerfen, was wäre wohl 
zu thun, um den Metallbergbau zu heben? Betrachten wir 
vorerst das geognostische Vorkommen des Gang· oder Me
tnllbergbaues: solche kommen meist in eruptiven Gesteinen, 
oder mit diesen in Schichtgesteinen härterer und festerer 
Stmctur vor, gehen meil!t unter verschiedenen Neigungs
winkel in die Teufe, oder richtiger gesagt: wurden von 
der Teufe, Spalten und Risse oder Zwischenschichten, von 
Unten nach Oben ausgefüllt. 

Das feste Nebengestein bedingt ein langsames müh
sames und kostspieliges Vorschreiten der Arbeiten, es be
dingt Zeit, Ausdauer, bedeutende Opfer, kostbare Unter
bauten, solches bcdal'f oft Jahrhunderte um bedeutende 
Teufen zu gewinnen; erfordert kostbare Concentrations
und Aufbereitungswerkstätten, Wasserleitungen, bedeu
tende Hiittengebiiude, langwierige Schmelzprocesse zur 
Gewinnung des reinen l\Ietalles; bedarf Waldungen, ein 
bedeutendes Areal, endlich um diess alles zu leiten, jeden 
Manipulationszweig angemes;en zu überwachen, uebst be
deutenden Geldki-äfte n, eine seltene wissenschaftliche Aus
bildung. 

Ist diess von dc1· Privat-Industrie vorauszusetzen? 
Haben wir mehrere B~ispie\c vor Augen, dass in Privat
hlinden befindliche Gangbergbaue, bis zur letzten Ausbriu
gung sich länger als zwei Generationen erha-1.ten hat·~ wir 
miissen leider mit Nein antworten. 

Betrachten wir das Vorkommen der Erzlage1·stiittcn 
nach der g<~ographischen Vcrtheilung, so finden wir wenig
sten::; in Ungarn, deren Gmppiruug im llanute, Nagy
b1lnyae1·, Schmölluit zer und Schemnitzcr Districte, überall 
sind und waren die einlösenden Hütten unter der Ober
aufsicht des Staates, oder gehören die einlösenden Iliitten 
dem Staate und ganz richtig, denn diess war und ist die ein
zige Bedingung zur Erh.1ltung und Hebung des Bergbaues. 

Denn feste Normen zu1· Einl ösnng der Berghougeflillc 
geben die einzige Sicherheit für die einzelnen Gewerk
schaften die erzeugten G~fälle bald zu verwerthen, das 
nöthige Geld znm F0rtbetr1eb des Be1·gbaues zu l'rhalten. 
Und diess ist erfahrungsgemllss der Weg, wo Bergbnue ge
deihen, und dem Staate eine Urproduction zinsbar wird, 
die um keinen andern Preis gewonnen oder erhalten wer
den kann. -

Hiezu gehören abermnlen Heservats· Waldungen, die 
dem Hüttenbetriebe gewidmet bleiben. 

Es ist ein betrübender Gedanke zu sehen, dass die 
bergmilnnische 'fhlitigkeit auf cd le Metalle nuf einer Liin· 
gene1·streckung eines Gebirgszuges von über 35 Meilen 
von l\foldov1L bis Nagybilnyn mehr und mehr dem Verfalle 
cntgr.gengelit, und ganz aufhören wird, obgleich die Natu1· 
keineswegs karg mit ihren Gaben ist, und mancher Berg
bau, wenn dessen Teufe benützt würde, die Waldungen 
nicht als ein separater Gewinnzweig zur Ausnützung, ohne 
Rücksicht auf den Bergbau abgetrieben würden, Jahrhun. 
derte zum Segen der Umgebung fort betrieben werden 
könnte, und eine l'roduetion ermitteln würde, die dem 
Nationalwohlstand nutzbar und zinsbar wäre. 

Wenn irgendwo das Eingreifen des Staates zur Er
haltung eines Iudustriezweigee angezeigt ist, so ist es bei 
dem Metallbergbau, und wenn nicht mt.:hr geschieht, sollte 
den kleineren Bergbaugcwerkschafte n die Möglichkeit gc-



boten werden, ihre Bergbaugefälle einer einlösenden Hütte 
zuführen zu können, und wo durch wechselnde Ansichten 
geleitet, Reservats· Waldungen hintangegeben würden, wäre 
es angezeigt, selbst mit Opfern, entweder durch Tausch 
mit andern Gütern einen Theil rückeinzulösen, und ein· 
lösende Hüttenwerke von Seite des 8taates zu erhalten, 
oder Punkte ausfindig zu machen, wo solche angelegt wer· 
den könnten, um nicht ganzen Districten, welche Jahr· 
hunderte sich einer blühenden Metallproduction erfreuen 
könnten, alle Möglichkeit zu entziehen, einen Metallberg· 
bau betreiben zu können, 

Spricht die Erfahrung dafür, dass die Privat-Industrie 
das Gebotene nicht zu erhalten vermag, wie viel weniger 
ist von ihr zu erwarten, dass dieselbe dem ~ufblühen des 
l\Ietallbergbaues auch uur die geringsten Opfer bringe. 
Kann do. noch die Rede sein, den Metallbergbau der Pri· 
vat-Industrie allein zu überlassen'( 

Es bleibt daher nur Aufgabe des 8 t a a t es durch He· 
servo.ts· W 1ild uugcn den Metnllbergbau zu erhalten; den 
wissenschaftlichen Fortschritten mit ß e i spie 1 in der 
Ausführung voranzuleuchten; wie diess mit der 
8ilhercxtrnction auf nassem 'Vege, der Einführung des 
Hosette'schen Kupferschmelzens, dem Bessemer'schen 
Stahlcrzeugungs-Processe, und hoffentlich endlich auch, 
einer nuturgemiissen Aufbereitung und Concentration är
merer Güuge folgen wird. 

Hnt man doeh schon lauge eingesehen, dass während 
die ganz milde11, leicht zerreiblichen und spröden MetiLll
tlwilchen der ärmeren Gänge, nach der biHherigen Aufbe
reitungs- oder Poehmethode1 todtgcistampft, auf der Ober
fläche des 'Vassers wegsehwimmcu, dieser schwimmende, 
graulich griine Schaum bei Kupfererz-l'ochgäugen 1 (j bis 
1 8 Pfund in Halt hat, dagegen die erhaltenen Schliche aus 
Kupfcrgi\ngcn ärmer geworden sind, als die Gangart war. 
- Dass das Gold, welches in güldischen Gängcu, als 
Körner und Fäden metallisch vorkömmt, ein '!'heil todtge
stampft, ebenfalls auf der Obcrßächc des \\Tussers weg
schwimmt, uud nur ein kleiner Theil als feines Mehl auf 
dem Sichertrog aufgefangen wird; - oder will mau uoch 
nicht glauben, <lass das Gold in allen Gängeu, wo man bis
her nnch der dermaligcn l'oehmethode keine Körner oder 
Fäden erhielt, ilcnuoch in solchen vorkömmt, so versuche 
m1111 solche trocken zu zcrkleiuern, und bPobachte auch die 
Natur, wo Goldw!ischcreien verwitterter Giiuge im Schotter 
geiibt werden, so wird mun sich vou der mehtigkeit auch 
dieses Satzes überzeugen. - Dass alle diese Geschicke 
eine veränderte Zerkleinerung uaturgemliss <'rfordem, denn 
auch die Amalgamation leistet uoch nicht alles. 

Mnn wird von der nassen Verpochang, uach vielfachen 
Anregungen, znr trockenen Quetschung d11r Gäugc über
gehen, und jene Kürncrgrösse erfahrungsmässig ermitteln, 
welche jeder Gangart zum Aufschluss zukömmt. 

Die Separation nach der Grösse des Korns in der 
Luft ist auch eine alt bekannte Sache, und unterliegt 
keinen Schwierigkeiten. 

Die Gesetze des Falles fester Körper in Flüssigkeiten 
sind bereits entwickelt. (Erfahrungen der llerg· und Hiit· 
tenmäuner von 1862.) 

80 ist man ganz nahe daran, durch Zusammenstellung 
bereits bekannter Erfahrungssätze eine Aufbereitungsme
thode neu zu erfinden, oder einzuführen, welche bereits in 
Schemnitz im Jahre 1841 1 soweit die Mittoln geboten wur-
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den, obgleich unvollständig durchgeführt, und die Aus
führbarkeit nachgewiesen wurde. (Zeitschrift für Berg
und Hüttenwesen Nr. 13, J, 1862.) 

Mit einigem Nachdenken wird man finden, dass ein 
grosser Tbeil des bisher verloren gehenden Metalles ge
wonnen werden kann; dass nach der Separation in der 
Luft, durch Anwendung des Gesetzes der veränderten 
specifischen Gewichte, und Falles fester Körper in Fliissig· 
keiten, die Absonderung des hältigen Theiles der Gänge, 
von dem tauben Korn leicht, regelmässig geschieht, dass 
an Arbeit erspart, und höhere Hälte der Schliche erzielt 
werden miissen. 

Ist man zu diese1· sieh langsam ßahn brechenden 
Ueberzeugung gelangt, so wi1·d man finden, dass zur Aus
fül:.rung nothwendig sei: 

l. Ein trockenes Quetsch, oder Walzwerk, zum Zerklei
nern der Gänge. 

2. Durchgliihen 11llenfalls feuchter oder lettiger Geschicke. 
:i. Trockene Separation in der Luft, mittelst Centrifugal· 

gebläse, nach der Grösse des Korns. 
4. Anwendung der Gesetze des Falles fester Körper in 

Flüssigkeiten, bei der Schlemmuug. 
5. Der feste Vorsatz der zweckmlissigen Ausführung; 

endlich 
6. Der nöthige Fond 1 diess auszuführen. 

Mit Anwendung dieser 6 Hilfämittel nebst der Stetig
keit des Besitzes der Reserve.ts-Walduugen, wozu die er. 
schürften Kohlenlagerstlitten des 8t11atcs auch zu rechnen 
wliren, dcreu Zukunft für den N11tion1Llwohlstand der 8t11ut 
erhalten möge, könnte lier Bergbau einen Aufschwung 
nehmen, welcher den de.rauf verwendeten Fond mit den 
rcichliehston Zinsen ersetzen, und \'Orziiglich segensreich 
auf jene Districte wirken wttrde, welche auf Concentration 
armer Glin~e gewiesen sind, mit welchen reichere Erze 
erbaut werden, und bisher noch nie de.gewesene finanzielle 
Hilfsqul!!len darbieten würde. 

Jedenfalls aber möge der Gedanke aufgegeben wer
den, do.ss die Privat-Industrie allein ausreichen wifrde, dem 
Met11ll-Bcrgbo.u nützlich und förderlich zu sein. 

N o t z. 
Ueber den Rasohette'sohen Hoohofen, welcher VOil 

llcrru Iugcnie111· A 11he1 zn llfflhlheim llll der Rnhr gchnut wurde, 
gibt clor Berggeist in Nr. :w d. J. vom a. Mni Nnchrichteu, 
welche, wouu sich gleich der Tou ihrer Abfassung ciu wenig 
dem einer Rcclnme niihcrt, dennoch D1üen lieforn, nus denen 
ein Gelingen gefolgert werden lrnnn. nMit ungeilhtcm Arbeits· 
personal ( wnrum gerade ein so 1 c h es verwen<ltit worden musste, 
ist uns nicht gnuz klar) geschah mit 10 Slllzen zu 1000 Pfd. 
Cokes die Filllung des dergestalt nbgewiinnten Ofens, <lns die 
auf die Sohle gebreiteten Hulzkohlen zu lrnistc1·n begannen. 
Nachdem als<lnun clus zu beiclcn Seitlln angelegte Feuer mittelst 
schmiedeeiserner Röhren nach und nach glcichmllssig dor lllitto 
zu geblasen worden, standen nach 8 Stnnden nlle t 0 l<'ormen
Angen hell und nach rasch aufeinander folgr.ndem nur zwei
maligen Hostschlagcu und dergestnltigem Ausl'liumen cler Ofen· 
sohle,· dass nicht einmal ein Dunst die Durchsicht triibtc, be
gann mit 1 Zoll Pr~ssung clRs Blusen; bald trat dann eine 
leichtßiissigc 1-lchlncke vor die l•'ormen nnd nach weiteren i'.I 
Stunden fand der erste Abstich des trefflichen grnuen Giesseroi
Hohoisens statt, welcher IOmal wiederholt, 50000 Pl'rl, Mgab.11 
- So weit diese erste Nachrichl, welche nnmittelhar nach 
dem ersten Tage ahgefas~t zu sein scheint. Weitere Erfahrun
gen erwarten wir mit Interesse. 
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A d m i n i s t I' a t i v e s. 

Auszeichnungen. 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöch
ster Entschliessung vom 14. April l. J. die von dem Sec
tionschef im Finanzministerium Carl Freiherrn v. Scheu
e b e n s tue 1 angesuchte Versetzung in den bleibenden Ruhe
stand mit dem Ausdrucke der Allerhöchsten vollen An
erkennung seiner vieljährigen treuen und ausgezeichneten 
Dienstleistung allergnädigst zu genehmigen geruht. 

8e. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöehst
unterzeichnetem Diplome den Director det· Bergakademie 
in Leoben Ministerialrath P et er Tun n er als Ritter des 
Ordens der eisernen Krone dritter Classe den 01·denssta
tuten gemäss in den Ritterstand des österreichischen Kaiser
staates allergnädigst zu erheben geruht. 

Ernennungen. 

Im Bercicho der Eiseuwerlu-Direction in Eisenerz: Der 
Ueiflinger Heehenverwnlter Anton Hirse h zum Unterwald
meister in Eisenerz, der Förster in Lausn Eduard Mil 1 1 e r 
zum provisorischen 'unterwnldmeister in Weyer, der Wald
Amtsschreiber in St. Gallen Cnrl K i e c h 1 zum provisorischen 
Förster in Grölming, der Förster zu Schlanders in Tirol Franz 
M o s er zum provi•orischen Förster in Lausa, endlich der 
Gmundner PorRtprnlttikant Johann K a in 11um Waldamtsschrei
ber in 8t. Gallen. 

Erledigung. 

Dio Officialdstello bei dem mit dor Salzcrzeugungs
uncl ßerggefiillencassa vereinten Landes-Milnzprobir-, Gold'
uncl Silber-Einlösungs- unrl Pnnzirnugsamt in Hall in der 
Xl. Diütenclasso, mit dem Gehalte jiihrl. li:lü ll., freier Wohnung 
oder einem Quartiergel<lo jähd. li:J II, dem Bezuge von 5 11/ 0 
des Ei11lii~1mgsgewi11nes 1111d gegen Erlag einer Caution im 
Gehuilebotragc. Gesuche .fliud, iusLcsoudere unter Nachweisung 
cler Keuntnisse im Concepts- uncl Rechnungsfacbe, dnnn der 
fiir das Landes-Milnzprobir·, Golcl· und Silbereinlösungs- und 
Punzirungswesen bestehenden Vorschriften, b in n e n v i e r 
\V o c h e n bei der Berg- uud Sulinen-Dircction in Hall ein· 
zubringen. 

Kundmachung. 

Von der k. 'k. Berglmuptmnnnschaft zu Komotau wird auf 
Grnnd der durch den Vorstand cles Aubach-l>odersamer Berg
revier~ gepflogenen Erhebung, dass die der ~·ranziska Kreis! 
jnn, clerzcit uubekannten Anfonthaltsortes, gehßrigen, iu der 
Gemeinde Dohlnu, Amtsbezirk Kaaden, Kreis Sanz gelegenen 
Carolinn-, Petrus, und Johnnn·Nicolni-Brannkohlcnzechen sich 
im Zustnncle gllnzlicher Vcrlasscuhcit uud Verfnlles befinden, 
dann in Folge clcsae11, dnss ungeachtet der hieriimtlichen Aut'
forr\crung vom 14. December ISfi:J, Z. 4\JOI (veröffentlicht in der 
Prngcr Zeitung vom :JO. und 3 J. December l 8li3 und :1. Jüuner 
J 8(j.J) diese Zeche11 innerltulb der festgesetzt.en Frist weder 
in vorschl'iftmiissi!;'Cn Betrieb gcset:1.t uud ein Bevollmi(chtigte1· 
hestellt, noch auch der Nichtbetrieb gerechtfertigt worcleu wiire, 
nunmehr nad1 den Bestimmungen des §. 24;1 und 244 n. ß. G. 
anf die Entziehung dieser llcrghanberechtigungen mit dem 
lleisntze erlrnnut, dnss nach eiugetl'Ctener Rechtskrnft dieses 
Erkenntnisscs 1111ch Vorschrift des §. 25:l a. B. G. vorgegnngen 
werden wird. Ilicvon erhält Frauzislrn Kreis! junior edictulitcr, 
RO wio der zn ihren lliiuden bestellte Curator Herr .Joseph 
8tollo, ßergwerl<sbesitzer in Komotnu, die Veretiindignng. 

Komotnu, am 7. l\lai 181j4. 

Kundmachung. 

Der mit hieramtlieher Kundmachung ddo. 2i. April 1864, 
Z. 802 zur Abhaltung des Ploezkoer Eisenwerksgewerkentages 
auf den 6. Juni 1. J. festgesetzte Termin wird über Ansuchen 
des Eisenw„rks-Directors Rudolph Latinak unter Aufrechthal
tung der in der oberwäbnten Kundmachung aufgeflibrten Be
stimmungen auf den 20. Juni 1. J. Vormittag l 0 Uhr verlegt. 

Kaschan, am 27. Mai 1864. 
Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 

Au1forderung. 

Nachdem die in Roman-Banater Gränz-Regiments-Oebiete, 
Dosovitzer Compagnie gelegenen ßergbaue, als: 

a. ElisabethR in Kraku Vischan, 
b, ßarbu in Gebirgsgegend Tarie, 

seit Jahren ausser allem Betrieb stehen, so werden die berg
bücherlich vorgemerkten Theilhaber, und zwar: 

bei a. Johann Gaiswinkler, 
bei b, Carl Porkorni uncl Albertine v. Szöllösy 1 

deren Erben ocler sonstige Rechtsnachfolger hiemit aufgefor
dert, binnen UO T11geo, vom Tage cler ersten Einschaltung 
dieser Aufforderung in das Ankündigungsblatt der Zeitung· 
„Ungarische Nachrichten« an gerechnet, das betreffende Berg
werk nach Vorschrift des §. ! 74 a. ß. G. in Betrieb zu setzen, 
laut §. !Sb a. B. G. einen gemeinschaftlichen ßevellmächtigton 
zu beotellen und hieher nnzuz,•igen, die rilckstäudigen Massen
gebiihren aber 

bei a. mit :i ll. 4!i 111', 1 

bei b, mit !i fl. 52 kr. zu berichtigen, widrigens nach frucht
losem Ablauf der Edictalfrist nach Vorschrift des §. 243 und 
244 11 II. G. wegen fortgesetzter gänzlicher Vernncblässigung 
auf dio Entziehung des hetreffenclen Bergwerkes erkannt wer
den wird. 
Von der k. k. Berghauptmnnnschaft Orawitza, 11. l\Iui 1 ~64. 

Aufforderung. 

Nachdem folgencle im Krassoer Comitat gelegenen Berg
baua, als: 

Des Orawitzaer ßczirlrns: 
a. F11ustinus im Cornintilfaer Gebirg, 
b. Heiliger Michael im W erksthal. 

Des Ternos er Bezirks Gemeinde 1'inkova: 
c. Kunigunde in DoARn Stilpului mure, 
d. Aloisia in Gynlu Moschatu, 
e. Peter et Paul in Pcreu Vczuti, 
f. Muio. in Ogaschu ßirnie, 

seit Jahren ausser allem BetriHb stehen, so werden dio horg
bilcherlich vorgemerkten 'l'heilhaber, und zwnr: 

bei a. V11lentin Voncsina, 
bei b. Curl Hoffmann und Albertino v. Sziilliisy, 
bei c. d. o. f. Peter v. Palikucscvny, Emorich v. Vngyou, 
Anton v. Frnmmer, Lorenz Lovroncsics, Ignaz v. LovrenC'sics, 
Ivan Jnnoschcl, Frnnz v. Hnzy, Paul v. Piacsek, E'erdinanrl 
8zelnitzky, Andreas v. l~ischer, Kronstüclter Berglrnu- unrl 
lIUtten-Actien-Vercin, 

deren Erben oder sonstige Rechtsnachfolger hicmit aufgefor
dert, binnen liO Tngcn, vom 'fago clcr ersten Einschaltu11g 
dieser Anfforclerung in clns Anl<ilndigu ngsbl11tt der Zeitung 
11Ungarische Nnchrichten« 1m gerechnet, dns betreffende Berg· 
werk nach Vorschrift des §. 1 i4 a. ll. G. in Betrieb zu setzen, 
laut §. ISS. a. II. G. ei11e11 gemeinscl11iftlichen l.levollmlichtigten 
zu bestellen und hieher nnzuzeigen, die riickstündigcn Masscn
gebiihrcn aber bei n. mit;, fl. ~>2 l1r„ hei b mit 13 fl. :14 kr„ bei c. d. 
c. f. mit 52 ß. 44 kr. zn berichtigen, widrigens nach fruchtlosem 
Ablauf der Edictalfrist 111Lch Vorschrift cler §§. 243 und 244 a. 
B. G. wogen fortgesetzter gliuzlicher Vernachlässigung auf die 
Entziehung des hetreffenclcn Bergwerkes erkannt werden wird 

Von der k. k. Berghauptmannschaft 
Orawitza, am 11. Mai l ~6~. 

Diose Zeitschrift erscheint wöcheutlich eine11 Boge11 stark mit den niithigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreia 
iot jiihrlich Ioco Wien 8 fl. ö. W. odor 5 Thlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 11. 80 kr. ö. W. Die Jnhresubonnenten 
"rhalt.en einen ofl1ciellen Bericht iihor die Erfohrnngcn im berg- und hiittcnmilnnischen MaRchinen-, Bau- und AufuereitnngsweRen 
s11rumt Atlas 11ls Gratis bei 1air11 lnRerate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 lf:i Ngr. die gespaltene Nonpareillezoile Aufnahme. 

Zuschriften je cl er Art können nur franco angenommen werden. 

Druck von Kurl Winterultz & Comp. iu Wien. 
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V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhe.lt: Die Montanisten-Versammlung in Leoben. (Fortsetzung.) - Bericht iiber die am 12. und 13. October 1663 
abgehaltenen Sitzungen des Speriul-Comites des böhm. Gewerbe-Vereines fiir Eisenhiitten und Steinkohlenbergbau in Böhmen. 
(Schluss.) - Beiträge zu den Erfahrungen über Bre11n.toff uncl Schmelztiegel bei der Gussstahlmanipulation. - A11s den Ver
handlungen der lc. k. geolog. Heichsaustalt. - Ncitizen. - Administratives. 

Die Montanisten-Versammlung in Leoben. 
(Fortsetzung.) 

Nach vollzogener Coustituirung dor Versammlung er
g1·iff Oberbergrath v. Hingcunu noch einmal das \-Vort, 
um die Begrüssungsrcde des Vorsitzenden zu erwidern. 
Er wies darauf hin, dass den trennenden und lockernden 
M0mente11, welche der Vorredner aufgezählt, die neue Zeit 
auch ein verbinclendcs e.ntgegcnstclle, welchem man 
auch das Beisammensein iu dieser Versammlung verdanke. 
Locomotivc und Schienenbahn - beide Kinder 
des Bergbaues uud der Iliittc haben eine Beweglich· 
keit iu die 'Welt gebracht, welche eine zweite Völkerwau
dcrung genannt werden könne; Doch es sint.! heutzutage 
keine Vandalen, Hunnen, Avarcn u. s. w., welche zerstörend 
und völkcrveruichtcnd in das alte Noricum einfallen, son
dern die Völker selbst wandern friedlich zu einander in 
grosscn fachgcnossenschaftlichcn Zügen, culturvcrbreitcnd 
und sich in jedem llerufäkrcisc cngl'r verbindend und ver
brüdernd. Solchen 8chaarcn verschliesscn sich nicht wie 
einst die Thorc der Städte, sonJern, wie es hier geschah, eine 
edlere Collecti v-Gast-Frcundschaft ganznr Corporationen 
empfängt die Kommenden mit offenen Armen, mit Pestlich
kcit uud Freude. Dafü! den wärmsten Dank auszusprechen 
glaube er im Geiste aller Anwesenden thun zu sollen und 
schloss mit einer Hinweisung auf die Aufgabe solcher Ver
sammlungen, welche der Devise unseres Monarchen entspre
che: Mit ve rc in te n Kräften. 

Die Reihe der Vortrilge eröffnete Herr Verweser 
E'ricdrich Arz bcrgcr mit einer auch durch Zeichnungeu 
rn der Tafel erläuterten Mitthcilung über eine von ihm 
:onstruirtc und zu Jeubach in Tirol ausgeführte Zahn
ädcrform· und Thcilmaschinc, mittelst welcher nicht 
:ur grosse Genaui~kcit erzielt werde, sondern sich auch 
och ein grossc1· Theil V'On Holzformen und Modellen er
paren lasse, welche sich bei Hüttcnwerkcu ohnehin leicht 
u sehr anhäufen. Eine Diseussion fand darüber statt, in 
elcher insbesondere die Genauigkeit anerkannt wurde, mit 
clchcr eine solche Maschine arbeiteu könne. 

Nuu folgte Herr Oberkunstmeister Gu s t. Schmidt 
it der Vorzcigung und Erläuterung eines lndicators 

für Dampfmaschiuen, dessen Construction und Verwendung 
c1· am Instrumente selbst und durch Zeichnung erlll.utertc. 
Der Vortrag ist ohne Bild und ausführliche Beschreibung 
keines Auszuges fähig. 

Herr l\linist.-Rn.th Dircctor von Tunn c r hielt hierauf 
einen lilngeren Vortrag iibl:r die Mittel, durch welche der 
von der Concurrenz billiger arbeitcuder Ausländer be
drohten Eisenindusti·ie aus eigonen Mitteln Hilfe geschaffen 
werde 11 kiinnte. Er betonte, dnss man auch stets vor w lir t s 
strcb1~n und nach Betriebsverbesserungen ringen müsse. 
Eine llauptnrsache der höheren Gestehungskosten sei aber 
der sich vcrtheuerndc vegetabilische Brennstoff, dessen Er
satz durch mineralische Kohlen bis jetzt aus den inner
östcrrcichisehcn Kohlen noch immer vergeblich gesucht 
worden, weil diese zur Cokesbereitung nicht geeignet 
seien und die von l\I!ihrcn und Schlesien hcrbcigofilhrton 
Cokes durch den weiten Tmnsport viel zu hoch zu 
stehen kommen. Ein andere!' und wohl billigerer Bezug 
würde sich e1·ölfnen, wenn mau auf einer neuestens pro
jectirtcn, von Fünfkirchen nach Kottori führenden 
Bahn die gut cokcnden Kohlen des Fünfkirchncr Hcvicrs 
nach Steiermark und Käruthen bringen könnte. Nach Kärn
thcn wiirc von Kottori aus der Weg durch dio Kanisn
:lfarburg-Klagenfurtcr ßah1utrcckcn schau ganz vorbereitet 
und daher dieser llezug insbesoudcrc für Kiirnthcn von 
\Vichtigkeit; aber auch für Stciernrnrk und insbesondere 
fiir Leoben sei er wichtig und könne durch den Bau der 
längst projectirtcu Bruck-Leohncr Bahn bis mitten in die 
obcrstcicri~chc Eisenerzeugung hinein geführt werden. 
Redner zeigte nun in Ziffern die Elemente der Roheisen· 
preise, wie sie sich nach solcher Bahnenverbindung stellen 
würden, wobei auch der V cl'lnindcrung der llahnfrachtcn 
gedacht wurde. - De_r beifällig aufgenommene Vortrag 
entzündete nun weitere Debatten, welche zunlichst sich auf 
die Frachtsätze der Bahnen bezogen. Obcrbcrgrnth Frh. 
v. Hinge nau bcmt'rktc in längerer Erörterung, dass er 
in seiner Zeitschrift schon wiederholt die Fünfkirchen
Kottori-Balm bcvorwortct habe, welche eben jetzt von 
Kärnthcu aus in einer Landtagspetition movirt werde; c1· 
theilt ganz die Ansichten des Vorredners in Bezug auf an
zustrebende Verwendung billiger llrennstoffo, und nincht 
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auf die vom preuss. Assessor Erb re i eh veröffentlichten 
V ersuche über theilweise Verwendung roher Steinkohlen 
beim Hochofenbetrieb aufmerksam, welche zwar in Schle
sien keinen günstigen Erfolg gehabt, deren Studium aber 
- bei anderen Erzen, wie z. B. den unsrigen, vielleicht doch 
nicht ganz fruchtlos sein könne. Auch er wünscht die· 
Herabsetzung der Frachtpreise auf Eisenbahnen 
und sei dafür die Agitation desshalb nicht f a 11 e n zu 
1 a s s e n, sondern beharrlich fortzusetzen; allein er könne 
nicht umhin zu bedauern, dass in diese Agitation so viele 
Bitterkeit und Gehässigkeit hineingekommen sei, welche 
die Wirkung bedrohe, weil sie den Starrsinn und eine Scheu 
vor Nachgiebigkeit auf der andern Seite erzeuge. ßt•rgban 
und Ilahnen stehen in wechselseitigen Verhältnissen zu 
einander, ihre Intoressen können Haud in Himd gcheu. 
Unsere Aufgabe sei, statt die Eisenbahnen feindlich anzu
greifen, vielmehr ihnen und der Oeffontlichkcit zu Lew e i
s e 111 dass uurch 'l'arifherabsetzuug wirk 1 ie h mehr Verkehr 
und mehr Nutzen für die ßahnen entstehen werde. 
Sei das einmal evident den ß11hnaetioniire11 selbst bei
gebracht., so können sich die Verw a 1tu11 gen nicht lauge 
mehr gegen billig? Tarife sträuben. Er erinnerte schliess
lich an die Fabel von der Wette zwischen Wind und Sonne, 
welche einen Wanderer zm Ablegung des Mantels ;r.wingen 
wollten. Je stlirker der Sturm blies, um so fester wickelte 
1>ich der Wanderer in seinen Mantel, den er endlich fallen 
liess, als ihm die So11ne, mild-und warm, die Entbehrlich
keit desselben bewies.*) --- llcrr Heehnungsrath R o s 8 i
w a.11 sprach schlicsslich nuch uoeh über diesen GegPn· 
stnnd nnrl betonte nls Pinc der IInuptnrRitchen unserer thcu
rcn Gestchuu~skosteu, we!L:he noch Schutz für UllbCrc lwlu
stric erheischen - die Verhiiltuisse des Cupitals bei uns. 

Unter solchen Diseussionen war der Mittag gekommen 
und die Sitzung wurde gcschlo8scn. Eine Nnchmittag~· 
excursion nach den II. Drasche'schcn Kohle11grube11 im 
8ccgraben, während welcher sich die bisher ungiiustige 
Witterung aufzuhellen begann, wurde von einer grossen An
zahl Teilnehmer mitgemacht. Eine l•' c B tkn c i p c im grossen 
Suale, bei welcher der Abend-Präsident v. N n c h tc 11 lleiu Amt 
mit einer wahren Fiillc gl!Lnzendstcn Witzes und Humors, 
der sich in clie heitere Gesellschaft fortpflanzte, dauerte bis 
split in die Nucht. (Schluss folgt.) 

Bericht 
über die 1101 12. und 13. October 1863 abgehaltenen 
Sitzungen des Special-Comites des böltm. Gewerbe-Vereines 

für Klsenhtltten und Stelnk.ohlenbergban In Böhmen. 
(Fortsctz1111g und Schluss.) 

Nachmittage um 3 Uhr beginnt die vierte Sitzung 
des Comites. 

Herr 8 v e et k u setzt seinen Mittags nbge brochenen 
Vortro.g fort. Derselbe macht uuf die Vortheile der Ver
wendung von Turbinen bei den kleineren Arbeiten des 
Bergbaues aufmcrkee.m, indem dieselben einen sehr kleinen 

") Ich war 1J1ir sehr gut bewusst, dass ich mit dies er An
sicht mich keinoswegs im Einklang mit der Mehrheit der V~r
s11mmlung befinde, welche grösatentheils a.us inner 1l s t er
r eich i s c h e n Montanisten bestehend, z11hlreiche ßeschwordcn 
gegen die a11elä11dische 8üdb11lm-Gcsellechaft im Herzen tragen 
und bis in die Volksvertretung zum Ausdruck bringen. Dieser in 
jenen Ländern wirklich herrschenden Meinung hat Herr S p ru n i: 

Raum einnehmen, und zu jeder Arbeit benützt werden kön
nen. - Eine weitere Anwendung dieser Turbine besteht in 
einer Turbin·Locomobilc. Dieselbe besteht aus einem 
Dampfkessel und einem Siedekessel. Die Speisung mit 
vVasscr geschieht durch einen eigenen sich selbst rcgnliren
den Hahn, welcher bei jeder Umdrehung einige Kubilrnoll 
vVasser einlässt. Die Turbine wirkt mit 3 Pferdekräften, 
wiegt 20 Centner und würde etwa 400-500 fl. kosten. 

2 u p ans ky befürchtet, dass bei vielen kurzen Kriim
muugen in der Grube die Anwendung dieser Locomotive 
auf Schwierigkeiten sto~sen würde. Jedoch glaubt der
selbe, dass eine solche Locomotive sich sehr fiir den Trans: 
port am Tage bei jeder Grube oder Hütte eignen würde, 
wonn man selbe so einrichten wiirdc, dass sie auch auf ge
wöhnlicher St1·assc, wie cliess bereits in E11gla11rl mit Er
folg vcnrncht wurde, Dienste leiste, und ferner, dn.ss man 
mit derselben nicht blass Zugkraft, sondern auch eine an
dere Arbeit verrichten könue. 

Fr i t s c h glaubt, <lass die Anwendung derselben in 
der Grube i1nmer nur von loco.lcn Verhiiltuis;;cn abhiiugcu 
werde. 

Der Vorsitzende brmerkt, dass auf cl·~r lct;r.ten 
Londoner Industrie-Ausstellung ilhnliche Locomotiven, na
mentlich auch Fcucrsprit;r.en ausgestellt gewesen seien, die 
man sowohl als Zugkraft, sowie auch znm Pumpen benüt;r.en 
ko11ntc. Da kein weiterer Antrag über diesen Programms· 
punkt ges,tellt wird, so spricht Jcr Vorsitzende tlcm 
II e r r 11 :-! v e s t k a tl e 11 D a n k d c r V c r s a m m l u n g f ii r 
seine interessanten l\littheiluugen aus, und 
c r sucht i h 11, d i c Z e i eh n u 11ge11 1 w c l c h e s c in o M a -
schincu vcrsi1111lichcn, den Vcrhandluugsacten 
des Comites beilegen zu dürfen, ;r.ur allcnfill
ligcn Bc11iitzu11g fiir jene, welche dic1>e l\la
schincn ausführen wollen, was Herr Svc~tka bereit
willigst zugesteht. 

Zu pansky glaubt noch auf den dritten Programms· 
punkt zurückkommen zn sollen, lla der zweite Abschnitt 
dcBsclben: Welche Art der Vercoakung sich als clie zwcck
miissigste erwiesen habc't gar nicht yrörtert worden sei. 

Die Herren Fritsch, Buhl, :-lvcstka und Mayer 
einigen sich nach einigen kurzen Bcml•rknngrrn dahin, dass 
die anzuwendcnrlc Methode von ller Beschaffc11heit der 
Kohle abhänge, und dass irn Allgemeinen in geschlonsencu 
Oefcn das Ausbringen grösscr, in offenen Oefcn dagc>~en 
die Qualitlit eine bessere sei, womit dio l<'rugc erledigt. 
erscheint. 

Der Vorsitze 11 de zeigt der Versammlung an, dass 
Herr Custos Fr i c im V ercinslocalc einige nuslilntli8che 
8tahlsorten, ein Geschenk des Herrn Neustadtl au1>gcst.Pllt 
habe, und ludet clic Anwesenden ein, dieselben nach der 
Sitzung zu besichtigen. Da nun slimmtliche Programms
punkte erschöpft seien, so stehe es den Auwescndcn frei, 
noch über andere als im Progrnmm enthaltene Fragen des 
Eiscnhiittcnwescns und ßergbimcs eine ßcsprnchung an
zuregen, 

in der 2. 8itzung 1111ch energisch - aber in nnstän<ligster Form -
Ausdruck gegeben. l\loine U e lJ erze u g u n g nhcr konnte und 
durfte ich 11icht verleugnen, denn g11r mancho andere llahnen 
(Nordbnhn, Elisabeth bahn, böhm. Wcstlrnhn etc.) werden nicht 
von Auslllndcru geleitet, und im Allgemeil!on scheint mir 
l!' o in d s e 1 i g k e i t zwischen Pro d 11 c unten und Fracht Rn-
e t alten doch nicht nützlich. 0. H. 
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ll u h 1 ergreift das Wort: Er glaube im allgemeinen 
Interesse der llergbautreibenden folgende zwei Anträge 
stellen zu müssen: Erstens, es möge um eine Revision des 
allgemeinen llerggesetzes vom J. 1854 gebeten werden, 
und zweitens, es möge der Wunsch ausgc>prochcn werden, 
dass die Entscheidungen der höheren Instanzen der llerg
bel1örden im Wege von Cofü.gialberathungeu zu erfolgen 
hätten. Redner begründet beide Antriige, bezüglich des 
ersten sei es eine allgemeine Klage, Jass durch viele nach· 
träg liehe Bestimmungen, sowie dmch ei 11 zeine Vollzugs
vorschriften einzelne Paragraphe jenes Berggesetzes mit 
der gegenwärtigen Praxis in offenbarem vVidcrspruche 
stehen, durch das neue Freischurfsteuergesetz wurde aber 
die Basis des Berggesetzes \"Om J. 1854 g!inzlich verrückt. 
Denn jenes Gesetz heruhe auf der vollständigen Bergbau
freiheit und ihren Conscquenzen. Es könne gewisser
massen als ein Vertrag zwischen dem Staat und den llcrg
bautreibenden betrachtet werden, der Staat gab dem Schfü'
fer das Terrain unter der Bedingung frei, dass dieser durch 
sein Suchen ArbPit und in der Polgo ein Stcuerobject 
scliaffc. Durch das Freischurfstcucrgcsctz sei ein Riss in 
diesen V ertrag gPkommen, welcher wohlerworbene Rechte 
bedroht. Und doch hcissc es in dem Einführungspatente 
des allgemeinen Berggesetzes, <lass alle nach den früheren 
Gesetzen erworbenen Rechte aufrecht bleiben; sowie im 
Berggesetze seihst, da:is die Gesetze nicht zurückwirken. 
Es kann dalH•r das uenc Freischurfgesetz auf die mit un
\·eriiusscl"iichen Hechten \'ersehenen, vor seinrm Erlasse 
bcstandcncn Preischürfc nicht anwendbar sein. Nnn ~ollen 
die Bcrgbehönlen angcwicsrn sein, solche Frcischiirfe, wo 
die Bezahlung der ncur!n Steuer nicht erfolgt, oder erfolgen 
kann, ohne Ausnahme zu löschen, wodurch der Schürfer, 
der sich im Vetraucn auf das allgemeine Berggesetz auf 
langwierige und kostspielige Arbeiten einlicss, plötzlich 
jeder Iloffnung auf einen vielleicht schon 111\hcn Erfolg 
seiner Th1itigkeit beraubt wird. 'Vird dadurch nicht vom 
Staate dem Schiirfor das Recht in die Hand gegeben, Ent
schädigungsanspriiche zu machen"? Werden dadurch nicht 
eine Mcligc von Rechts-Conflieten hcn·oq;erufcn, und sei 
nicht schon dcsshnlb ei11c Ucvision nothwendig '? Seinen 
zweiten Antrag werde er nach der Beschlussfassung über 
seinen ersten Antrai:; begründen, 

Korb hiilt den von Buhl angedeuteten \V cg einer Re
vision für unpassend. Das llcrggcsctz sei im Ganzen gut, 
es sei rciflieh durchdacht. Wenn rinzelnc Erg!luzungon 
im Widerspruch zu stehen scheinen, so könne eine Ac11de
n111g nur nuf dem \V cge der Gesetzgebung ge8chehcn, 

Z u p ans k y gesteht zu, dass df\s österreichische all
gemeine Berggesetz eines der besten und Jibernlstcn ist, 
welche cxistiren. Indcss seien durch nachtrliglichc Ver
ordnungen viele Widcrspriiche in das Ganze gekommen. 
Er glaube nun, dnss sich eine Revision des allgcmeinon 
Berggesetzes am zweckmlissigstcn auf einem \V cgc vorbe
reiten licsse, wolchen <las Gesetz selbst andeutet. Es sei 
dicss im W cgc der ßcrathung durch die Revicru.usschilssc. 
Diese sollten öfters zusammenkommen, ihre Wünsche aus
sprechen, und jene Punkte, welche einer Revision bcdiirftig 
seien, andeuten. Leider aber müsse er gestehen, dass die 
Rcvicrnusschilsse gar keiuo Th!itigkcit zeigen, jl\ dass sie 
nicht einmal zusammenkommen. Es mögen also die slimmt
lichcn Revicrausschüssc des Laudes von Seite des Gcwc1·be· 

Vereines aufgefordert werden, ihre Gutachten über gewisse 
Bestimmungen des Berggesetzes abzugeben. 

Fr i t s c h hält eine solche Aufforderung für unzweck
mässig. Es sei Sache der einzelnen Gewerken, wenn sie 
eine Rcrathung über eine Frage verlangten, den Obmann 
aufzufordern die Ausschüsse zusammenzuberufen. Dieser 
miisse jeder solchen Aufforderung Folge leisten. 

No w i c k i glaubt, dass lluhls Antrag vcrfriiht sei, da 
das Berggesetz erst kurze Zeit bestehe und noch m der 
Entwickelung begriffen sei. Auch seien die bisherigen ab
normen V crhiiltnissl) für einen ruhigen Entwickelungsgang 
desselben sehr hinderlich gewesen. 

Kr c u t z b er g hält eine Revision <lc~ gesammten 
Berggesetzes ebenfalls nicht für angezeigt. 2; u p ans k y's 
Amendement scheine ihm nur eine Art Wecker für die Re
viersausschüssc zu sein, deren Unth!itigkcit in den mei
sten Revieren leider zugegeben werd<'n müsse. Um diese 
zu erreichen, diirfte es hinreichend sein, wenn der Gewerbe· 
V crein an die Oberbehörden den Wunsch ausdrücken würde, 
dass es nöthig sei, die Reviersu.usschüsse an eine gewissen
haftere Erfüllung ihrer Aufgaben zu mahnen. 

Nachdem Niemand das Wort verlangt, lässt der Vor
sitz c 11 de übrr folgende Anträge abstimmen: 

Erster Antrag: Es s c i c in c Revision des a 11 g e
m c i u e n B crggesetzes vom Jahre 1854 vorzu
n c h m e n. Wird mit g110 sscr Majorität abgelohnt. 

L'.:wciter Antrag: Der Gewerbe-Verein möge 
sich an die 0 b erbe r g b c hör de mit der Bitt c w u n
d e n, die Revicrsuusschüssc anzuweisen, eine 
grösscrc Th!itigkeit zu entfalten, namentlich 
ab c r d i c \V i r k u 11 g und d i e Al" t der V o II z i oh u 11 g 
des Berggesetzes mehr als bisher in das Be
reich ihrer Beobachtung zu ziehen. Wird ein
stimmig angenommen. 

Buh I, \V ni seinen zweiten Antrag betreffe, so wolle 
er nur darauf hinweisen, wie verwickelte Flillc oft den 
Bergbehörden zur Entschr.idnng \'orgelegt werden, wo es 
unnmgiinglich nüthig sei, dass die Meinung mehrerer Sach
vcrst!indigcr, wie sie ein Collegium biete, gohöi·t werde. 
Der Einzelne habe bei dom besten 'Villen oft eine vorge
fasste subjectivc Meinung, und er glaube, dass wichtige 
Entscheidungen, im bloss admiaistmtiven Wege erlassen, 
immer einen unu.ngenchrnen Eindruck machen. 

Fr i t s c h stimmt <lem Vorredner im Allgemoinen boi, 
und führt ein schlagendes Bei spiel ~us seiner eigonon Amt~
praxis lllld der Zeit, wo es noch colleginle Bcrggorichte 
crstc1~ Instanz gab, an, wo ein wichtiger Fu.11 in dei· ober
sten Inst1mz nach dem Minoritlits-Votum eines Einzelnen 
richtig r.ntsch iedcu wurde. 

Kr c u t z b c rg verkennt nicht die Gründe, welche für 
den Autmg Bnhls sprechen, glaubt jedoch, dass die Durch
führung dcssr.lbcu sehr grosse Schwierigkeiten haben wordc1 
und dass die Sache iibcrhu.upt mit der bevorstehenden 
neuen Gcrichtsorg1\nisntio11 zusu.mmenhi\nge. 

Der Vorsitzende bringt ßuhl~ Antrag zur Abstim· 
nrnng, welcher lautet: Das Comitc möge den Wunsch 
aussprechen, es sei bei den höheren admini
strativen lnRtanzcn für Bergbau eine Cullc
gial-Vcrfassung cinzufilhrcn. DcrAntrng wird mit 
11 gegen 10 Stimmen angenommen. 

Zu p ans k y stellt noch zwei Anträge, betreffend die 
Mittheiluug aller dienstlichen Verordnungen durch Cii·cu-

* 
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lare an die Gewerken und betreffend die Einführung von 
Dienstbiichern anstatt der bisherigen Abkehrscheine bei 
den Arbeitern. Der erste Wunsch sei gewiss ein billiger, 
denn die Gewerken bekommen oft Circularc in sehr unbe
deutenden ,Angelegenheiten, während sie über die wichtig
sten Verordnungen gar nichts erfahren und selbe erst im 
Amtsblatte eurhen müssen. 

Die Herren F ri t s c h und Kr e u tz b er g unterstützten 
beide Anträge, und bei der Abstimmung wird der Antrag: 
Der G c w c r b e - Verein m ö g e d i e hohe k. k. 8 tat t
h altere i ersuchen, es mögen alle dienstlichen 
V e r o r d nun g c n d u r c h C i r c u l n r e d c 11 B c s i t z c r n, 
Unternehmern oder Bevollmiichtigtcn der Ilerg
u n d H ü t t e n v c r w a 1 tun g e n b e k n. n n t g e m a c h t w c r
d e n; ferner 

der Antrag: Es mögen statt der bisherigen 
Abkchrscheinc bei den Arbeitern Dicnstbii· 
eher ci11geführt werden, einstimmig angenommen. 

Zupn.nsky regt ferner die Frage der gemein
schaftl i ehe n E rri chtu n g von Brud e rl ad c u au, 
zieht dieselbe auf den \Vunsch der Herren Fritsch und 
Krcutzberg, d1J. die Zeit nicht mehr ausreiche, um diese 
wichtige Frnge noch in diesrr Sitzung zu erörtern, i1urül'k 
unter der Bedingung, dass dieselbe als c r s t er Pro
g rn mm ep unkt nufdasProgramm der nfi.chsten 
V c r a am m I u n g gestellt werde; was auch von der V er
sammlung genehmigt wird. 

Kr c u ti1 b er g stellt den Antrag, die Vcrsnm01lung 
möge beschlicssnn, eich im nlichstcn Jahre in Joachimsthal 
oder in Carlsbad, oder an einem andern Orte d~s Erzge
birges i1u vers1tmmeln. Es werde jedenfalls d11durch, dass 
das Comite nicht immer SC'inc Sitzungen in Prag halte, mehr 
Leben in daHselbe ko111111e11, die Theilnahme c!Pr Mont:t11i-
11ten werde eich vcrgrösscrn, und auch in jenen Berg-Di
stricton, wo mau künftig tagen werde, werde eine rngcre 
geistige Thlltigkcit geweckt werden. Zwnr besitze das Erz
gebirge einen thlitigcn montanistischen Verein, allein eino 
V crbindnng mit den dortigen l\fontanist,•n sei fii1· uns und 
für jene wilnechenawerth, beide werden gewinnen durch 
den gegenseitigen Austausch der JntelLigcnz. 

Die Herren Korb, Fritech nnd Znpnnsky untcr
etützton lebhaft diesen Antrag. Dns Eri1gebirge sei für 
jeden Montanisten intcr,~ssunt. Die Communicntion Bei er
leichtert. 

Der V o reit z c n d c constatirt, dnss die Statuten des 
Gewerbe-Vereines diesem Antrage nicht entgegenstehen, 
du. nach §. 27 derselben die Generuldirectiou <las Recht 
hu.t, für besondere Zwecke (also hier für don llcrghau und 
das Hüttenwesen) besondere AusschüRse, denen auch fremde 
Snchverstll.ndige bcigczog!!n werden können, zusnmmenzu
bcrufcn, und diese Ausschüsse nicht nothwendig in Prag 
ihre ßerathungen haben müssen, sondern, wenn es förder
lich erscheint, auch auseerhnlb Prngs. 

Mayer glaubt, d11ss es am zwcckmässigatcn seiu 
dürfte, anu.log zu verfahren, wie die Versammlung der öster
reichischen ßerg- und Hüttenmänner, nämlich die V er
eammlung ein Jahr in Prag und dns nfichetc Jahr in einem 
Bergwerksdistrict Böhmens aueserhalb Prags abzuhalten. 

Nachdem die Antrfige sfimmtlich unt<'rstützt sind, wird 
die Abstimmung über folgende Antrligc vorgenommen: 

Erster Antrag: Das Comit6 spricht den Wuusch 
a u e , e e m ö g c n s e i n e V e r s n m m l u n gen k ü n f t i g-

hin alljährlich und zwar alternirend ein Jahr in 
Prag, das nächste Jahr aueserhalb Prag et,att
fi n den. Wird einstimmig angenommen. 

Zweiter Antrag: Im nächsten Jahre möge die 
Versammlung des Comit6 für den ßergbau und 
das Hüttenwese11 Böhmens Anfangs September 
in Joachimsthal abgehalten werden. Wird mit 
grosser Majorität angenommen. 

Auf die Anfrage Nowicki's, in welcher Eigenschaft die 
Versammlung in Joachimsthal tagen werde, ob als selbst
ständiger Verein oder als Comite des Gewerbe-Vereines, 
erkliirt Dr. Kreutzberg, er halte d1H Letztere für zwcck
mii~siger, da m1tn auf diese Weise viele Kosten, die V0r
lage neuer Statuten und formale Wahlen erspare, ohne dass 
man gchi11dert sei, sich in jcdf'r Richtung im Interesse der 
Sache frei aussprechen zu dürfen. 

Da keine weiteren Anträge vorliegen, ergn·ift der 
Vorsitzende noch das Wort: Das Comitc, dPsscn ße
rathungen er hiemit schlit~sse, könne mit ßefriedigung auf 
die Resultate derselben sehen. Die Zahl der Mitglieder, 
sowie die den ßcrathungen gewidmete Zeit wnr eine viel 
gröesere, als jemals früher vorgekommen, alle Programms
punkte seien mit einer Gründlichkeit und Ausführlichkeit 
bchnndelt worden, welche von dem lebhaften Eifer aller 
Mitglieder, nützlich zu wirken und Aich gegenseitig 1r.u ver
stii.ndigcn, ein glänzendes Zcug11ids geben. Eine grosse 
Zahl wichtiger Fragen S<'i erörtert, und wichti~e ßcschliisse 
seien gefasst worden. Indem Redner dieselben nochmals 
rcassumirt, versichert er, dass die Generaldircction des 
Gewerbe-Vereines nicht versäumen werde, dies1•lben rlcn 
betreffenden Behörden vorzulegen, so wie einen ausführ
lichen Bericht über die Verhandlungen zu veröffentlichen. 
Schlicsslich hofft derselhe, das8 die Anwe8e11dc11 sich im 
nlichsten Jahre verstärkt durch neue Mitglicdt•r in Joachims
tluLI wiederfinden werden. 

T"on der Ri·priisentatirm (iir das B1•r,r1- und llüttemvrsen 
beim Vereine z. Enn. d. G1!1verbsg. in /Jähm1•n. 

p r 0 f. K 0 r i B t k a, 
Vorstund der Reprüsentation. 

Nachtrag. 
Die Rcprlisent11.tio11 für das Berg- und Hüttenwesen 

heim Vereine hat der gefertigten Gcneml-.Direction seiner
zeit die ste11ogmphischcn Siti1nngsprntokolle des Comite 
für Eieenhiittenwcscn und Stcinkohlcnbergbau, sowie jene 
A11tr!igc, welche eine Durchführung der dort erhobenen 
Wünsche und lleschliisse anbahnen sollen, vorgelegt, und 
clic General-Dircetion hnt in ihrer Sitw11g vom 29. De
ccmbcr v. J. hieriiber beschlossen, wie folgt: 

1. Die gefassten Beschlüsse bci1iiglich des ersten 
Prograrnmspunktes (Bcrgwerksbe~teucrung) 1 sowie des 
dritten Programmspunktca (HtLschctte'schu Ocfen) befür
wortend dem hohen k. k. Finanzministe~um vorzulCJ;en, 
mit Ausnahme jedoch des Antrni;us, dass der Gewerbe
V erein zur theilwciscn Deckung der Kosten sich bereit er
klären möge, eine 8ubscription unter den böhmischen Ei
scnindustriellen zu veranlassen, welcher Antrag abgelehnt 
wurde, da dem Gewerbe-Verein jene Verbindung und jener 
Einfluss auf die grossen Eisenindustriellen fehlt, welche 
nothwendig sind, um mit Wahrscheinlichkeit die Aufbrin
gung einer so bedeutenden Summe voraussetzen zu können. 
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2. Die gefassten Beschlüsse bezüglich des ersten Pro· 
grammspunktee, des zweiten Programmspunktes erster An
trag (Herabsetzung des Frachttarifes für Eisenbahnen), des 
Punktes bezüglich der Einführung einer collegialen Ver
fassung der höhrrcn Instanzen befürwortend dem hohen 
k. k. Handelsministerium, und jenen bezüglich deo Fracht
tarifes auch der löblichen Prager Handels- und Gewerbe
kammer vorzulegen. 

3. Die Beschlüsse bezüglich des zweifon Progrnmms
punktes dritter Antrag (Vicirrnlwege ), dann beziiglich der 
Antrlige betreffend die Revierausschüsse, die Circulare und 
die Abkchrscheine an die hohe k. k. Statthalterei befür
wortend zu leiten. 

4. Den Beschluss bezüglich des böhmischen Eisen
bahnnetzes ebenfalls befürwortend dem h. böhm. Landes
ausschusse vorzulegen. 

5. Das Comite kiinftighin unter der allgemeinen ße-
11ennung: Comite fü1· das Berg- und Hüttenwesen Böhmens, 
Und zwar aiternirend ein Jahr in Prag, das folgende Jah1· 
ausserh11lb Prag, für das nächstfolgende Jahr aber dass1!lbe 
im Anfang September nach Joachimsthal einzuberufen, 
Und als ersten Progrnmmspunkt die Bruderladensfrage auf
zunehmen. Endlich 

fi. einen Auszug aus den stenographischen Sitzungs
protokollen dnrch die Repräsentation für das Berg· und 
liüttcnwcsen verfassen zu lassen, und denselben gedruckt 
nicht nur unter die Miti::lieu1'r des Vereines zu verthcilt'n, 
sondern auch soviel als möglich unter den Besitzern und 
Beurntcn des Bergbau- und Iliittcnwesens *) zu verbreiten. 

Von der Genernl-.Direction des Vcrei111•s zur Er-
munterung des G1•1ver/J.1·gcistc~· in 1J iiltmen. 

Beiträge zu den Erfahrungen über Brennstoff 
'llnd Schmelztiegel bei der Gussstahlmanipu

. lation. 
Von E.Rcsch, k.k.Wcrkscontrolor z11Hirschwa11~h.Reiche1111u. 

Bekanntlich wird von den 5 Ofenchargen - 1\ 7 Tiegel 
mit uurchschnittlich :H ft. Beschickung - einer Schmelz
Campagnc immer eine im Scha<"htofcn selbst vorgcwiirmt, 
Während die •1 nlichsten sich im Vonviirmherde befinden. 
:Sei der durchschnittlichen Dauer der: 

1. 2. :t 4. und f>. Charge, 
Von () 2 1 :1; 1 1 :1/ 1 1 1/~ Rtundcn, ist im 
Durchschnitte 20·3 I ()·77 ;)·!)2 5·!)2 5·0'i lnnerb. l~uss 
l\.ohlverbmnd - meist hurte Holzkohle. -

Nimmt man nun die Differenz zwischen !lcr 1. und 2. 
Charge: 

20·3 l - 6·77 = 13·54 1. l~nss, und hier locul selbst 
bis lt 1 fl. 24 kr. öst.. W., RO findet mun: 

13·51 X 1 ·24 = 16 fl. 79 kr. Kost.en des ersten 
Behr behutsamen Vorwlirmcns nuf 11 Ccntner durchschnitt
licher Erzeugung Einer Campagne. Diese gibt uuf den Ccnt
ner erzeugter Gussstahlkönige 1 tl. 52 kr. Kosten für den 
Brennstoff zum Vorwärmen allein. · 

Faetisch steigen die Holzkohlenpreisejlihrlich, wesshalb 
eine Kohlenersparnngbci der Gussst11hlmanipule.tion wichtig. 

Eine solche reelle lletricbsersprirung, mit Ausschluss 

*) Auch ausserhalb ß öhmen s werden diese Bespre
chungen Interesse erwecken darum haben wir dieselben hier 
•b:.iudrucken uns verpßichtet

1 
gehalten. Dio Red. 

jeder anderen zum Nachtbeile der Gussstahlqualität und 
des Betriebserfolges, war an der hiesigen Hiittc eines der
artigen Construetions- Versuches an einem Vorwärmherde 
der 4 Gussstahlöfen werth, dass n!imlich das continuirliche 
Ausheben der geladenen, vorgewärmten Tiegel in der Nähe 
des Schachtes, das Nachsetzen der frischen aber, am Ende 
des Vorwärmherdes, also hinten stattfinde. 

Denn ein neu zugestellter Schachtofen hält im Durch
schnitte 6 Campagnen aus, beim intermittirenden Betriebe. 
lleim vorzüglich guten feuerfesten 8chachtmateriale und 
eontinuirlichen ßdriebe dagegen, ist eine Dauer des Kern
schaehtcs wenigstens durch 3 Campagnen u 15 Stunden 
immerhin anzunehmen gewesen. Die ersten Vorwärmkosten 
von 16 fl. 79 kr. un Holzkohlen würden sich dann auf dreimal 
5 Chargen a 11 Centner = 33 Ceutner Erzeugung vcrtheilt 
haben, im ßetrage von 

16.79/13 = 0.5 fl. per 1 Crr. Gussstahlkönige, wor
nuch im Vergleiche mit den obigeu 1 fl. 52 - ()·j ß. = l fl. 
2 kr. Gcstehungsersparuug resultiren konnten. "' 

Es ist ferner ausgemacht, dass bei der gewöhnlichen, 
deutschen Gussraffinir-Mcthode die Schmelztiegel nur einmal 
in Gebrauch kommen ; denn Hisst mau sie nach der ersten 
llcnürzung noch so langsum und behutsam erkalten, sieh 
zusammenziehen, so geben sie bei der wicucrholten Ver
wendung in der Hitze wenig, gar nicht, oder unregehnlissig 
nach. Ihre Wicderbenützung bleibt unsicher. Beim oben 
vorgeschlag encn continuirlichen llctricbc aber wliren die 
noch heisscn Tiegel vom ersten Gebrauche alsogleich rück
wärts in uen Vorwii.r mheru geladen einzuführen, und zu 
versuchen, ob man jeucn Tiegel (hier lt 80 kr. Gestehung) 
nicht wenigstens zweimal benützen könnte. Du. u.nf 1 Ctr. 
Gussstuhlkönige 3 Stück Tiegel lt 80 kr. = 2 II. -10 kr. kom
men, so wiirue dieser Betrag bei zweimu.ligcr Tiegelver
wcndung sich auf uic lliilftc = l fl. 20 kr. rnuuciren. Es 
wlire souach durch die Kohlcnersparung = 1 fl. 2 kr. u1~d 
den Tiegclgewinn = 1 fl. 20 kr., zusammen 1 ·02 + t ·~W = 
2 II. 22 kr. reeller Hegie- Gewinn per 1 Ctr. Gussstnhlkönigo 
in Aussieht gewesen. 

Das Eintragen von rück w lirts in den Vorwärmherd und 
das succcssive Vorrücken der Tiet;cl gegcu den Schachtofen 
bedingte eine zusamrnengcscb!:tc, rnitlelst einos einfachen 
J\foclrnnismus derart bewegliche Hcrdsohlr, dnss der 11.11 den 
Sclrnchtofe n nnstossendc, und eine Tici::elchurge führende 
Thcil, nnch dem Wegheben seiner vorgcwilrmtcn Tiegel, 
auch cutferut werden konnte; wobei mittelet Nnchrückcn 
im Ganzen, im riickwlirtigPn Herdtlu!ile Platz zum Einführen 
des vorne ent fcrntcn Hc1·dstückes gewonne11 wiirc. 

Mit den Hindernissen bei Ofenmechanismen aus der 
Erfahrung vertraut, machte foh die Hcrdsohle dick - damit 
die Flamme 11icht durch wir kti, - und brachte unter dersel
ben - ganz a.usscr dem llereiche jeder dirccten !~lamme -
an jedem der 4 Thcilo d1•s llerdes - für 1 Chargen -
Rollen auf einer Eisenbahn, u.uss!'r dem Ofen mit einem 
Schubbühnen - Systeme vcrbunde n, sehr einfach nn. Eino 
unter den Vorwli.rmherd reichend o Zuhnstaugc, eine Aus
ziehöffnung und eine Einfahrt in den Vorwärmherd, ergänz
ten die gnnze Vorrichtung. 

Dio Ifauptbedingung der ungehinderten Beweglichkeit 
war eine solche Construetion der Rollen uud der gusseiser
nen Bahn, dRss jene Asche und Kohllöschr, welche durch 
den Schuchtfuehs in den Vorwärmherd geführt werden, sieb 
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zwischen der Bahn und den Rollen nicht störend anhäufen 
können. 

Die Anstände eines derartigen continuirlichen Betrie
bes waren folgende: 

lleim Schmelzen verunglücken oft Tiegel; desshalb 
konnten rüekwlirts nicht immer lauter gebrnuchte, hiemit 
stark erhitzte, sondern es mussten auch mitunter frische 
als Ersatz eingeführt werden. Bei vorgerlickter Campagne 
bersteten meist solche ungebrauchte Tiegel im Vorwärm
herde. 

Die Manipulation im Vorwärmherde, welche sehr iang
sam und behutsam ausgeführt werden musste, forderte viel 
Zeitversll.umuiss, uud machte starken Luftzutritt zu den schon 
stark vorgewärmten Tiegeln unvermeidlich, Die Tiegel be
kamen Risse. 

Die herbeigeführte Abkühlung des Vorwärmherdes 
verlangte dann ein lnugsameres Einleiteu des 8chmelzeus -
Kohlenaufwand. -

Nach diesen Erfahrungen drängte sich mir von seihst 
nachstehende Fmge auf: 

"Wie wiire es denn, wenn mau gleich beim Beginne 
der Campagne einen langen Vorwlirmherd mit geladenen 
1'irgeln füllte'~·• · 

Als beste Ticgelmassa bestimmte 6jlihrige Erfahrung: 
3 Vol.-Thcile fein gcpoc ht„ gesic bten Kniscrsberger Graphit, 
2 do. do. do. f:Hubner do, 
1 rlo. do. do. Götweihcr Thon. 

Das Brennen der Tiegel vor dem Gebrauche, auf die 
mannichfnehste Art ausgeführt, erwies sich unter allen Um
ständl'11 nachtheilig. 

Ein fertiger Scl11nel)ltiegel muss sehr langsam lufttrocken 
werden. Vor dem Gebrauche m1teht man ihn behutsam hand
warm, wornach dio ßrnchflüche im dünneren Theile schon voll
kommen schwal'z bleiben muss. 

Setzt man ihn so vorbereitet in den Tiegelvorwärmherd 
der Gussstuhlöfen ein, und wärmt ihn wlihrend der Schmelz. 
arbeit im Schachtofen gehörig vo1·, so bekommt er sehr selten 
Risse, behält in der Regel seine Haltbarkeit und Schmelz
tachtigkeit; sein Bruch im schwächeren '!'heile iHt sodann 
zwar noch immer schwarz, aber der innere und äussere Hand 
hnt einen sPhr feinen, weisslieh g1·auen Saum. 

Ich gewunn beim Zusnmmenschleifen der hiesigen 4 
Gussstahlöfen in Einen Erhitzungs -Apparat, ausser den 
nöthigen Räumen für 4 vorzuwärmende Tiegelchargen per 
Vorwlirmhcrd, auch uoch unvermeidliehe Verlängerungen 
der Vorwärmherde, Hülse, welche ich mit je 3 Chargen über
dicas fiillte. So kam ich auf 7 Chargen - zum Vorwärmen 
- per Ofen. 

ßei solcher Cumpngne-Verläugerung wurden die hin
teren vor1:uw!irmcnden Chargen - eigentlich ihre Tiegel 
- immer wcisscr und wcisser von uusscn. Der Ilruch der
selben wur grösstentheils graulich weise, bis uuf einen sehr 
dünnen schwarzen Kernstreifen. Die Tiegel waren zum 
Theil gebrannt, sehr mürbe - gebr!ichlich, - liesseu 
sich grösstcnthcils mit der Ucb<Jrhcbzange uicht fest an
greifen, und wlihrend dem Schmelzen hielten manche nicht 
einmal den Kohlensatz. Diese Heiklichkcit der Gussstuhl
Schmclztiegel studirte ich noch weiter. Will man endlich 
ein Schlcchtcrwerden und das Ausrinnen der Tiegel auf ein 
Minimum reduciren, somit Zeitvcrsäumniss, Kohlenaufwand 
und grossen Kalo verhüten, so bruucht man nur auf die 
1eichtere oder schw ercre Schmclzbarkeit der Beschickung 

wohl zu achten. Bei der leichtesten Schmelzbarkeit darf 
der Vorwärmherd nicht mehr als 4 Chargen vorwärmen; je 
uach der Strengflüssigkeit des Materials aber muss man die 
Vorwärmchargen selbst auf 2 vermindern. Bezüglich Quali
tät und Grösse der Holzkohlenstücke findet man bei der 
gewöhnlichen Gnssstahlmanipulatiou nicht selten wenig 
Sorgfalt. Wie beim Aufgichten au Hochöfen, oder beim 
Kohlaufgcben im Zerrennen, lässt mau auch jede Holzkohle 
iiberhaupt in den Schmelzschncht schütten. Kaum, dass die 
Arbeiter dabei die Lösche ausreuttcm und die gar zu grossen 
Stücke etwas zerschlagen. 

Doch fordert die Holzkohlenfeuerung bei der Guss
stahlmanipulation folgende metallurgischen Rücksichten: 

Man unterscl1eide genau zwischen weichen, leichten 
und zwischen harten, besseren, mehr ausgiebigen Kohlen. 
ßeim minderen - auf einen gewissen Raum, in einer ge
wissen ßrenn)leit, weniger Kohlenstoff - soll kalt geblasen 
werden; denn beim heiss"n Winde -- gesteigerten chemi
schen Affinität des Sauerstoffes zum Kohlenstoff - muss 
das Vcrhrenncn der leichteren Kohle zu rasch vor sich gehen, 
ein leichteres Hohlblasen, das Angreifen der Schmelztiegel 
und das zu hiiufige Aufgichtcn - wiederholte Abkühlung, 
TempN·atur-Ungleichhcit-unvermeidlich nach sich ziehen. 

Beim harten, di'chteren Kohl wird mnn dagegen den 
heisscn Wind ganz richtig anwenden. 

Der kleinste Spielrnum zwischen den Tiegeln, wie sie 
im Sclutchtofen zusammengestellt sind, beträgt weniger als 
3 Zoll. lch sah d11her das Kohl vor der Verwe11dung zuerst 
von der Lö~che tl'ennen, die grösseren Stiiekc zcrschla::;cn, 
und sodann das dorart vorbereitete Kohl durch ein Draht
gitter durch werfen, welches 2 :1/ 1 Zoll Maschen weite hatte. 
Die, Kohlenstücke, auch die grii~gten, z<'rspriugen und bren
nen ab im J?eucr, werden kleiner; aber hat man es dcun in 
seiner Gewalt, das~ sie gerade dann, wenn, gerade dort, 
wo der Wind an dio blossen Tiegel schlägt, in dem gehörig•!n 
l\las~c zusammenbn~nucn "( t-- · 

Durch dieAe Vorsicht ist man im Stande die Anstiindc 
mit dem Ausrinnen und ung:lcichen Fluss der Tiegel sehr 
zu reduciren. 

Nach den hier abgeführten Versuchen werden die 
Gussstahlschmelztiegel" immc r augcgriffen, ob man Coaks 
allein, oder mit llol)lkohlen zugleich verwendet. Stiirkcr im 
Fleisch an~efertigtc Tiegel erschwerten sehr das Durch
greifen der Hitze, waren viel unhaltbarer, als die schwächc~rn, 
und wurden durch die Coaksschlacke doch angegriffen. Son~t 
giiben Coaks st!irkere Hitze, als Holzkohlen; sie brauch
ten auch selteneres Nachgichten - weniger Abkühlung, 
gloichmiissigero Temperatur. - Bevor mau die Schmelz
tiegel aus dem 8cbachte herausheben kunn, muss der Brenn
stoff 11iedergehcn. Coaks, Asche und die Schlacke von den 
'l'icgeln bilden nach der Windabstellung bald erstarrende, 
zlthe Riickstlinde, welche das sorgsame Tiegelausheben 
entweder ganz, oder grösstenthcils hindern. 

Reichenau, im April 1864. 

Aus den Verhandlungen der k. k. geolog. 
Reichsanst,llt. 

In der Sitzung vom 16. FehrUfll' l. J. unter dem Vor
sitze des Herrn Bergrathes von Ho. u er kamen zur Mit
theilung: vorerst die Allergnl1digste Entgegenuahmo der 
Dmckschriften und Karten der geologischen Reichsanstalt 



vom abgelaufenen JahrtJ durch SP., k. k. Apost. Majestät, 
die Wahl des Directors Hofrathes W. Haidinger zum 
corrcspond. Mitgliede der Ungarischen Akademie, clie 
Nachricht von einer stark eisenhaltigen Quelle, welche im 
verflossenen Jahre im Flitzerthale bei Klausen in 
Tirol entdeckt wurde und wovon Herr Scctionsrath Ritter 
V, Hcufler der geol.. R. A. nähere Einzelheiten aus 
.Landesblilttern mittheiltc. - Vorgelegt wurde die schöne 
Karte über die Production, Consumtion und Circulation 
der mineralischen Brennstoffe in Preussen im J. 186 2 
(Geschenk des k, preuss. Ministeriums f. H. Gew. und öff, 
Arb.), fcmer ein Separatabdruck eines im Jahre 1858 
schon von Haidingcr in der Akademie gehaltenen Vortrages 
über die „ Eisverhiiltnisse« der Donau, mit Bezug auf clic 
Eisi::-~rnggefahrcu des Winters 186.4. Hierauf hielt Herr 
Professor Dr. A. L. Re u s s einen Vortrag über seine Un
tersuchungen der For;uninifercn des Schliers von Ottnang 
in Oberösterreich, Derselbe fügte noch einige Bemerkungen 
iiber. eine Bryozoengattung bei (Cumulipora v. l\I.), welche 
zwar schon lilnger aufgestellt, thei:s verkannt, !heils mit 
Stillschweigen übergangen worclen war. Dr. G, C. La 11 b e 
machte eine :\Iitthcilung über Bocueetcnsehichten bei Böh
misch-Kam11i1z. - Nun folgen mehr b ergmiinnisch in
terc8sante l\littheihmgcn: 

Herr k. k. 8chichtmei~tcr G. Prcihcl"l' v. Sternbach 
g;lb eine 8childcru11g des dem Herrn F, W'i c k hoff in Steyr 
gehörigen 8tcinkohlcnbaues niichst Gross Raming in Ober
Oestcrrcich, in dem <lnrch das Buch -Denkm1ll bekannten 

'Pechgraben. In den mit grauem glimmerreichcn Sa1Hlstci11e 
wcchsclndc11 festen un<l aufgelösten Hchieforthoncn di~s 

uutcrcn Lins treten mehrere 8tcinkohlcnflöt.:e nuf, weleho 
durch den östlicher und in sii<löst.licher Richtung cingdric· 
bcncn Franzstollcn aufge~chlosscn wurden. I>as erste und 
zweite Flötz erwiesen sich jedoch nicht als nbhauwünlig. 
In dem Liegen<lschicfer des zweiten Flötzc~ treten hllu
fig- 'l'honcisenstcinmcrgel mit l'flitnzcnabdriickcn, meist 
l'i1111Jifopti:ri.1· Nil~·oui uuf; wiihrcnd im Ila11g„ndc11 hiiufig 
1'1•n1ptcris 1vhifl1ymsi.1· zn finden ist .. Das dritte Flötz, bei 
3 Fuss mllchtig, ist abbauwiirdig, <·s ist zwischen Sandstein 
und Sandsteiuschicfor cing<!lagcrt. In einer Entfernung von 
5 Klaftern wurde ein viertes Flötz a11gcfahrcn, und {j 
Klafter von diesem soll mau auf ein föuftes Flötz gestosscn 
sein. Die hciclen letzteren werden jedoch nicht abgebaut, 
und das letzte ist nicht cinm11! zugänglich, Auf dem dritten 
Flötze wurde in weHtlicher und östliche~· Hicht.ung ausgP
lllngt; das letztere Ausliingen ist jedoch verHcb:t, t1111) das 
westliche bildet gegenwärtig den Hauptbau. In <lc1· :rn. 
Klafter hat sich das Flötz ausgekeilt, worauf die Schichten 
vcr<pwrt.1 11nd abermals mehrere Kohlcnfliitzchcn crrnicht 
.vunlcn. llci der V crquerung wurden pctrcfactemcichc 
.;ehichtcn mit Plt:uromyrt 1t11ioirfrs, Pcctcn in(raliasica, Go
wmya rlwmbi(cra, Pr111opa1~a liasica u, s. w„ femcr Sand-
1teinschicfer mit Pflunzcn:lbdl'ückcn Ci111111toptcris Ni!.1·011.i, 
l'ac11iopti:ris viftata und Pet:optcris 1vhitbycnsis angefahren. 
~uch wiedel'holtcr Auskeilung der Kohle und V crqncrung 
'.er Schichten wul'dc endlich ein schiefriges Kohlcnflötz 
on etwa 9 Fuss M!lchtigkeit erreicht, in dem die Kohle bei 5 
is 6 Fuss, das taube Zwischenmittel hingegen bei 3 bi8 4 Fuss 
1!ichtig ist, Die V crquerung wurde an mchrt!rcn Punkteu 
is an den Liusfieckcnmergel getrieben. Die Kohle selbst ist 
on guter ßcschuffcnheic; sie gibt bei 20 Perc1mt Asche, bei 
0 Pcrcent Cokcs, und liefert bei 5071 Wärme-Einheiten. 
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Herr Anton Rück c r berichtet über das Ziuuerz
vorkommen von Schlaggenwald. (Siehe ausführlicher in 
Nr. 15 dieser Zeitschrift, 1864.) 

Herr Carl Ritter v. Hauer machte eine Mittheilung 
über die Beschaffenheit der Kohlenvorkommen in den 
österreichischen Alpen. 

Durch die Untcl'suchungeu der geologischen Auf
nahmsscction 1 ist irn vergangenen Sommer die interessante 
Thatsuchc nachgewiesen worden, dass die Kohlenvorkom
men des genannten Terrains, welche bis dahin slimm!lich 
als dem Lias (Grcstener Schichten) angehörig betrachtet 
werden, in \Virklichkcit in zwei verschiedenen Formationen, 
niimlich im Keupel' und Lias auftreten, Es ci·schicn nun 
wünschcnswerth zu untersuchen, in wieföme diese Glicde
l'ung, auch in dem Brennwcrthe, beziehungsweise in der 
chemischen Constitution, der gedachten Kol,ilcn ihren Aus. 
drnck finde. Mehrere Untersuchungsresultate lagen schon 
aus früherer Zeit vor, uncl eine grösscrc Ucihe neue!' konnte 
mit den Proben gewonnen werden, welche von der I. Scction 
gesammelt worden waren. Doch verlangte die verglei
chungsweisc Darstcilung eine gewisse \Vuhl unter den Un
tcrsuchungsrcsultutcn, um vcrlilsslichc Anhaltspunkte zur 
Beurthcilung des relativen ßrcnnwcrthcs, beziehungsweise 
der Constitution dieser Kohlen zu erhalten, 

Loculitlitcn, von denen nur c in c Probe zur Untcr
suchuu~ vorlag, wurden in die Zusammenstellung nicht auf
geuommcu, Es gchöl'cn hichcr von Kcup1•rkohl1•n die Vor
kommen von Loich, Rehgmben, H.citgrabeu, 8chrnmbach 
und Kirchberg-, von Linskohlcn jene von Pcmreith. Bei 
dor echw„nkcndon Beschaffenheit der StCinkohlcn von ein 
und dersel bcn Lo c11lit!it, hat eine einzelne U 11te1·tinclmng 
wenig \Verth. 

Von llollenstcin wurde fcmer das Resultat de!' Unter
suchung eines Stückes uus dem Klcinkothcr Bau au~ge

schicdcn, welches specifisch 59·7 pCt, Asche cnthißlt, 
ebenso von 8l'hcibbs aus clem Ileiser'schcn Ban das El'
gcbniss einer Probe, die cincu Aschcngchult von 42·:1 pCt. 
Asche nachwies. Bei solchen Schieferkohlen ist die ßrenn
wcrthsbcst.immung eine wenig verliisslichc. 

Aus den Ergebnissen aller Detailuntersuchungen hat 
sich nun für die eigentliche Kohlen8Ubstnuz (nschen- und 
wasserfreic Kohle) das folgende V crhiiltniss <lcs llrenn
wcrthcs hcrau>gestcllt: 

Li n• Im h 1 e II 1\ "llJlnrlrnlil"11 
----- ------ . -

c Fflr l OOTh. , :::-ejFür 1 OOTh. 
Fundort ~c'-.... brcunb. 8. Fundort ~ ~. hrennh. S " .: ----- c t'. i------- -"„ ".0 C111. Ao- „ .o C 1 Ae-„" qniv. =:i J3 a · <Jnh·. XI ·n 

Oresten !Jä·O li!lO:.! Hi Kloinzoll kG· I fiill2 b':I 
Pechgraben 81 · I 6517 8•0 Lilienfeld 8!)•!) fi~lH~ 7·5 
Grossau bS·ß !):!!}:.! 8.3 Tradigist 81•0 fi(jl)f i·!l 
Hinterholz !l:.!'4 (i85:1 7·() Hollcn•tein s3·3 G21ili s·:i 

Glissling 81·1 G:llill S·:.! 
Mittel S!l·216641 7.!lO Scheibbs s:;.:i liif>!l Vi 

Opponitz S!l'6 5!l58 s·s 
Lnnz 88'2 H21a 8•4 
naming !11'4 ()087 INi 
Ybb•itz 8i"7 G3S7 S·2 
Li11dau 88·4 555!) !l·4 

Mittel 86·5 I ß2G218·3S 
' 
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Wie diese Tabelle zeigt, besitzt die specifische Koh
lensubstanz der Liaskohlen einen höheren Brennwerth und 
somit ein günstigeres Verhältniss der elementaren Bestand
theile für Wärmeleistung als die Triaskohlen, eine Beob
achtung, die sich vollkommen den früheren Ergebnissen 
auschliesst, welche sich beim Vergleiche de& Brennwerthes 
slimmtlicher Kohlen im Bereiche der ö~terreichischen Mon
archie herausstellten. 

Vergleicht man die Mittel aus dem Maximum und Mi
nimum des Brcnnwerthes' der Kohlen beider Localitli.ten, so 
ergibt sich ein dem voranstehenden sehr nahe liegendes 

Resultat: 
Lias kohlen 

Gresten 
Grossau . 

Keuperkohlon 
Lilienfeld 
Lindau 

Mittel 

Calorien 

6902 
6292 
6597 

Caloricn 

6984 
. 55~9 

Mittel 6271 

Acquivalent 
7•6 
8·3 
7.95 

Aequivaleut 
7•5 
94 
8.37 

Ein Vergleich der Durchschuittswcrthe beider Vor
kommen in ih.rem natiirlichen Zustande ergibt endlich das 
folgende relative Verhli.ltniss: 

Wasser Procent 
Asche 
Cokes " 

" Brennbare Substanz Proceut 

Liaskohleu Keuperkohleu 
1 3 2·1 
9·4 11 ·3 

62•7 68·1 
89·3 86·6 

Caloricn 5937 5554 
Aequivaleut 8·8 9·4 

Das Ergebniss aller dieser Untersuchungen zeigt 
schliosslich, dass die alpinen Liaskohlen des Erzherzog
thums Oesterreich, gegenüber den anderen Vorkommen in 
derselben Formation (Fiinfkirchen 1 Steyerdorf u. s. w) 
den untersten Raug bezüglich ihres Brennwcrtbes ein

neluueu. 
Herr Caul Ritter v. Hauer berichtete ferner auch 

noch über die Mineralquellen von Apatovec in Croatien, in 
Betreff welcher der Commandant des k. k. Warasdiuer
Kreuzer Grli.Jlzregirocnts Nr. 5, Herr Oberst v. Der v e n t 
in Belovar, an die Directiou der k. k. geologischen Reichs
anstalt eine Reihe von Acteustiicken, die sich auf die Ent
deckung und Untersuchungen der gedachten Quellen be
ziehen, zur Benützung übersendet hatte. Die Quellen von 
Apatovec, bishe1· in weiteren Kreisen noch wenig bekannt, 
wurden im Jahre 1852 entdeckt. Ihr Charakter ist der 
stark alkalischer Säuerlinge. Dio fixen Bcstandtheile sind 
nach f>r. Ragsky's bisher noch uicht publicirtcr Analyse: 

Kohlensaures Natron . 28•5 Gran 
Chlornatrium . 15·7 
Kohlensaurer Kalk 1 ·4 
Kohlensauro Magnesi11 2•4 
Kieselerde • 0·5 
Spuren von Eisenoxydul, Thonerde etc. 0•65. 

Notizen. 
Die erste Bessemer-Hütte in Kärnten. Am 4. Juni 

dieses J11.hres wurde zu Heft in Kärnten,Firm11. nComp. Ri..uscber" 
der erste Versuch auf Bessemer-Stnhl unter der Leitung des 
Hrn. Ministerialrathes Peter Ritter von Tunner abgeführt. Es 
wurden 25 Ctr. grnues Roheisen, directe vom Hohofen genom
men, in einen schwedischen Hessemer-Ofen - den ersten in 
Oesterreich - eingesetzt. Der Process nahm einen ganz regel
mässigen Verlauf, die Perioden desselben waren deutlich zu 
unterscheiden. Vom Momente des Eingiessens bis zum vollen
deten Abstiche verstrichen 18 Mir.uten. Vor dem Abstiche 

. wurden 30 l'1i flüssiges, graues Hoheisen in den Ausgusskessel 
gegeben. Das von Leyser &'. Stiehler in Wien construirte Ge
bläse, getrieben von einer zu Maria Zell ungefertigten Turbine, 
arbeitete je nach Bedarf mit einer Pressung von 10 Yc 111 8, 9 
bis herab auf :1 Y2 '[/j pr. O". Der viel höhere mögliche Effect 
seiner Leistung schien bei dem Verlaufe dieser Charge nicht 
erforderlich. Da~ fertige ~; etall floss sehr schön aus der Aus
gusspfanne in die Coquillen und die Abwage des gewonnenen 
Productes ergab 1843 Pfrl. sehr guten Stahles in Gussblöcken; 
der Auswurf (halb Roheise11 1 halb Stuhl) betrug 129 Pfd„ am 
llo<len verschüttet lagen :lli Pfd. Bei dor Einwage von 2530 
PfJ. Roheisen calirten so nach 522 Pfd., also circa 25% von 
den nusgebrachten 2009 Pfd. Die mit dem Producte sogleich 
vorgenommenen Schmier!- unrl Sehweissproben entsprachen 
vollkommen unrl man gewann hicbei die erfreuliche Ueber
zeugnug, schon dio erste Churge mit einem ganz ausserordent
lichen Erfolge dmchgeführt zu hahe11. Es dürfte souach die 
Holfoung nid1t ungcrechtferligt sein, die Hiitte recht bald in 
currenten Betrieb bringen zu können. Sowie diese Notiz des 
Gegenstandes wegen nicht ermangeln wird, die Aufmerksam
keit der fochmiinnischen und industriellen Welt im hohen 
Grade zu erregen, so soll sie aber auch jcucn ungerechten 
Anwürfen mit schmucklosem N11.chdrucke begegnen, welche 
eben in der letzten Zeit wider die Roheisen-Producenten Kiirn
ten's erhoben wurden, als ob sie jedem Fortschritte abhold, 
deu br.quemen Weg ihrer Vorfahren nie verlassen hätten. Diese 
Zeilen könuen eudlich nicht geschlossen werden, ohne des be
lmnnton, vorzilglichRten l•'iirderers unserer Eisen· Industrie, dos 
Horrn Ministerialrathes Peter Ritter von Tun n er mit dem 
wärmsten Dnnke zu gedenkon, welcher nnermiirllich die Ein
führung des Bessemcr-V erfahren• in Oesterreich mit dem Reich
thume seiner Kenutnisse und Erfahrnugen unterstiltzt, uncl 
welchem nun auch t.lie oben genannte Gewerkschaft rlie glilck
liche Durchführung dieser ebenso wichtigen, nli schwierigen 
Unternehmung zu <l11nke11 hat. H. 

Gewerkentag. Der leitende Ausschuss der Zsidovarer 
Eisenwerks-Gewerkschaft hat fiir den 14. Juli d. J. einen Ge
werken t a g einberufen, bei welchem folgende Gegenstände 
zur Verhandlung kemmon werden: a) die lletriebsergehuisse 
des Jnhrcs 181i:I nnch der vorliegenden Werksrechnung; b) die 
Wuhl eines Ausschussmitgliedes; c) Mittheilungen über die 
Geschliftsgcbnhrung, so wie über den materiellen und finanziellen 
Stand des Unternehmens. - Ort der Versnmmlung: Wieu, 
Kiirntnorstrnsso Nr. 1 U, in der GewerkRch11ftskanzlci, Zeitpunkt 
rle rselbon !J Uhr Morgen~. Der leitende Ausschuss beehrt sich 
hiemit •Ümmtliche Herren Mitgewerken einzuladen, bei diesem 
Gcwerkcntag eutwoder persönlich zu erscheiuon, oder sich durch 
einen gehörig llcvollmächtigteu vertraten zu lassen. W. '/.. 

A d m i n i s t 1· a t i v e "'· 
Conour1·Au11ohreibung. 

ßci der Herrngrundor k. k. Bergverwaltung ist die Stelle 
eiuos Schichtenmeisters, zugleich Bergingenieurs zu besetzen. 
Gebörig belegte Gesuche sin1l binnen vier Wochen bei der 
k. k. Berg-, J<'orst· und Güter-Direction zu Schemnitz einzu
bringen. Schemnitz, am 23. Mai 1864 . 

. Diese Zeitschrift erscheiut wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a r t i e ti s c h e n Heigahen. Der Präuumerationaprei• 
ist jlibrlich loco Wien 8 II. ö. W. oder 6 Thlr. 10 Ngr. Mit frauco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen oßiciollen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmiinuischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
aammt Atlas nls Gratisbeilag" lnsernto finden gegen f:l kr. ö. W. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A ·r t kiinnen nur franco angenommen werden. 

Druck. von Karl WlnternlLz &:: Comp. tu Wien. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

I<. k. Oberbergratb, a. o. Profueaor an der Unlvereltil zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Die lllontanisten-Versammlung in Leoben. (Schluss.) - Die neuen Gangausrichtungon in Piibram. - Einiges 
iiber den Bergbau in Mexiko. lll. - Verbesserte Oefen zur Fahrication des hämmerbaren Gusseisens. - N oti~en. - Adn1inistratives. 

Die Montanisten-Versammlung in Leoben. 
(Schluss.) 

Am P fi n ~ s t m out n g e versammelte sich die Gcscll
ecbaft gegen 1 0 Uhr wieder im 8 i t zu n g s s a a 1 c zur Fort
setzung der wissl'nschaftliehen Mittheilungen. 

Zu Anfang der Sitzung theilt der Vorsitzende Min.-R. 
v. Tun n c r einige Begrüssungs-Telcgrammc an~ Gross· 
Mariazell, Schemnitz und aus tlcn Sudeten mit. 

Der Fttbrik.be•itzer v. \V i u i warte r aus Gumpolds
kirchen spricht iibc~r die namt'ntlich im llauwescn mannig
fach nützliche V erweudung des Bleies und über dus Lötheu 
des ßleics mit der Wasserstoffflamme, was er durch einen 
Arbeiter der V e1's11mmlung praktisch zeigen llisst. Sodann 
bespricht derselbe den Nntzcn und die relative 'Vol1lfeilhcit 
( 11-12 ff. pr. Quadr.-Klatte1·) der von ihm gefertigten ge
rippten Dächer aus vm:zinktcm Eisenblech, und vcrsinnlicht 
das betreffende System durch ein vorgezeigtes Modell. Er 
cmpfid1lt dieselben vornehmlich auch fiir weitgespannte 
llütteudächcr, wegen ihrer J.'eucrsichcrhcit und Leichtigkeit, 
worüber sich sp!itcr eine cingclwndcre Debatte entspinnt. 
Endlich zeigt derselbe zwei in seiner l<'abrik gefertigte 
Sicherheitslampen von u11gcblich neuem Systeme vor. Die 
eine derselben unterscheidet sich von der allgemein ver
breiteten l\lüscler'schcn Lampe wcscutlich bloss durch die 
Art der Ei11leitu11g der änsscren Luft, welche !ihn lieh wie 
bei der Roberts'schen durch radiale Löcher geschic)it, wor
nach sclbstvcrstiiudlich anch die iuncre kleine EHse der 
Müscler'schcu Lampe in Abfall kömmt. Die andere Lo.mpe 
gewährt durch ein gebauchtes Glas der Flamme Gelt•gen
heit zu einer stärkeren seitlichen Entwickelung. Ein we
sentlich neuer Gedanke sehcint bei Construction die,cr 
Lampen, etwa die Ausbauchung des Glases 1ius_~enomn1cn, 
nicht vonukommen; auch wird der so sehr mitcutschcidende 
Kostenpunkt gar nicht berührt. 

Oberst v. ß a ra <lies befürwortet, unter ßcleuchtung 
des Umstandes, dass die Interessen der Marine und des 
Seehandels in Oestcrrcich noch viel zu wc11ig erkannt und 
wahrgenommen scis!n, die Verwendung de~ inlii.ndisehen 
Eisens für den 8claiffban. Er beweist durch Zahlen, dass 
das inncrösterrcichischc Eisen für denselben nicht nur 

ein vortreffliches, sondern mit Rücksicht auf die Qualität 
desselben unter allen Eisensorten, namentlich aber in Ver
gleich mit den englischen, auch das wohlfeilste Material 
sei. Er beleuchtet die mannigfachen Vortheile ndes eiser
nen Schiffes" sowohl fiir die Handels- als die Kriegsmarine, 
namentlich auch mit. Ilinblick auf den letzten Kampf öster
reichischer Schiffe in den dänischen Gewässern, der ohne 
Zweifel von dem vollstiiudigsten Siege gekrönt gewesen 
sein würde, wiire der „Schwarzenberg" aus Eisen und nicht 
aus Holz gewesen. Er lasse sich mit Vorbedacht rlcs Breiteren 
über di · 'sc Verwendung des Eisens in einer montRnistischen • 
Versammlung aus, dc11n anch in England seicu es die Eisen
w er k s - In <l u s t l"i e II o u und die Maschinen - I 11 g c-
n i c ur e gewesen, welche im Ko.mpfo mit den Schiffsbauern, 
die vom Holze aus leicht. zu crrathcuden Gründen nicht o.b
lassen wollten, der Verwendung des Eisens beim Schilfsbo.u 
die Bahn brachen. Damit nun aber di<l inllindischen Eisen
werke sich der in diesen und vielen anderen Zweigen sich 
ihnen öffucndcn Perspective gcmäss entfalten könnten, müs
sen sie den erforderlichen Zollschutz genicssen. Denjenigen 
aber, die englisches W cscn unJ daher auch den Freihandel 
überall in Schutz nehmen, lrnltc er vor, dass eben die Eng
länder in so lauge sehr nrge Schutzzöllner waren, bis. sie ihre 
lnclnstrie gehörig erstarkt sahen. „Den Starken preisgeben 
nkönuc man ohne Gefahr; die östcrr. Eisenindustrie aber 
nschon jetzt o.l!tm Schutzes berauben, hcisst nichts 
nAudcres, als den Schwachen dem Stlirkcren überlicfcrn.u 

Nach dieser mit grosscrn llcifulle aufgenom1nenen 
Reue ergriff auch Director 8 p r u n g zu Guuston eines ent
sprechenden Schutzes der inl!iudischcn Else11indust1·ie d111:1 

Wort. Er wendet sich gegen den Mi8sbrauch, der allervrtcn 
mit Schl:igwörtcrn getrieben werde. So vcrlialtc es sich ~ 

auch mit dem Satze: Man dürfe den Prnduecnten nicht auf 
Kosten deH Consumcntcn schützen. Von der Prlicisirung 
des llcgriffcs nArbcit" ausgehend, beweist der Vortragende, 
das1:1 die Anzahl der reinen Consumcntcu i.1 jedem geord
neten Stn'atslebon sehr k(ein, demnach auch jene der Pro
ducenten die wcitnus überwiegende sei, und sucht damit 
den obigen Satz ad ab.rnrd11111 zu führen. 

Die nationalökonomische Aufgabe dos Staates bestehe 
nun darin, jeden Zweig der nationalen Arbeit entsprechend 
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zu pflegen und zu schützen; keinen auf Kosten des andern 
zu bevorzugen, oder aber zu Gunsten eines andern in den 
Hintergrund zu stellen. Dagegen sei nun aber namentlich 
auch betreffs der Montanindustrie vielfach, und zwar be
sonders durch die zu starke Bevorzugung der Eisenbahnen 
gesündiget worden. Diese letzteren könnten zwar nach
träglich durch die Einführung des Pfennigtarifs { 1/ 2 kr.
Tarifs) füt Kohlen und Eisen derselben eine t h e i 1 weise 
Schadloshaltung bieten. Vortragender glaubt jedoch, ohne 
die Bahnverwaltungen angreifen zu wollen, dass in dieser 
Beziehung wenig zu hoffen sei, theils aus Mangel der Er
kenntniss, dass diese Massregel kaum minder zum Nutzen 
der Bahnen selber, als der Montanindustrie ausschlagen 
würde; theils des Umstandes halber, weil die Unternehmer, 
grösstentheils Ausländer, vornehmlich nur augenblicklichen 
Gewinn machen wollen 1 um sich dann bei Zeiten ihrer 
Actien mit grösstmöglichcm Nutzen zu cutäussern. So sehr 
er daher auch im Allgemeinen für Mittel glimpflicher Art 
sei, wie sie in der gestrigen Sitzung auch in dem vorlie
genden 1''alle bevorwortet wurden , so dürften dieselben 
doch kaum ausreichentl befunden werden;""') er sei daher 
dafür, den Kampf der Montanindustrie, welchen diese 
nicht provocirt hat, in der genannten und den übrigen Rich
tungen erforderlichen J<'alles mit tlcm grösstcn Nuchdrnck 
seinem Ende entgegenzuführen. 

ß„rgvcrwaltcr R c i s a c li c r aus Eisenerz hält einen 
anziehenden Vortrag über die Contactwirkungen des Ne
bcngcstains auf den Adel der Salzburgcr goldführr.nden 
Gänge, welche der Vortragende während seiner langj!ihri
gcn Dienstzeit beim Rauriser uni! ßücksteincr Goldberg
bau zu erforschen Gelegenheit hatt'c. Er gibt vorerst eine 
kurze Ucbcrsicht über die dortigen gcognostischcn Ver
hliltnissc, und bespricht sodann umstli11dlichc1· die lfoaction 
des sogenannten Schwarzen (eines schwarzen dem Gneisse 
untcrgcordneteu Schiefers) und der mit ihm in naher Be
ziehung stehenden Ncuncr·Gängc auf die Adelsführung 
der dortigen Goldgänge. 

Professor H.. v. Mi 11 c r entschuldigt sich hicmuf, 
dass er wegen der vorgerückten Zeit einen grosscn Thcil 
seines tlcm Prüsidenten angemeldeten Vortrages über Bord 
werfen müsse. Er habe über Material -Er11pnrungcn beim 
Bergbau ilbcrhanpt, und über Pulverersparniase insbeson
dere ausführlicher sprcchim wollnn. Bei der kurzbemcssc
ncn ~cit könne er aber nichts weiteres thun, als eine ganz 
n o u c Besetzungsmethode für Sprenglöcher mitthcilcn, 
welche wesentlich daru.uf o.bziclt, bei möglichster Concen-

") Diese mng gegeniiber den von Aualiindorn heein·
fluaaten llnhnen vielleicht richtig sein, und ich hin weit cnt
fornt, die hohen Bahntarifo in Sclrntz zu nehmen, oder die Ge
r ec h ti gke it der Heijchwcrdcn zu verkennen, die mim in 
lnneriieterri\ich gegen die 8il1llmhn erhebt. Ich sprach von 
K 1 u g h ci t uucl ca ist eine belmnuto Sache, daaA man oft in 
GUtc mehr erreicht, als mit der blosaen 11 Ger cc h t i g k e i t« 
seiner lleschwerden ! das Unrecht liegt im Pr i 11 c i p, niimlich 
in dem, St1rn.tabahnc11 zu verkaufon und eine Sache ü ffc n t
li c h o n Interesses - der Privatindustrie zu iibetlasaen. 
Duas ich gegen diese Princip - 1mch in Bezug auf den Stnnts
bergbnu - bin, habe ich deutlich Und oft genug gesagt. - Allein 
geschehene Dingo sind g11echehen uncl abgeschlossene 
Verträge gel tcn. In houtigon Verhiiltnissen wiirde ca viel· 
leicht nicht mehr geschehen! Da mich innerl.lsterreichiRche Zei
tungen wegen meiner Leobner Aeuaaerung angegriffen haben, 
11. H. 11Draupostu Nr. 43 u. A., so muss ich diese 11ur Abwehr 
bemerken. Diejenigen, welche bei meiner Rede gegenwärtig 
waren, diirften dieselhe kaum miasverstllllden haben. 0. H. 

trirung der Pulverladung dessen Gasen eine viel grössere 
Druckfläche als nach der bisherigen Besetzungsweise dar
zubieten, und in Folge dieser Erhöhung an Wirkung, auf 
der andern Seite an Pulver entsprechend abzubrechen. Die 
österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen wird Näheres 
darüber veröffentlichen_ 

Bergverwalter See 1 an d aus Lölling zeigt eine sinn· 
reich erdachte Vorrichtung vor, mit welcher Markscheide
schnüre schnell gespannt und durch welche an Vorziehern 
wie an Zeit wesentlich gespart werden kann. 

Obwohl die Vor~räge technischen Inhalts wesentlich 
gekürzt worden waren, so blieben deren dennoch in Vor
merkung, und allgemein wurde bedauert, dass nicht noch 
mit einem dritten Tage für dieselben vorgedacht wor
den war. 

Die Worte des Abschiedes an die V crsammlung sprach 
Scctionsrath 8tadlcr aus Eisenerz. 

Die neuen Gangausrichtungen in Przibram. *) 

Mitgetheilt in der Sitzung der k. k. geolog. RcichsanHtnlt am 
15. März 1864 von Franz ßabanek, k. lt. Dergexspectanten. 

1. Die Aosriclttong des Ad11lberti-H11optg11nges ltlnter der 
Lettenk.luft. 

Im Verlaufe der let·tten fünf Jahre sind bei dem k. k. 
und gewcrk. Silber- uud ßleibergbau in Pribram sehr wich
tige Gangaufschlüsse gemacht worden, und zwo.r in dem 
Adalbert·Maria-Grubcnrcvier unter der umsichtsvollcn Lei
tung des k. k. Bcrggcschwornen Herrn Josef Va 1 o.. Die 
daselbst erzielten Resultate erlaube ich mir als Beitrag zur 
Kenntniss der l'i·ibramer Erzniederlage hier mitzuthcilen. 

Vor Allem will ich erwähnen, dass bereit~ der k. k. 
Obcr-Bcrgrath und Ako.demic-Dircctor von Pi·ibram Herr 
Johann Grimm im Jahrbuche der k. k. Monto.n-Lchran
sto.ltcn vom Jahre 18G2, Band XI, eine Skizze über diese 
Ausrichtung- gegeben hat; sehr schätzenswcrthc Daten über 
den Pi-ibramer Bergbau und die geologischen V crhiiltnissc 
jener Gegend hat Herr Grirum auch in den Jahrgiingrm 
1836, 1862 und 1863 vc1·ölfc11tlicht. Nebstdem crlo.ubc 
ich mir noch eines Aufsatzes von Herrn Ed. K 1 es z cz in
s k y, gewesenen k. k. Markscheider, zu erwähnen, welchen 
derselbe im Juhrbuchc der k. k. gcol. Reichsanstalt vom 
Jahre 185fi, Band VI veröffentlichte und worin er die geo
logischen Verhältnisse der Umgebung von Pfihram ein
gehend darstellte. 

No.chdcm durch die genannten Aufsätze der Gebirgs· 
bau jener Gegend einer vortrefllichcn; ausführlichen Be
schreibung unterzogen worden, so will ich mich bezüglich 
der geologischen Verhältnisse. nur o.uf das Nothwcn• 
digstc beschränken. 

Die Lo.gcrstlitten der Pi·ibramer Erzreviers setzen in 
vcrstcincrungslccrc11 Schiefem und Sandsteinen durch, 
welche den untersten silurischen Schichten Böhmens, d~n 

sogenannten nPI-ibro.mcr Schiefern und Grauwackenu, 
(Barrandc's Etage B.) angehören. Während meiner dienst-

•) Die vorlieg-ende Mittheilnug beschränkt sich auf die 
Adalbert· M aria·Grn6e, bei der ich durch längere Zeit in dienst
licher Verwendung gestanden bin, und während welcher Zeit 
jene Ausrichtungen begonnen und fortgesetzt wurden. "Die 
neuesten Erfolge sind mir freundlichst, durch meinen Co liegen 
Ed. Kaser, jetzigen Leiter dieser Grube, mitgeth~ilt wordell· 
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liehen Verwendung bei der Adalbert-Maria-Grube habe ich 
Gelegenheit gehabt, theils aus obertägigen, theils aus Gru
benaufnahmen ein geologisches Profil jener Gegend zu
sammenzustellen, wobei ich den ausgezeichneten Gebirgs· 
durchschnitt benützte, der sich Einem in dem 5. Laufes
Quersl'hlag bei dem Mariaschachte darbietet. 

Dieser Querschlag führt vom Mariaschacht aus einer
seits gegen Westen in die Franz-J osefschächter Gruben
abtheilung bis fast zur Lettenkluft und vcrquert mehrere 
Gäuge der Adalberti- und der Franz-Josef-Grube, anderer
seits gehtcr gegen Osten auf den Wenzel-Gang zu und ist, 
nachdem er denselben verquert, noch im Hangenden dieses 
Ganges einige Klafter weit geführt. Bei den obertägigen 
Aufnahmen nahm icli als Ausgangspunkt den Granit bei 
Haje an, und es stellte sich von da an in westlicher Rich
tung über Hatie, den Mariaschacht, Podlcs und die Tre
mosna folgendes Profil dar: 

o„t 

An den Grunit a legen sich die Grauwackcuschiefer 
b an, es sind dicss hier die untersten silurischen Schichten, 

·auf welchen die ersten Grauwackcnschichtcn c aufgc
lagert sind. Die Birkcnbcrgcr Grauwacken zeigen ein 
morgcnseitigcs ziemlich stcile11 V crfläcbcu und sind von 
den nachfolgenden Schiefern d durch die sogenannte 
Lettcnkluft, eine aus thonigen, dunkelgrauen oder schwar
zen, mehrere Zoll bia zu drei Fuss mächtigen Letten be
stehende Kluft, welche nach Stund 5 streicht und in NW 
unter einem Winkel von G0-80 Grad einfällt, getrennt. 
Der llerg T.fomo8na wird wieder aus Gl'lluwackcn zusam· 
mengcsctzt, die ein flacheres abendscitiges Emfallcu haben, 
uud an welche sich weiter gegen W cstcn die 11Jinccer 
Schichten" (ßarra11de'1:1 Etage C.) anschlicsscn. ' 

Man hat es daher hier vorzugsweise mit vier Zonen 
des Grauwackcngebildcs zu thun. In jeder dieser Zonen 
finden sich viele Erz- und Grünsteingänge, die in der Regel 
von Norden n1Ld1 Süden streichen, und vou den Erzg!ingcn 
sind besonders die des llirkenbcrgcs sehr bcaehtcnswcrth, 
da auf denselben der jetzt so schwunghnft betriebene 
Bergbau umgeht, dur bc.l'Cits eine Tiefe von 360 Klaftern 
erreicht hat. 

Man hatte hier in früherc1· Zeit dcu Grundsatz aufge
stellt: dass jede der vier Zonen ein eigenes Gangnetz 
besitze und die Lagerstätten einer Zone in die andere 
nicht hin übersetzen, welche Ansicht bis in die neueste 
Zeit fo~t allgemein gegolten hat. Insbcsoudcrc galt 
dicss von den Gängen de~ Birkenberges, wo die Lettcn
kluft als eine schu1·fc Gr!inzc zwischen den Grauwacken 
und den Grnuwackcnschicforu dastand. lu neuerer Zeit ist 
nun in Folge der gemachten Ausrichtungen dieser Satz 
g!inzlich gefallen. c 

Zu dieser obigen Annahme war man vcraulasst durch 
die früher vorgenommenen und missgh1ckten Ausrichtuugs
arbeitcn, die in den oberen Horizonten bei der Adalbcrti- und 
Anna-Grube stattgefunden haben. So hatte man in der Adal
bcrti-Grube die Gänge in der Nähe der Lettcnkluft verdrückt 
und taub ungefähren; in der Anna-Grube fand mnn1 dass 
sie zwar auf eine kurze Strecke hinter die Lettcnkluft fort
setzen, sich aber dann auskeilen. Hier will ich im Kurzen 

die Ausrichtung des Adalberti-Ganges am 5. Laufe iu der' 
Maria·Grube mittheilen. 

Als das Mitternachtsort in 12 bis 14 Klaftern vor der 
Lett.cnkluft in die daselbst auftretenden schwachechichti
gen Sandsteinlagen kam, hatte sich der Gang ganz ver
loren, man gelangte an eine wenig mächtige taube Kluft, 
die bis zur eigentlichen Lettenkluft verfolgt wurde. Nun 
sind nach beiden Seiten, d. i. gegen Osten und Westen 
der Lettenkluft nach Schläge ge~rieben worden, mit denen 
man den Gang wieder zu bekommen hoffte. Es sind auch, 
wie noch zu sehen ist, zwei Gangtrümmer überfahren wor
den, die aus Blende, Spatheisenstein und Kalkspath bc. 
stehen, es scheint aber, dass man keines von diesen bei
den Trümmern für den Adalbcrti-Gang hielt, da dieselben 
nicht ausgerichtet wurden. Von einem Punkte des Morgen
schlages ist nun ein neuer Querschlag eingestemmt und 
später in verschiedenen Richtungen geführt, wobei man ein 
verdrücktes Trumm vcrqucrte u~d theilwcis~ verfolgt hat, 
welches sich aber nicht gestalten wolltc, wesshalb die 
weitere Ausrichtung sistirt worden ist. 

In Folge dieser älteren Ausrichtungsarbciten bei der 
Adalbert-Grubc und einiger anderer bei der Anna-Grube 
wollte man sich die Ucbcrzengung verschafft haben, dass 
die Gänge hinter die Lcttenkluft nicht fortsetzen, und dnss 
die gr:iphitischcn, thonigcn Schiefer der Schieferzone auf 
den Adel der Gänge, die aus der Grauwackenzonc hinüber
strcichcn, nngiinstig gewirkt haben. Man wollte auch be
merkt haben, dass die Ausfüllung der Günge von der Lcttcn
kluft eine andere ist als die der G!inge dl~r zweiten Schiefer
zone. Es sind früher in dieser Zone in den sogenannten 
nsehwarzcn Grnbcnu zahlreiche ßcrgbauvcrsuche unter
nommen worden, wegen der grossen Wasserlllssigkeit <les 
Gesteins und der Armuth der Erze ist aber der weitem 
Bergbaubetrieb unterlassen wlJrdcu. 

ßerggcschworncr Vala, der im Jahre 1857 die Lei
tung der Adalbcrt-Maria-Grubc übernahm und der auf dir. 
Ausrichtung der Gänge und ihrer Trümmer grosses Ge
wicht legte, und unter dem die meisten und Hchwicrigstcn 
Ansrichtungsbauc der Adulbcrt-Maril1-Grubc thcils ange
fangen, thcils zn einem p;lücklichcn und segensreichen Er
folge gediehen sind, hatte ein vorzügliches Augenmerk auf 
die früher sistirte Ausrichtung des Adalbcrti-Gnngcs hinter 
d~r Lcttenkluft geworfen. Er intercssirtc sich da vorzugs
weise um die Tiefbauausrichtung, weil sich in den oberen 

· Uorizontcn kciu geeigneter Punkt fand, den Adalbcrti-Gang 
zu verfolgen, indem daselbst die mittcrn!ichtllchen Feld
örter grösstcnthcils versetzt waren und man dahor nirgends 
vor Ort gclnngcn konnte. 

Im" Jahre 1857 wur man am 20. Laufe, somit in einer 
Tiefe von 28:J Kh1ftern, mit dem Pcldorte des Adulberti
Gangcs am wcitc~tcn gegen Mittcrnucht vorgerückt. Nnch 
den damals von mir vorgenommenen Rcducirungcn der 
Lettcnkluft auf die Tiefbau-Horizonte und der Erglinzungs· 
uufnnhmc der Grubcnknrte konnte man von der Lcttcnkluft 
nicht mehr weit sein. Der Gang war blcndig und schwach 
eingesprengten Bleiglanz führend, bis er nach uncl 1111eh 
taub wurde. Nachdom diese Vertaubung 8 Klafter ange
halten, hat sich derselbe auf t 1j2 Fuss Miichtigkoit wieder 
aufgethan und in dieser ßcachnft'cnhcit bis an die Letten
kluft fortgesetzt. 

Durch diesen Aufschluss hat man sich dio Gewissheit 
vorschafft, dass auch die Gänge der Adalbcrti-Grubc bis 

* 
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an die Letten\duft etoeeen, und da ein Fortsetzen derselben 
hinter die Kluft eehr wahrscheinlich schien, so beechloes 
Bcrggeschworner Val a, nähere Studien in dieser Sache 
vorzunehmen. Zu diesem Zwecke hatte er die im Schiefer
gebirge in der Nähe des Thinnfeld-Pochwerkes und des 
Ferdinandschachtes befindlichen alten Halden und Pingen 
mehrfach begangen und die daselbst aufgefundenen Gang·· 
stücke mit jenen des- Birkenberges verglichen ohne eine 
wes1mtliche Verschiedenheit in der Ausfüllungsmasse fin
den zu. können. Ich hatte da10als die Ehre diesen ausge
zeichneten Bergmann und meinen hochgeschätzten Chef 
öfters zu begleiten, welcher mit gewohnter Liebenswür
digkeit auch mir bei meinen -praktischen .Studien sehr au 
die Hand ging. 

Ebenso hatte er die alten Ausrichtungsstreckcn am 
;,_ Laufe mehrfach befahren und nus den daselbst gcmach
tt•n Wahrnehmungen gefolgert, dl}ss /man hier den Adal· 
berti-Gang gehabt und gänzlich vnlorcn habe, den8clbcn 
jedoch eines von den im Schicfergebirg.j überfahrenen 
Trümmern repräsentiren dürfte. Auch wurden auf dem 
Adalberti-Gange iu der Nähe dr.e Mariaschachtes Spuren 
des die GängtJ des Schiefergebirges charakterisirenden 
Arsen-Antimons gefunden. 

In Folge dieser gemachten Wahrnehmungen wurde 
von Seite des um den Pfibramer Bergbau hochver.Jicnten 
k. k. Miniaterialrathes Herrn Li 11 v. Li l i c n b n c h die Ein- · 
willigung grgcbcn, noch einen Versuch zum Ausrichten des 
Adalberti-Ganges hinter der Lct.tcnkluft am 20. L11uf vor
nehmen zu dürfen. 

Es wurde nun dieses Ort mit 4 MR.nn wieder in An
griff: ge11ommen. NQch bevor es die Lcttenkluft erreicht 
hatte, erschien der bis 2 Fnss mächtige Gang sta1·k zer
brochen, zoigte viele Rutschflächcn in der Ausfüllungmasse, 
während dn.s Streichen immer mehr nordöstlich Stund 3, 
t O Grad wurde, so dass die Lcttenkluft unter einem 
spib:m1 Winkel erreicht und der Gang noch einige l•'uss 
am Liegenden der Kluft schleppend gefunden worden ist; 
weiterhin erschien er in mehrere Brocken und kleine Putzen 
zertrümmert, welche Zerh'ümm'erung mit dem Vorrücken 
des Feldortes immer mehr zunahm. 

'Nach einer Klafter Aufführung in der lettigen Masse 
wurden die G:mgbr11chstii"k'' noch kleiner und aus dem 
dieselben umhüllenclcn Letten wurde Glanz- und Blcnd
schlich heru.usgesichert. Nach einer weiteren Ausfahmng 
waren die Bruchstücke so klein, dass in der Grube fast 
nichts mehr zu unterscheiden war und auf du.8 Vorhanden· 
sein dc11 Ganges nur aus <lotn herausgewaschenen Schlich 
des U.eibuni;sproductcs geschlossen werden konnte. Durch 
weitere drei Klafter hat der Go.ng diese ßesehalfonheit bei
behalten, jedoeh wurde die Schlichmenge in dem täglich 
zum Wo.sehen und Sichern herausgenommenen Letten ge
ringer, dar Blendschlich nahm jedoch zu, liis sieh nach der 
Gesu.mmtaulfährung von 5 Klaftern zwei stellenweise bis 
10 Zoll mlichtige Blcndtrümmer in <las Hangcndo der 
sehwurzen, bllltt11rigtJn Schiofer und im n o r m a 1 e u St r e i
ch c n des Adu.lberti-Ganges abzogen, welche nach 
einer Aufführung von 8 Klaftern Bleiglanz aufnahmen und 
eehr gestaltig geworden sind.' Von diesem Punkte an, ob
wohl stellenweise verdrückt, hat der Gang seine gostu.ltige 
Beschaffenheit auf eine Länge von beiläufig 50 Klaftern 
beibehalten, woselbst abermals eine der Lettenkluft par:i.llel 
streichende blättrige Schieferschicht auftrat, welche vielfach 

gebogen, sehr viele glänzende Rutschtlächt!n besitzt, und 
an welcher der Gang häufig verdr\jekt erscheint. 

Diese zweite Kluft hat wesentlich dazu beigetragen, 
dass sich der Gang wieder schlechter gestaltete, sie nahm 
ihn mit, verdrückte und zertl'ümmerte ihn und man hatte 
oft 3 bis 6 Gangtrümmer in den schwarzen Schiefem nebst 
einer Menge vou kleinen Putzen der Gangmasse. Ich habe 
Gelegenheit gehabt das Feldort in der ersten z~it der Aus
richtung in dieser Schleppung aufaunehmen. 'ner Gang, in 
der Mitte des }'eldortes gehalten, war verdrückt, mannig
faltig, gewunden, ebeuso die ihn umgebenden schwarzen 
Schiefer, die in seiner unmittelbaren Nähe die grössten 
Krümmungen zeigten. Bei weiterer Verfolgung dieser 
Schicht, mit welcher sich der stellenweise bis 5 Puss mäch
tige Gang noch fortschleppt, trat Glanz, ßlencle, Spath
eisenstein bald in grössercr, bald in geringerer Menge 
auf und mit Schluss des Jahres 1863 war das Feldort 
äusserst gestaltig. Ileiliiufig in der 52. Klafter, vom 
Abziehungspunkte des Ganges von der Lettenkl11ft ge
rechnet, hat sich eiu sehr gestaltigcs Hangendtrumm iu 
mitt!igigcr Richtung ahgllzogen, W(Jlches bis 2 Fuss mäch
tig, Blende, Spatheisenstcin, Kalkspath und 3 Zoll derben 
Glanz führte. 

Auf dem 20. Lauf hat der Gang das von der Letten
kluft angenommene abendseitige Einfallen beibehalten, was 
jedoch eine locnle Erscheinung ist, da derselbe auf dem 21. 
Laufe ben~its stellenweise saiger steht und sogar das 
normale morgenseitige Fallen wieder annimmt. 

Während die eben beschriebene Ausrichtung im vollen 
Gange war, clie für den Adalberti-Grubenbau gegen Mitter· 
nacht gewesene Griinze der Lettcnkluft iihcrschrittcn und 
das Fortsetzen das Adalberti-G1111ges in die Schieferzone 
auf diesem Horizonte ausser Zweifel gesetzt wurde, sind 
auch auf den andern Tiefbau-Horizonten die Adalberti
Gangs-Mitternachtörtar in ihrem Betrieb nach und nach in 
die Nähe der Lettenkluft gekommen. Von den in früherer 
z„it sistirten Feldörtern konnte nur das auf dem 17. 
Laufe wieder in llclegung genommen werden, nachdem, wie 
früher schon erwlihnt, die meisten Oberbau-l!'eldört·?r ver
setzt und daher unzugiin~lich waren. Als man hier die 
Gangvertu.ubpng, die mehrere Klafter anhielt, durchörtert 
hatte und der Gang sich wieder gestaltiger gczci~t, er
reichte man im Jahre 1 SüO die Lr!ttenkluft. Hier war ca 
nothwendig, eine Wcttercommunication herzustellen, was 
durch ein Abteufen zum 18. L1mfe zu Stande g·~bracht, 

wurdt!, so dass es später möglich war, den Gang in der 
lettigen Kluft weit,~r verfolgen z11 können. 

Hier erschien d•?r Adalberti-Gang weniger zertrümmert, 
licss eine kurze Schleppung wahrnehmen und bereits nach 
einer Auffahrung von zwei Klaftern hR.bcn -sich :l Kalk
spathtrümmerchtJn ins Hangenrle de1· Lcttenkluft abgezo
gen. M1111 ist jedoch im Streichen d"rselben bis auf 11 
Klafter weit gegangen, weil man ver111uth1!te, dass die 
Schleppung wie am 18. Laufe, wo sie 1 O Klufter beträgt, 
auch eine grössere sein dürfte, und man dalwr wegen der 
Näl:e des Abziehungspunktesjener Kalkspathtrümrner, diese 
nicht als die Fortsetzung des Adalbcrti-Gangcs anzusehen 
geneigt war. 

Nach einer Anffahrung von 11 .Klaftern zog sich ein 
schwaches, jedoch ziemlich gestalti;;es Trumm im Streichen 
des Adalbertiganges in die Schiefer ab, welches in Aus
l'ichtung genommen und einige Klafter weit verfolgt wurde. 



197 

Da sich dieses nicht aufthuu wollte und stellenweise bis 
auf ein Ablöseu verdrückt erschien, so wurde dieser Be
trieb sistirt und die früher genannten zwei Trümmer i11 
Ausrichtung genommen, deren eines bald naeh Ueberbre~, 
chung der milden Schieferschichten sich mächtiger gestal
tete und selbst ßleiglanz aufnahll), in· welcher Beschaffen
heit es weiter ausgerichtet wird. 

(Schluss folgt.) 

Einiges über den Bergbau in Mexiko. 
III. 

Nicht uninteressant sind die Nachrichten, welche in 
einer auch in der preuss. Zeitschrift für Berg-, Hütten- und 
Saliucnwescn enthaltenen Abhandlung (II. Bd. A. S. 185) 
der einstige k. pr. Minister-Resident v. Richthofe n über 
die staatlichen Einrichtungen beim mexikanischen Bergbau 
gegeben hat. Daraus das Wichtigste mitzuthcilen soll 
hier versucht werden. 

Zur Zeit der spanischen Herrschaft iri Amerika war 
überhaupt der Bergbau und was damit zusammenhing mög
lichst gehegt und gepflegt und fehlte nicht an legislativen Be
stimmungen darüber. Einen· besonders mächtigen Einfluss 
sollen die Ordenanzas d1! mineria (Vorordnungen vom 
Bergwesen) vom 22. Mar 1783 gehabt haben, von welchen 
v. Richthofcn sagt, dass nihnen die grosscn Resultate zn 
„verdanken seien, welche den llcrgbau in Mexiko bis zum 
„ Beginn der Revolution auf eine Höhe gebracht hatten, die 
n bis heute kaum wieder erreicht ist." 

Aelrnlich wie der Jrcissigjährige Krieg so vielen noch 
lange nicht erschöpften deutschen BergbauP.n einen ver
frühten Verfall bereitete, brachten die seit 181 O in den 
spanischen Colonien ausgebrochenen Revolutionskämpfe 
und die selbst nach der Urrnbhängigkeits.~rkliirung fort
dauernden inneren Unruhen, Insurrectioncn und Raubzüge 
regelloser Guerilleros viele ßcrgbaue in Mexiko an den 
Rand.des Verfalles. Das ßetricbscnpital der Unternehmer 
ging verloren, die Gebäude und Maschinen wurden zer
stört, die Gruben füllten sich mit Wasser. Sehr empfind
lich für den Edclmetall-llcrgliau war seit dem Ende der 
spanischen Herrschaft das W egföllen der sogcnannt•m I<'on
dos de rescatc (Einlösungs-l~onde ), welche in den einzelnen 
Bcrgdistricten Silber und Gold in Barren gegen geprägte 
Münzen einlösten und dadurch dem Bergbau rnsch 
den nöthigen Verlag schafften, was um so nothwendiger 
war, als nur ein c Müuzstiittc - in der Hauptstadt selbst 
bestand. - Diese Einlösungsfonde wurden nun aller Orten 
von den Insurgenten gcplünder't, und da alle Strassen nach 
lcr Hauptstadt unsicher waren, so zogen es die Bergwerks
iesitzer vor, ihre Gold- und Silberbarren an Ort und Stelle 
veit unter dem W crthe zu verschleudern, um nicht das 
lisico ihres gänzlichen Verlustes beim Transporte nach der 
lünzo zu tragen. Mexiko aber ist ein Binnenland, wenig
~cns das mit Bergwerken gesegnete llochl~nd desselben; 
ein grosser Jt"luss führt au·s demselb1m an das Meer, aller 
erkehr zwischen der Hauptstadt und den Bergorten müsste 
1f den von Aufstlindlern umschwärmten Strassen ge
hehen. 

In Zaeatoeas wurde schon im J. 1810 eine 11Müuzeu er
:htet und später geschah dasselbe in Chihahull, Culiacan, 
1rango, Guadalaj&ra, Guadelupe y Calvo, Guanaxuato, 
11 Luis de Potosi, Sombreretc; eine iu Talpan 1828 er-

richtete Münze wurde im Jahre 1830 wieder aufgelassen. 
D adurch wurden auch die Einlösungsämter vermehrt und 
ei nigermassen Abhilfe getroffen. 

Zur spanischen Zeit bestand auch eine Oberste Berg
werks-Behörde mit dem Namen Tribunal de mineria, die 
Bergwerksbesitzer und ihre Arbeiter bildeten eine Corpo
ration und standen in allen Beziehungen unter jener Be
hörde. Auch an eine Bergschule wurde gedacht; 1797 
ein grosses Gebäude Collegio de mineria begonnen und 
mit grossen Kosten 1814 vollendet. Die Schule besteht 
noch, aber das Tribunal de mineria. wurde im Jahre 1826 
aufgehoben und an dessen Stelle ein nEstablicimientou er
richtet, welches eigentlich nur die für Bergbauzwecke vorge
schriebenen Abgaben, insbesondere die Kosten des Colle
gio zu erheben und zu verwalten hatte. Die Bergwerke 

• wurden sich selbst überlassen, ohne Ccntralpunkt und Re
gierungsfürsorge. Dabei sank der Bergbau immer mehr 
und mehr und selbst englische und deutsche Gesellschaften, 
welche von 1824 bis 1832 eich auf den mexikanischen 
Bergbau warfen und nahe an 30 Millionen Cnpital in dcn
sellicn braehteu, gingen in Mitten der revolutionären und 
anarchischen Zu stände des Landes, ohne Schutz und Ober
leitung der Regi erung, die sich nur wenig um den Bergbau 
- höchstens um dessen Abgaben r- kümmerte; nach und 
nach wieder zu Grunde. (Diese Geschichte ist auch sehr 
lehrreich für jene curopliiechen Staatskünstler, welche die 
Regierung in ßergw crkssnehen ledig'. ich auf die - i::itcucr
eiuhebungsaufgabc beschrä.nken möchten!!) 

Allein ganz ohn<.i Wirkung war das auf die Bergwerke 
~crwcutlctc fremde Capital doch nicht geblieben. Die ersten 
Unternehmer fänden allerdings ihre Rechnung nicht dabei 
(weil sie sich ohne Aus <lauer zu früh cntmuthigt zurück
zogen), aber mau hatte die besseren Maschinen kennen gc
lcrut, sich deren Anwendung eigen gemacht und aus den 
Pehlern verunglückter Administration Erfahrungen ge
sammelt; ju! der Zufall ('~) wollte, dass einige Bergwerke, 
gerade in dem Augenblicke als sie aus Aergcr über den 
mangelnden Er trng aufgegeben wurden, von den an die 
Stelle der fremden Gesellschaften tretenden neuen (z. 'l'hl. 
einheimischen) Unternehmern fortgesetzt wurden - in Aus
beute kamen. Diese hatten die nuf~classcnen Gruben 
sammt lletricbsmatcrial wo h 1fci1 aquirirt und nach und 
nach stellte sich ein bis auf heute duucrnJcr wachsender 
Ertrag her, der schon im Juh1·c 1835 zu günstigen ll1·rich
tcn in den Kammern Anluss gab, in welchen gesagt wurde, 
duss der Hilbercrtrag der mexikanischen Bergwerke sich 
auf 1,012.54ß M>trkgchoben habe, während er in den Jahren 
des nglorreichenu Unabhlini;igkcitsku.mpfcs 1817 -1818 
u.uf 200 Mark gcdllnken w1ir ! -

Im Jalmi 1845 war nachgewiesen, dass das Dccennium 
1835-1845 eine Silbermenge von 18 ,900.0ilO Mark ge
liefert habe, und schon 18·12 und 1843 drangen die ßerg · 
werksbesitzer selber bei der Regierung und bei dem Con
gresse auf eine Reform der Berggesetzgebung. In 
Jt'olge dessen schuf man 1842 wieder eine oberste Berg
behörde, eine Art „Bergwerksrath ~ (Junta de mineria), 
welche administrative und legislative Aufgaben in Betreff 
des Bergbaues erhielt. 

Ein g1·osses Hinderniss weiteren Aufschwungs fand 
man in der kostspieligen Importirung des nothwendigcn 
Quecksilbers, schuf aus einer kleinen Abgabe einen eigenen 
Fond, um die Auffindung und Ausbeutung inländischer 
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Quecksilbergruben durch Prämien und Unterstützungen zu 
fördern - und - das Mittel hatte Erfolg! 1846 deckte 
die Provinz San Luis de Potosi bereits ihren Quecksilber
bedarf aus eigenen G1:uben; neuentdeckte Queeksilbergru
beu in Ober-Californien konnten aber nicht energisch an
gegriffen werden, weil ndie Regierung nicht nur der Junta 
"erst theilweise die Fonds für die Belebung des Bergbaues 
nentzogen, sondern sogar in neuester Zeit jede Zahlung an 
„dieselbe ganz untersagt und das Geld zu anderen Zwecken 
"verwendet." Diese Vernachlässigung des Bergbaues 
rächte sich bald; 1848 bemächtigten sich die Nordameri
kaner Califo~niens und der dortigen Quecksilberbergwerke, 
welche ihnen grossen Vortheil brachten, aber doch auch 
für Mexiko indirect den Nutzen gaben, dass sie dem spa
nischen Quecksilber Concurrenz machten und daher dessen 
Preis überhaupt herabdrückten! 

Endlich im Jahre 1853 that man wieder einen bedeu
tenden Schritt, indem man mit dem laissez-(aire, l<tissez
aller-Princip in Bergwerkssachen und mit der halben Mass
regel der Junta do mineria gänzlich brach und ein eigenes 
Ministerium der Cultur (Ministerio de fomento) schuf, wel
chem die gesammte Bergwerksleitung übertragen wurde. 
(Das ganz analoge Ministerium für Landes c u 1 tu r und 
Bergwesen wurde im selben Jahre in Oestcrreich auf
g e b oben!) Seitdem geh t es in Mo xi k o mit dem 
Berg hau vorwärts, und wepn nun geordnete Verhält
{1i8se. dort eintreten, und man, nicht in die europäischen 
Nivcllirungsgelcise in Betreff des Bergwesens zurückfällt, 
sondern es in eonscrvativer Richtung pflegt, hegt und fort
bildet, ist nlle Aussicht vorhanden, dass der m e xi k an i
s eh o ll er g bau im neuen Kaiserreiche zu immer höherer 
Bedeutung erwachse! 

Die Quellen, aus denen diese Skizze geschöpft ist, 
stammen aus dem Jahre 1854, also lange vor der jetzt ein
getretenen Veränderung der Zustände Mexiko's. Um so un
befangener kann man aus denselben Schlifsse ziehen, nicht 
blose für Mexiko, sondern auch für nähe i· 1 i e g c n d c 
L ii 11 d c r, iu denen man mit der Oberleitung des Bergbaues 
häufig experimentirte und doch nicht dahin gelangte, die 3 
besten Epochen des Öl!terr. Bergbaues zu überflügeln -
jene u!imlich, in welchen eine selbstständige 
fachmännische Oberbehörde für die gesammte 
Leitung des Bergwesens bc stand! 

Unser Interesse am mexikanischen Bergbau und an 
dessen Geschichte ist daher ein sehr nahe liegendes; und 
darum haben wir uns bemüssigt gefunden auch in diesen 
Blättern einen Gegenstand zu berühren, der uns weit niiher 
angeht, als man auf den ersten Schein hin denken könnte, 
und aus dessen Betrachtung man Manches lernen kann, 
wenn man will. 0. H. 

Verbesserte Oef en zur Fabrication des , 
hämmerbaren Gusseisens. 

Von J. L. Dalifol in Paris .. 
Aus Armcrngaud's Genio indnstricl, Dccembcr lS63, 8. 305. 

Einern Vortrage, welchen Ur. Brüll über das hämmer
bare Gusseisen in der Socic\tC dcA Ingenieurs eivils zu Paris 
hielt, entnimmt Ding le r's p o lyt. Journal (Märzheft 1864) 
Folgendes: 

Zur Fabrieation des hämmerbaren Gusseisens wird in 
}'rankrcich bauptslichlich das aus Rotheisenstein erblascne 

schwer schmelzbare Holzkohleneisen von Ulverstene in 
Schottland verwendet. Man schmilzt es in Tiegeln, welche 
circa 60 Pfd. fassen und mit Coaks in Oefen von der Ein
richtung der Stahlöfen erhitzt werden. Die gegossenen Ge
genstände, welche ausserordentlieh ~pröde sind und von 
der Feile nicht angegriffen werden, bringt man mit gepul
vertem Eisenoxyd (Rotheisenstein) in gusseiserne Tiegel 
und erhitzt diese in Oefen von rechteckigem Querschnitte 
in mehreren Reihen übereinander unter allmäliger Steige
rung der Temperatur, so dass nach 24 Stunden eine lebhafte 
Rothgluth erreicht wird; die Erhitzung wird 3, 4 bis 5 Tage 
fortgesetzt, je nach der Grösse der Stücke und dem Grade 
der Hämmerbarkcit, den man erreichen will; dann lässt man 
das Feuer allmälig sinken und nimmt die Tiegel nach dem 
Erkalten des Ofens heraus. Die dicken Stücke und diejenigen, 
welche nach ihrer Achse durchbohrt werden sollen, müssen 
diesen Proeess noch einmal durchmachen. 

Das so erhaltene Metall ist im Allgemeinen einem 
guten Schmiedeeisen sehr ähnlich; es hat etwa die Dichtig· 
kcit des Gusseisens; die äusserc Farbe der geglühten Ge
genstände ist weniger dunkel wie die des Schmiedeeisens, 
unterscheidet sich aber auch von de'r de~ Gu,sseisens. Der 
Bruch ist meist wciss, feinkörnig, glänzend, zuweilen grau 
und von dem seidenartigen Ansehen des weichen Stahles 
mit Neigung r.u Adern; ist der Gegenstand stärker als 8 bis 
10 Millimct., so zeigt sieh im Bruche ausscn eine Zone 
Schmiedeeisen, im Innem ein graues, sehr weiches Gusseisen. 
Gegen die Feile verhält sich das hämmerbare Gusseisen 
etwa wie Schmiedeeisen, nimmt aber eine bessere Politur 
an als dieses, ist im Allgemeinen nicht sehr hart, die Werk
zcuge greifen es leicht an· und es wird durch die Reibung 
rasch abgenutzt.,Es ist viel klingender als Schmiedeeisen, 
eine Eigenschaft, durch die man es zuweilen von diesem 
unterscheiden kann. Bei kleinen Dimensionen l!is;it es ~ich 
leicht bieg~n und drehen, ohne Risse zu bekommen; bei 
grösseren bricht der gusseiserne Kern, während 'die ·äussere 
Rinde widersteht. Es lässt sich kalt hämmern, walzen uutl 
stempeln, auch bei niederer Temperatur ziemlich gut sehruie
den, zerbricht abrr bei beginneuder Weiasgluth unter dem 
Hamme1· und bei noch höherer Temperatur schmilzt das -
Innere unter Funkensprühen, so <lass man nicht daran denk1•u 
kann, etwas starke Stiicke zusammenzuschweisscn; das 

• Lötheu mit. Kupfer gelingt gut. Es ist sehr schwer schmelz-
bar, widerstelit dem Feuer weit besser als Gusseisen und 
eben so gut wie 8ehmiedeeisen, so dass mnn es zu Schmelz
tiegeln für erllc Metalle, Gicsspfanneu etc. verwenden kann. 

General Morin und 'l'resca haben eine Heihc von 
Biegungsversuchcn mit dem hiimme1·baren Gusseisen ange
stellt und bei kleinen Stücken den Elasticitätscoeffieient zu 
18,!)2!),000,000 Kilogr., die Elasticitätsgrcnzc zu 8, 731,000 
Kilogr. und die Belastung beim llruche zu 35 Kiiogr. per 
Quadratmillimet. gefunden. Je grösser aber die Dicke war, 
desto geringer war der Elastieitätseooffieient, bis dieser bei 
0,4 Met. Dicke auf 14, 785,000,000 Kilogr., d. h. den eines 
guten Gusseis!"lns, her11.bsank. 

!Ir. Br ü 11 untersuchte fünfzehn runde Stäbe von 5 bis 
20 Millim. Durchmesser auf ihre Zugfestigkeit und es ergab 
sich, dass das hämmerbare Gusseisen im Durchschnitte eine 
Widerstandsfähigkeit von 32,5 Kilogr. (25,li bis 36,4) he· 
sass, während diese bei dem nicht geglühten Gusseisen nur 
etwa 14 Kilogr. betrug; dass die entsprechende V crlängernng 
sich auf etwa 0,010 bis 0,012 der ursprünglichen Länge 
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belief, die verschiedene Stärke innerhalb der angeglbenen 
Grenzen nur wenig Einfluss hatte, ziemlich häufig Fehler 
verschiedener Art auftraten, die bedeutende Veränderungen 
der Festigkeit bewirkten, und dass endlich die Elasticitäts
grenze nur ausnahmsweise so weit herabsank, wie Mo ri n 
und T r es ca es fanden. Er schloss aus seinen Versuchen, 
dass das hämmerbare Gusseisen eben so elastisch und fest 
ist, wie gutes Schmiedeeisen, ohne aber in dieser Beziehung 
die ausgezeichneten Sorten zu erreichen, dass es aber in 
Betreff der leichten J<'ormveränderung selbst mittlerem 
Schmiedeeisen nachsteht und heftigen Stössen weniger gut 
widersteht. 

In Frankreich bestehen etwa 1.5 Giessereien für häm
merbares Gusseisen, welche täglich 160 bis 200 Ctr. im 
durchschnittlichen Preise von 17 bis 27 Tblr. produeiren; 
in England kosten currente Artikel nicht über 10 bis 13 
Thlr., so dass ziemlich viel nach Frankreich importirt werden 
kann. Ueberhaupt ist diese Industrie jetzt in allen civilisirten 
Ländern verbreitet. 

Man stellt aus hämmerbarem Gusseisen nur kleine 
Gegenstände dar, wenn man auf einige Festigkeit Anspruch 
macht. Dicke Gegenstände haben meist ein höheres Gewicht 
und man stellt sie lieber aus Schmiedeeisen her. Nur für 
einzelne complicirte <!egenstiindc, wie gegabelte Kurbel
stangen, kleine gekröpfte Weilen etc. wendet mn.n we~cn 
des schwierigen Schmicdcns, des grossen Abfalles und dm· 
theuren Handarbeit zuweilen hämmerbares Gusseisen an. 
Für kleine, leichte Gegenstände aber ist dieses MatcriJi,I 
sehr vorthcilhaft; kleine Schraubenschlüssel, Thürschlüssel, 
Waagentheile, Zwingen etc. kosten so kaum llic Hälfte als 
wenn man sie schmiedete; an billigen Revolvern (zu etwa 
6 Thlr.) ist nicht ein einziges Stück Schmiedeeisen oder 
Stahl. In einzelnen J<'iillen liefert das hämmerbare Gusseisen 
nicht nur eine billigere, sondern auch eine bes~crc Waare 
als ciu anderes Material. 

Not.izen. 
Rasohette's Hohofen. Wir haben den in der Art 

einer Reclame gehaltenen Bericht über dio erste Leistung des 
Raschetto'schen Rohofens in Milhlheim an der Ruhr mit ein 
Paar Bemerkungen abgedruckt, welche sich uns dnbei nuf<lräng
ten; nun lcommeu auch gegentheilige Stimmen, welche zwar 
den Raschctte'schen Oefon ein glin~tiges Prognostikon stellen, 
·aber nicht wegen der ersten Versuche in Miihlheim, sondern 
trotz derselben und erns~e Zweifel nn der Befähigung des 
Versuch•leiters aussprechen, Zweifel, die uns schon bei L~sung 
des ersteu Berichtes aufgestiegen sind. Man schroibt niimlich 
dem Berggeist aw 25. Mai d. J. (Nr. 43): 

„Wenu wir mit unsern ver~prochcnen Berichten über don 
Rasch ette'scheu Hob ofon zu Miihlheim a. Rh. zög~rten, 
so geschah diess in der Hoffnung, dass vielleicht die Zeit eiue 
Ausgleichung gewisser beklag~nswerther Differenzen daselbst 
herbeiführen und uns einer Erwähnung derselben in der OelTent· 
lichkeit, als der Tendenz unseres Blattes zuwiderlaufend, iiber
heben würde. Die Bedingungen, welchen die Existenz uud 
somit die Resultate, denen mun uller Orten mit gespmmter 
Aufmerksamkeit folgt und entgegensieht, anvertraut ist, ge
stalten sich derart, dass ein Riicktritt des Ingenieurs ebenso 
wahrscheinlich als - wir mlissen sagen - gerechtfertigt 
erscheineu wird, selbst wenn ein solcher Schritt, wie leicht 
vorherzusehen, von einem Scheitern dos dortigen Unternehmend 
begleitet soin sollte. Von Seiten der Gcsellschnft ist nun zwar 
der Zutritt zur Hütte wid somit jede Berufung an das öffent
liche Kriterium unten1agt, aber die bisher in die Verhältuisse 
gewonnenen Einblicke müssen sowohl einerseits unsere Be
wunderung für das lebenskräftige neue System steigern, als 
sie andererseits den lebhaften Wunsch erregen, dass günstigere 

Verhältnisse der Wissenschaft gestatten möchten den Antheil 
ja das Rech~, welches sie an. dieser bedeutend~n Erfiudun~ 
gewonnen, sich auch fernerhm bewahren und erweitern zu 
können. Wenn der Mühlheimer Ofen unter den drückendsten 
Verhältnissen aller Art, wie insonderheit mit den durch be
rufene Expertise sowohl als von jeder fachmännischen Seite 
her durchaus verurthe1lten Erzen und Breunmate ri a-
1 i e n noch immer ein 24stündiges Durchsetzquantum von 45 000 
Pfund ermöglicht; wenn kaum irgend ein denkbarer schw~rar 
Unfall i.hn in de~ kurz~n Zeit des Betriebs uubetroffen Iiess; *) 
wenn mc~ts an ihr:? die St~rme verriith, die über ihn herge
gangAn smd: so konnen wir unsere Erwurtungen nicht hoch 
genug spannen, wenn Intelligenz und tüchtiger wahrer Ge
schäftssinn ihm Gelegenheit bieten werden, sich frei zu ent
wi.ckeln und so das System in seiuer schönsten Entfaltung zu 
zeigen.u -

In Nr. 45 des Berggeist nimmt sich wieder eine Stimme 
d~s Hrn. Aub e 1 warm an, und tarlelt dessen Entfernung durch 
die Gesellschaft! Klar zu sehen ist da schwer, ob die Gesell
schafts-Leitung - oder die Leitung des Ingenieurs die Schuld 
trage~; duss sie in der Lei t u n g zu liegen scheint, ist aber 
der Emdruck, don wir aus dieser Nachricht erhalten. 0. H. 

Ueber Anwendung saurer Grubenwässer zum Spei
sen von Dampfkesseln. Saure Grubenwässer zum Speisen 
von Dampfkpsseln haben meist eiu rnsches Zerfressen derselben 
zur·Folge. Sie kommen vorzugsweise in Kohlengruben, iu
desscn auch in Erzgrubon vor, und rührnn von dor Oxydation 
des Schwefel- und Kupferkieses her, wohci sich schwcfolsaurc 
Metalloxyde und freie Schwefelsiiure bilden. Letztere, o'bwchl 
nur. in geringem Proccnteatzc im Wasser enthalten concentrirt 
sieb beim Eindumpfen im Dampfkessel so d11ss ele das Eisen 

· sehr rasch ungreift, und so oft nach kurz~r Zeit dio Erneue
rung der Kessel nlithig mucht. ßei einem Grubenwasser aus 
Oberschlesien fond sich ein Gehalt von 1/3 l'roc. freier Schwefcl
siiurc, uncl es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn sich 
in eiuc~ stillstehcnclen Dampfkessel in dortiger Gegend soviel 
WnsBerstofl'g11s entwickelte, dass beim Oelfueu dos Mannloches 
ein Knallgnsgcmisch gebildet wurde, welches sich beim Ein
hll.ngen einer Lampe mit furchtbarem Kn11llo ontzUudete. In 
solchen Fällen hilft man "ich jetzt durch Siittigon des Wassers 
mit Kalkmilch. }~infacher diirfte es noch sein, das Wa•eer clurch 
eine Schicht Kallcstoin oder kalkh:i.ltig~n Sand, alten Mörtel 
etc. filtriren zu l11secn, wobei die niedergeschlagenen Oxyde 
Jlhgesondert, und falls das Wasser kupforhaltig, noch verwcm
det werden könnten. Dr. H. S eh w ur z. (ßreslauer Gewerbo
blutt, 1864, Nr. 7.) Dingi. polyt. J. 

Pressmasohinen für Braunkohlen. Wlihrencl 11nf der 
Grube nvon der Heydtu bei Hallo die nnch Exter'schem Princip 
erbaute Pressmuschino hiiufige Reparaturen orfordort, ist auf 
der Grube „Curlu bei Förclersteclt diu Fabricatio'n von Kohlen
steinen nach derselben Methoclo völlig befriedigend umgegan
gen. Die Kohle (Br111111kohle) wird auf Eisouplattcu bei 60-SOO 
licnumur getrocknet, durch ein Walzenpaar zu Staub gequetscht 
geht dann in einem Schraubengauge durch eine 'l'rommol, ii; 
welche die gebrnuchten Diimpfo clcr Mnschine geleitet werden, 
und gelangt so vorbereitet in clio pyrnmiclal zulau{cndo, jo nach 
der Beschaffenheit der Kohle engor oder weitt•r stellbare Press
form, in welcher der vou einer :IOpferdigeu Maschine bctriobene 
Pressdtempcl horizontal hin und hor geht. Mit jodcm Stosse 
erfolgt ein Stein von 6 Zoll Llingo, 3 Zoll Breite u!1ll 1 Yl-2 
Zoll Stiirkc, dereu lUIJO Stück etwa 4 1/„ Ton. Kohlen onlhalten. 
D11s Product findet guten Absatz. (B~rggeist, 1864, Nr. 13.) 

•j Dieser Umstand schon, sowie die im ersten Berichte 
schon gciiusserte Klago iibor die gänzliche Ungoiibtheit der 
Arbeiter geben kein gliinzendes Zeugniss fiir die Leitung. Zu 
Versucheu wichtiger Art nimmt man eben nur geübte und tüchtige 
Arbeiter und darnn konnte es doch in Rheinland-Westphalen 
uicht mangeln 1 Hat lforr Hergrath Mayer in Neujoachimsthal 
doch seine dem Haschette-Ofcn iihnlichen und vielleicht noch 
schwieriger einzuführenden comhinirten Oefcn mit seinen Ar
beitern ganz gut durchgefiihrt. Vielleicht aber i.t der leitende 
Ingenieur kein Montanist von 1''ach und hst auch bei den 
Arbeitern nicht auf echte Hüttenmiinnor gegriffen! 
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A d m i n. i s t r a t i v e s. 
Montan-Verwaltung. 

.Abänderung lfe1· provisorischen Bestimmungen, z. 51000-1610, 
1858 (V. BI. Nr. 49) über die Reisegebühren für die Beamten 

und Diener des k. k. Jfontan-, Salinen- und Jfünzwesens. 
Giltig für alle Kronländer. - Zahl 26922-1018. 

Das Finanzministerium findet sich bestimmt, in dem 
Reisegebühren-Normativ vom 10. October 1858, Z. 5 l 000-1610, 
Z. II (V. BI. Nr. 49, Seite 390 u. ff), betreffend die Beamten· 
und Diener des k. k. Montan-, Snlinen- und Münzwesens, 
nachstehende Abänderungen vom 1. Juli 1864. angefangen ein
treten zu lassen : 

.A. Bezüglich der Diäten und Zebrgelder. 
1. Die vo 11 e Gebühr der Diiiten für Beamte und des 

Zehrgeldes fUr Diener hat nur dann in Anwendung zu kom
men, wenn die Entfernung des Zieles der vollbrachten Reise 
wenigstens 3 Meilen= 12000 Klafter Wr. Mass von der Dienst-
station beträgt. . 

2. Auf die beschränkten Diäten und Zehrgelder ha
ben die Beamten und Diener nur dann Anspruch, wenn die 
Entfernung des Zieles der Excursion zwar uicht drei Meilen, 
aber doch wenigstens 1 Meile = 4000 Klafter Wr. Muss von 
ihrer Die11ststation beträgt, und dabei zugleich eine auswär
tige Zehrung über Mittag oder Nacht nothwendig war. 

B. Beziiglich ·der Weggebühren für Beamte. 
3. Ein Gang- oder Rittgeld pr. Tag im Betrage des je

weiligen Postrittgeldcs für ein Pferd und eine· Poststation, 
ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit des Weges, gebührt 
für alle Excursionen, wo die Entfernung des Reisezieles über 
1/ 2 Meile = 2000 Klafter Wr. Muss bis einschliessig 1 Meile 
c.c-· 4000 Klaftc>r Wr. Mass beträgt. 

4. Das Meilengel1l mit dem Aus1nasse von 80 kr. pr. 
Pferd und Meile gebiibrt· in jenen Fllllen, wenn auf eine Ent
fernung bis cinsehliessig 1 Mcilll = 4000 Klafter Wr. Maas 
wogon Mitnahme von Mcssinstrumentiin oder anderen, zur Aus
üb.un::r des amtlichen Berufes erfordarlichon, in dem Rcise
particulare z11 heuennendcn Gcgcnstiinden eine Fnhrgelegen
hoit nothwondig ist, und diese Nothwendigkeit im Particulare 
vom AmtsvorHtande bestiitigt wird. 

5. Das eiofoche Postrittgeld für ein Pferd ohno Nebeu
gcbUhren nach MasHgabc der Entfernung hat bei den Exeur
sionen auf u n f ab r h '!-r e n Wegen, wenn die Entfernung des 
Heisezieles nmchru als 1 Meile c.c: 1000 Klafter Wr. Maas be
trügt, in Anwendung zu kommon. 

6. Bei Reisen auf fahrbaren W c gen, wo die Entfer
nung des Zioles der ExcurHion vom St11tion6orto nmehru uls 
1 Meile = 4000 Klafter Wr. Mass, jedoch nicht mehr als 8 
Meilen betrügt, bleibt die Gehiihr des jeweiligeu Postrittgcl
des ohno Nebe11gebühre11 nach der kategoriemässigen A11z11hl 
Pferde, und ebenso Lei Reiden auf cino E11tfcrn11ng von mehr 
als f! Meilon =.c: 32000 Klafter Wr. Mnss die Verrechnung der 
vollen Postgcbiihrcn in Wirksamkeit. 

In Fällen, wo von einem Orte zu demselben Reiseziele 
gleichzeitig zwei oder droi Beamte excurriren un!l alle dieselbe 
Fahrgelegenheit zu beniltzon verpflichtet sind, für die Entfer
nung dieser Reise nbor nur die Aufrechnung des Postrittgol
des ohne Nebengebiihren gestattet iat, wer1len stntt die~os 
Postrittgeldes ausnahmsweise die vollen Postspesen zu ver
rechnen bewilligt, welche Verrllchnung stets der im R11ngc 
höhere Beamte zu bewerkstelligen hat. 

Wion, den :1 .• Juni 18ß1. 

Ernennung nnd Auszeichnung. 

Seine k. k. ApostoliHche Majestät haben mit Allerhöchstem 
Hnndschrniben vom :1. Juni d. J. den St11atsrath Ludwig Hitter 
v. Ho 1 z g et h an zum Milüster-Stellvertrcter fiir don Verwal
tungsdienst im Finanzministerium zu ernennen und demselben 

in Anerkennung seiner ausgezeichneten Dienstleistung das 
Comman deurkreuz Al Ierhö chstihres Leopold -Ordens taxfrei all er
gn ädigst zu verleihen gel'uht. (Z. 2740-1''. M., ddo. 4. Juni 1864.) 

Ernennungen. 
Von Sr. k. k. Apostolischen Majestät: 

Seine k. k. Apostolische Majestiit haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 12. Mai 1. J. die erledigte Stelle eines 
Bergrathes und Professors der Chemie, Probir- und Hütten
kunde an der Schemnitzer Berg- und Forstakademie mit den 
statusmäsRigen Bezügen dem supplirenden Professor dieser 
Fächer lgnaz Curter von ßreinlstein allergnädigst za 
verleihen geruht (Z. 22947-1\03, ddo. 28. Mai 1864.) 

Vom Finanzministerium: 
Der ßergrath und Hüttenreferent in Ptibram Alois Ro ehe 1 

zum Bergrath und Hütteuwesens - Referenten bei der Berg-, 
Porst- und Güter-Direction in Nagybanya (Z. 20755-317, ddo. 
21. Mai 1864.) 

Erledigungen. 
Die Stelle eines Schichtmeisters, zugleich Berg

ingenieurs bei der Bergverwaltung in Herrengrund, in der X, 
Diätenclasse, mit dem Geh11lte jährt. 735 fl., dem Naturaldepu
tat von jährl. 10 Wr. Klftr. ::1 echuhigem Brennholz und Natural
quartier. Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der mit 
gutem Erfolge nbsolvirten bergalrnde mischen Studien~ der prak
tischen Kenntnisse im Grubenbaue und der Markscheiderei, 
der bisherigen Dienstleistung in !licsem Fache und der Kennt
niss der deutschen und slavischen Sprache, binnen vier 
Wo c b e n bei der Berg-, Forst- und Giiter-Direction Schem
nitz einzubringen. 

Die Prohirersstelle bei dem Hüttenamte in Ptibmm 
in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 7:15 fl. und freier 
Wohnung. Gesucho sind, insbesondere unter Nachweisung der 
absolvirten bergakademischen 1->tudien, der Kenntniss des Pro
bir- und Hüttenwesens und der beiden Landessprachen, bin
n e n vier Wochen bei dem ßerg-Oberarute iu Ptibra1n ein
zubringen. 

Dienst- Concurs. 
Im Rhonitzer k. k. Eisenwcrks·V~rwaltungs-Bezirke des 

n. u. k. lc. Montan-Oiotrictes, iHt die Stelle eines Hammer
•chaft'ers in der X. Diiitenclasse, mit dem Jahres Gehnlte von 
525 ß. <ist. W., dem Naturaldeputate von 12 Wiener Klaftern 
:J•gen Brennholzes, dem Genusse einer Natural Wohnung uu<l 
mit <ler Verpflichtung zum Cautionserlage im Gehaltsbetrage, 
zu besetzen. Bewerber um !lieso Stelle haben ihl'e Ge311chc 
unter Nachweisung der mit gutem Erfolge zuriickgcle~tcn 
montanistischen St.udieu, !ler theoretischen und praktischen 
Ausbildung im Eisenhiittcnwesen, der bisherigen Dioustleistung, 
der Kenntniss des mont1111istischeu Verrechuungswescns, der 
dcutscheu und einer Rlavisclwn Sprache uu<l un~cr Ang11be, ob 
dieselben mit einem Beamten <!es Rho uitzer E1senwe1·kscom
glexes verwandt oder verschwägert Hind, binullll sechs Wochen 
im Wege ihrer vorgcsetzen Behörde, beider k. k. Berg·, Forst
und Giiter-Direction zu Schcmnitz einzubringen. 

Scliemnitz, 11m 2. Juni 1864. 

Soeben crHchiencn bei Tendler &: Comp. (C. 
Wien, Graben 20, 'l'rattnerhof; 
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Der zu Gesteins- und Kohlenarbeiten adjustirte 
Rotations-Meisselbohrer. 

Von J. Schwestka, ßerg-lug-enicur w Rappitz bei Prng. 
(Sloho die Zeichnungen nuf der beiliogouucn 'l'nfcl.; 

Bei der Arbeit auf dem Gesteine im KohlcngebirgP 
erfordert die Fertigung des Einbruches 1 nfünlich das 
8chlitzen und Schrämmen, sowie das Ab bohren der Löcher 
fü1· die Pulverladuugcn, die meiste Anstrengung. 

Diese Arbeiten werden mittels der Keilhaue, oder 
mittels des Fäustels und l\Icisselbohrcrs, dnrch den H c h'I a g 
oder 8toss ausgeführt. 

Durch die nachfolgende Vorrichtung wird di~s .Ab
bohrcn der Schlitze uud 8chrämmc, sowie der Löcher für 
die Pulvcrladungen, mittels Druck und durch die conti
nuirlichc, drehende Bewegung des J\Icissclbohrcrs bewirkt. 

Zum Bohren im weichen Gesteine oder in Kohlen 
wird wohl bereits hie und da der sogenannte Schi angen
b o hre r benützt, welcher ebenfalls drückend wirkt. 

Das folgende Verfahren Hisst sich jedoch sowohl bei 
mildern als auch härterem Gesteine, und zwar im Kleinen 
mit Hilfe eines M e iss e 1 bohre r s durchführen, welcher 
jenem unserer Schlosser zum Lochbohreu in Eisen nach
geahmt ist. 

Die ganze Vorrichtung wird auf Taf. 1; uud zwar 
durch Fig. 1 und :~ im Grundrisse, durch Fig. 2 und c! im 
Aufrisse, in 1/ 2.1 der natürlichen Grössc dargestellt. 

Entweder man schneidet ein fiir alle Mal4! eine hölzerne 
Stütze AB von einer solchen Länge zu, als die beiläufige 
Höhe oder Breite der zu treibenden Strecke betrügt, spart 
in derselben einen Schlit:r. CC für die Schraube D des 
Bohrinstrumentes aus, und macht das Ganze, wie aus Fig. 
2 ersichtlich, mittels eines Keiles E in der nöthigcn Ent
'ernung von dem abzubohrendcn Orte fest. 

Oder aber, um eine grösscrc Dauerhaftigkeit zu er
folcn, schweisst man die Spreitzc FG (Fig. 4) von der 
·ben bemerkten Länge aus zwei gerippten Eisenstangen 
.erart zusammen, dass sich dieselbe an den 3 Stützpunkten 
r, J, K, vor Ort in beliebiger Stellung befestigen läs8t. 

Diese Befestigung wird durch die, den einen Stiitz
unkt bildende Schraube 11 bewirkt, welche in der Schrau-

benmuttcr F mittels der Handhabe L auf- und zngeilr.iht 
werden kann. 

Das llohrinstrumcnt 11/N wird, mit der gewünsL:hten 
Neigung desselben, an die Stütze oder Spreitzc durch die 
Schraubenmutter 0 iibcr der Schraube 0 P mittels einer 
Handhabe fest angezogen. 

1 n ucr viereckigen Ocffoung der Hülse N steckt einer 
der l\Icis~clbohrcr ll (in Fig. 5 in 1/s dor natürlichen 
Grössc abgcbiluct), von Jenen man, wie bei del' bisher 
üblichen Bohrn1cthodc, eine gewisse Anzahl in verschiede
nen Dimensionen vorr;ithig hält. 

\Viihrend man mit der eineu Hand den Biigcl :„; hcrnm
drcht, welcher zu dem Zwecke mit einer kleinen Aus
höhlung bei (! an das zugespitzte Ende der 8chraubc Jl/ 
passt, zieht mau mit der anderen Ho.nd die Schraube J/ in 
der au d<'m G es teile JI angebrachten :-:ichraubcmnuttcr V 
langfi:un nach. 

Auf diese \V eise geht die Bohrung in den meisten 
Fiillcn um die Hiilftc der Zeit schneller von Statten, al~ 
nach der bisher gciibtcu Art m~ttcls des Fäustels. 

Im festen 8 p h ü r o s i de i· i t-Gestcine ho.tme.neiu Loch 
von 11 1/~ Linien Durchlllc8ser und 1 :1/ 4 Zoll Tiefe mittels 
des P!iuMPis hiuncu 8 Minuten; dagegen ein ILJHlercs, bei 
13 Y2 Linien Durchmesser und 2:'/11 Zoll Tiefe, mittele dcij 
Hand-Drehbohrer~ binnen ~ Minuten; ein drittes von 
12 11

·2 Li11icn Durchmcs8er uud fast 3 Zoll Tiefe, IUit Hilfe 
eiucs durch ein l\1aschinchcn 80 Mal per Minute nmge· 
drchtcu l\Icissclbohrcr<1, bi1111cn 3 ~12 Minuten 11.bgcbohrt. 

Die auf gleiche Zeiten reduch-tcn Kubikinhalte 
der ab gebohrten Löcher, und zwar mittels des Hauclfäu. 
stels, Hand-Rotationsbohrers und l\Iaschin-Drehbohrors ver· 
halten sich demnach wie: 1 : 3,6 : 4,6. 

Bei einer früher ausgeführten Probe in einem com
paetcn, harten Quarz - Sunds t c in c mit graupcnförmigen 
Körnern, bohrte man ein 1 zölliges Loch binnen 15 Minuten: 

mit dem I<'liustcl 4 1/ 1; Zoll tief, · 
mit dem Hund-Hotationsbohrer 8 :1/ 1 Zoll tief, 
nnd mit.dem obigen Maschinchcn J 21/ 4 Zoll tief. 

Hier war nlso das Vcrhiiltniss der geleisteten Arbeit 
wie 1 : 2, 1-1 : 2,!)4. 
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In eiucm am schwierigsten zu bewilltigenden Kiese 1-
s c hie f er g e st ein c der silurischen Grauwacke hat man 
zu einem· 1 zölligen ßohrloche von 8 Zoll Tiefe mittels 
des Handfäustels 68 :Minuten benöthiget, und dabei 32 im 
Yonathe gehaltene ßohrmeissel aus englischem Gussstahl 
derart beschädiget, dass selbe zum Ueberschmieden und 
Schärfen abgegeben werden mussten. 

Bei dieser Arbeit wechselten zwei Mann ab, um die 
Uohrung continuirlich durchzuführen. 

Ein gleiches Bohrloch von 8 Zoll Tiefe hatten die
selben zwei abwechselnd arbeitenden lliiuer mittels des 
Rotations-Meisselbohrers binnen 35 Minuten fertig ge
mocht, wobei [1 Boh rweisscl überschmiedct und nebstdem 
12 Stiicke hicvon etwas nachgcschiirft wnrden. 

Die Hcparatur dieser let·~tcren geht iiberdiess bedeu
tend leichter vor sich, und besteht meistens nnr in einem 
wiederholten Nachschleifon,dcr abgestumpften Schärfe· des 
Meisselbohrcrs; während bei der erstcn•n l\Icthode die 
Meissel sturk zerschlugen werden, und jedesmal im Feuer 
hergerichtet und wieder zngeschlirft werJen miissen. 

Zur Bohrung mit dem Fäustel winl eudlich auch eine 
grösscrc Geschicklichkeit des Arbeiters erfordert, als zu 
jener mit dem rotirenden Handbohrer. 

Dcun bei dem letzteren hat man nur, besonders bei 
achr hartem G'eateinc, die Vorsicht m1zuwc1Hle11, die Druck
schraube nicht plötzlich zu fest anzuziehen, um uicht, -
wie dicss bei der F!iustelbohruug ganz gewöhnlich statt· 
findet - , die Kanten der Mcissclbohrer abzusprengen, wo· 
dm·ch ebenfalls eine öftere Auswechslung und Ueberschmic
duug derselben herbeigeführt würdP. 

Die Gcstcinsgcwliltigung mit Zuhilfeualunc des Hot a
t i o n s bohr c r s erfordert daher <lurcb!!chcncls weniger 
Zeitaufwand und hedcutcnd geringere Reparaturen des 
Bohrers, als jene nach der bislwrigen ßohrmcthodc. 

Die Bohrturbine. 
Von J. Schwestka, Bcrging1µ.1ieur in Hnppit. bei Prng. 

(iiieho 11ie Zolr.hnungon 11uf 1lcr helliogcu<lcn '1'11fel.) 

Der Rotutions-1\frissclbohrer diirftc ~ich auch im Grosscn 
zu1· Arbeit nm Gestein mit Nutz<m nusföhrcu lassen, wenn 
mau zur Drehung des Bohrers uud zur Ausübung des 
Druckes auf denselben, nach Urnst!lndeu entweder die 
Wasserkraft, die gepresste Luft oder auch die Dampfkraft 
verwendet. 

Bekanntlich hat mau zur Durchbrechung des Mont
Ccnis die 8 o mm e 1 i e r'schcn ßohrmaschinen mit eompri
IDirtor Luft vorthcilhaft in Anwendung gebracht. 

Von diesen Bohrmaschinen waren acht Stück fort
während thlltig, uud mussten circa GO derselben im Vor
re.the gehalten werden, jede einzelne aus einem Arbcits
und einem Steuerungecylinder mit Kolben und Stopfbüchsen, 
dann einem Räder- und Hebelwerke bestehend, welche auf 
die Meisselbohrer stossend wirkten, und auf eine ziemlich 
verwickelte Art, mittele Wurmrad, Hchneckenfedcr uud Kup
pelungsmuff den lloh1·e1· selbstthätig gegen das Gestein 
vorwlirte schoben. 

Wenn man hiczu die Anzahl der Luftcompressions· 
Maschinen 1 welclie Mch Art der hydmulisehen Widder 
wirken, du.nn die bedeutenden Luftmcngeu, welche während 
der etossweiscn Arbeit im schädlichen Raume des Arbeite~ 
cylindcrs unbenützt verloren gehen, und endlich die sehr 

zahlreiche Mannschaft bei der Bediennng und Reparatur der 
Apparate in Betracht zieht; so müssen die complicirten 
Vorrichtungen zur Erzielung der stossenden Bewegung 

1 
die 

damit verbnudenen Kraftverluste und die sonstigen Nach
thcilc d~r stossenden Wirkung auf die Maschinentheile, -
trotz der durch die Maschinen-Arbeit gewonnenen Vor
theile -, vor der Nachahmung dieser Bohrmethode ab
schrecken. 

Aehnlichc Uebelstäudc finden sich auch bei der 
Schrämm-Maschine von J. D ag 1 i s h und L. Wo o d, bei 
welcher eine grosse Keilhaue, durch eine Maschine mit 
comprimirter Luft in schwingende Bewegung gebracht, den 
Hchramm iu dem Stcinkohlcnstossc zu Stande bringt: 
· Dergleichen Arbeiten sind einfacher und wirksamer 
durc:h ciuc rotirendc Bewegung auszuführen, indem 
man :r.. ll. für den gegenwärtigen Fall den Gesteinsbohrer 
mittels der ersten besten J\taschinc in Drehung versetzt und 
gleichzeitig von der vorhandenen Kraft einen Druck auf 
den llohrer gegen das Gestein ausüben lässt. 

Als l\lotor kann dazu das Wasser, die comprimirte 
Luft oder der Dampf gewählt werden. 

Der Anwendung des Dampfes vor dem Feldorte stehen 
mehrfache Hindernisse im Wege; theil.~ dessen schwierige 
Beischaffung 1 theHs die bei der unterirdischen Heizung 
sich bildenden schädlichen Gase und sonstigen Gefahren, 
haupts:ichlich auch die dadurch entstehende Wärme, welche 
jede Arbeit in der Grube sehr beschwerlich macht. 

In vieleu Fällen lassen sich diese Hindernisse zwar besei
tigen; dcun abgesehen davon, dass sich der Dampf auf 100 
Klafter E~tfcrnung und darüber ganz gut weiter leiten lässt,. 
su wird ein grosscr '!'heil der Anst~ndc eutfallt!n, ll'cnn man 
wohlfeile, compendiöse, leicht transportable Maschiuen und 
eben solche Dampfkessel constmirt, und für eine zwcck
mässigc Ableitung der Gase und Dämpfe sorgt. 

l\!11n fiudet bereits häufi~ Reibst grö~~eru Dampfkessel 
und Dampfmaschinen unterirdisch im Gange, •es werden 
aucl1 kleine Locomoti\'eu zur G rubcnförd1·ru11g in längeren 
Strecken mit gutem Erfolge, und Grubenöfen zur V cntila
tion sd1r allgemein angewendet. 

Der benützte Dampf kann übrigens zuweilen die G1'll
benvc11tilatio11 unterstützen, indem er in Rlihren oder in 
einem an der ~'örstc ausgespa.rtcn Wctterkanlilc abgefangen 
uud sammt dem Rauche in den \Vett.erschacbt ausgeblasen 
wird, wobei ma.n separate Wetterstrecken zu treiben erspart. 
Die Anstlinde gegen die Dampfanwcndnng in der Grnbe 
wären daher wohl 'zu überwinden. 

Zn dem vorliegenden Zwecke wird ma.n aber mcisten
thcils, besondere in Gruben mit schlagenden Wettern 1 als 
Betriebskraft vor 'ürt die comprimirte Luft oder die 
Wasserkraft der Da1Dpfkraft vorziehen. 

Um dicsP. Abhandlung nicht übermäseig auszudehnen, 
wird hier zum Umtriebe des rotirenden Meieselbohrers bloss 
eine Reactionsturbine mit Benützung der Wasserkraft 
in Betracht gezogen, weil eine solche zu einem günstigen 
Wirkungsgrade keine zu grosse Geschwindigkeit erfordert, 
und weil sich aus derselben die Anwendung jeder anderen 
Turbine und ßetl"iebskraft leicht ersieht. 

Die W.asserkra.ft lässt sich bei der Mehrzahl der Gru
ben ohne Schwierigkeit beischaffen, indem die Wasser· 
hebungsrnaschine in der Regel stärker 3ls unumgänglich 
nöthig genommen wird, und diese daher mittels eines am 
untersten Punkte des Schachtes eingebauten, überflüssigen 
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Pumpensatzes von beliebiger Steighöhe, und durch eine von 
diesem Satze abzweigende Röhrentour das zu betreibende 
Ort mit dem nöthigen, gepressten Wasser versorgen kann. 

Hätte man etwa. die gewünschte Steighöhe nicht zur 
Disposition, eo kann auch ein Ar_mstrong'schcr Aecu
m u la to r die gleichmässigc \Veitersehaffung des Wassers 
bewii'ken. 

Mit dem so erhaltenen Kraftwasser kann nun der 
Ortsbetrieb folgender Massen stattfinden. 

Stelle Fig. 6 auf Taf. II den zu treibend!'n Richt
stollen im verticalen Durehschuitte, Fig. 7 denselben im 
Längen-Aufrisse, und Fig. 8 dessen eine Hälfte im Grnntl
rissc dar. 

An der Sohle zwischen den beiden Eisenbahnen .A. und 
B wird das gepresste Wusser mittele der in der \Va.sser
scige C gelagerten Röhren D zum Feldorte zugeleitet. 

Auf den Eisenbahnen lässt sich das vienätlrige Ge
stelle EF sammt je 4 oder 5 Bohrturbinen G hin und· her 
verschieben. 

An das eine Ende des Holzrahmens EF werden die 
zwei eisernen, der Län~e nach gesel1Iitzten Ständer H 
mittels der Eisenb!inder J festgemacht. In den Schlitzen 
dieser Ständer lassen sieh die drei eisernen, ebenfalls ge
schlitzten Querspreitzen /{durch die Sehrnu hen L auf- und 
abwärts verstellen, Und darin auch Verdrehen, um den 
ßohrturbinen verschicJcnc Neigungen gegen den Horizont 
geben zu können. 

In die Aussparungen "jeder der Quersprcitzen ]{ be
festiget man eine oder zwei Turbinen in beliebiger Lage 
gegen den Orts-Stoss, indl'rn man den Turbinenfuss Jf 
mittels einer starken Schraube N an die Sl!ilcn der Sprcitzc 
/{ feetechre.ubt. 

Die Einrichtung einer cin;:clncn Bohrt ur bin c wird 
aus den Fig. 9 und 1 O ersichtlich, welche den Kreuzriss 
und Aufriss dereell..ien zeigen. 

Dits Gehäuse GP ke.nn nus Eisenblech angefertigt, 
exeentrisch oder concentrisch geformt, und nn seinem Um
fänge mit den fixen Lcitsehaufoln ab versehen sein. 

Des im Innern (]es Gehäuses drehbare, zugleich ubcr 
auch nnch der Längenrichtung verschiebbare Reactionsrad 
wird aus den zwei blechernen Seitenplatten ctl und den da
zwischen wasserdicht vernieteten ßlcchstiiekcn e derart ge
bildet, dass zwischen denselben die gebogenen, vom Ccn
trum gegen den Umfang sich verengenden Wasserkn.niilc { 
entstehen. 

An das Gehäuse schliessen sieh einerseits das Rohr 
g und der Schlnuch lt an, durch welche das Betriebswasser 
in das mit dem Rade bewegliche Röhrchen k and von da 
in das Innere des Wasserrades strömt. 

Den wasserdichten Abschluss zwischen dP.m Zulei
tungsrohre g und dem Raume des Gehäuses bewirkt ein 
über das Röhrchen k gewunrlenes Hanfstück i mit einem 
vorgeschobenen Metallringe 11 1 indem diese vom Wasser 
gegen den i·ingförmigen Vorsprung r des Gehäuses fort
wllhrend angcpre~st werden, 

Andererseits rngt aus dem Gehäuse, 'und zwar aus 
der das Axenlagcr bilden\len Stopfbiichsc l die Ro.dwelle m 
ins Freie. 

Do.s gepresste Wasser tritt am Ceutrum in das Re
aetionsrad ein, und gibt in den gebogenen Kan!llcn feinen 
TheÜ seiner Geschwindigkeit an die Radwände ab, während 
es atn Umfange durch die Oc:ffnungcn o herausflicssend, 

sich allda gegen die fixen Leitsehanfoln ab anstemmt. Auf 
diese Art werden die concaven Kanalwände des Ra.des con
tinuirlich nach rückwärts geschoben, dieses in eine rotiren de 
Bewegung versetzt, und somit wird auch die Radwelle m 
sammt dem in deren Hülse p eingesetzten ~Ieisselbohrer q 
in Drehung gebracht. 

\Vährend dieser Rotation übt aber das Wasser gleich
zeitig auf das Rad einen seitlichen Druck ans, welcher sich 
mittelst der Welle 111 auf den Bohrer q gegen die Gesteins
wand fortpflanzt. 

Das aus dem Rade austretende Wasser geht zwischen 
den Lcitschaufeln hindurch ins Gehäuse, und wird von da 
durch lose iierabhiingende Schläuche lt' in die \Yasserseige 
und so weiter über Reinigungssümpfe zur Wasserhebnngs
maschine oder zum Aecumulator zurückgeführt, um ge
reinigt denselben Umlauf von Neuem wieder clurehzu· 
machen. 

Im Anfange der Bohrung befindet sich das lfad in der 
(Fig. 10) gezeichneten Stellung, gel11.ngt aber nach nnd 
nach bis zur gegenüberliegenden Wand P des Gehäuses, 
worMf der Meissclbohrcr durch einen liingeren ausge
tauscht, oder die Bohrung geschlossen und mit den Pulver
ladungPn begonnen wird. 

Mun k11.nn dit:1 Gcsteinsgcwliltigung beliebig entweder 
nur mit einem oller mit zwei Gestellen zu gleicher Zeit 
vornehmen. 

i\Ian wird daher nach vollbrachter .Abbohnmg ent
weder beide Gestelle mit den Maschinen auf einmal z11-

riiekvcrscl1icben, oder w cnn man nur auf einer lluhn die 
eine Hiilftc des 8t~llenortee mit den llohrturbiucn bearbeitet, 
tlie andere ßuhu zum Wegfüllen der Vorrlithe benützen, 
und die zeitweilige Verschiebung der Wo.gen· und Gestelle 
nnf ei1w111 rückwärts in der Strecke vorgerichteten Schie
nenwechsel bewi1·ken, und so wcchsc !weise in der Arbeit 
fortfuhren. 

Berechnung clcr Leistung. 

Gesetzt, man hätte (wie in der Zeichnuug auf Taf. II) 
ein Hacl von 12 '.Zoll im Durchmesser, und daran tlie ins 
Freie gehende \Vclle m von a Zoll im Durchmesser, ferner 
eine Druckhöhe des Wassers von 120 Fuss zur Disposition. 

Nimmt man wegen der Wirlcrst1t!Jde in der Röhren
leitung den effcctiven Druck unmittelbar vor dem Wasscr
rude nur mit circa :l Atmosphiiren· oder 38 Pfunden per 
·Quadratzoll un, so betrligt der seitliche Druck auf di1) 
Welle vou 7 Quadratzoll Querse hnitt 266 Pfunde. 

\Vegen den DruckverluRtcn durch die gleitende Rri
bung in den ~topfbi!chscn werden hicvon 80%, also 21 :~ 
Pfunde Druck auf den ßohrnr fortgepflanzt werden. 

Die Reibung der Schneitle des Bohrers gegen dns 
Gestein kann man zu circa 50°/o des Druckes, also zn 
107 Pfunden, uud zwar als nnl1c am Umfange des 'Bohrers 
conecntrirt, berechnen. 

W cnn der Halbmesser des _l\Icissclbohre1·R 1f.i. Zoll, also 
dessen Umfang 3, 14. Zoll betrllgt, und clns Rad Rich 105 
Mal per Minute oder oder 1 :y_, Mal per Secunde umdrehen 
soll, so' bewegt sich die Schneitle des Bohrers am Umfange 

mit einer Geschwindigkeit von 1 :i; . -3~!±._= O 458 Fu~s 
·I 12 ' 

per Secunde. 

Dns Rad hat somit, ohne der Verlnste. durch Zapfen
reibung, und wenn im Bohrloche keing ~riiseercn Vor-

* 
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eprünge im Wege stehen, eiucn Widerstand von 107. 0,458 
= 49 Fusspfunden pe1· Secunde zu überwinden. 

Mit Berücksichtigung der letztgenannten Reibungen 
muss man aber die zu übenviudeude Totalreib1111g um 50°/0 
grösser, nämlich zu l 07 + 53 = 160 Pfunden, daher den 
constanten Widerstand im Beharrungszustande der :\fa. 
achine zu 73 Fusspfunden per Secunde annehmen. 

Die Wirkung des Reactionsrades hiingt von der 
Grösse der Ausströroungsöffnungen und von der Dmckhöhe 
des Wassers a,j.i. 

Nach Pouillet-Müllc1· i~t bei der Reaction des 
Wassers der Dmck auf die den Ausflussöffnungen gegen
jibcrliegendc Gefässwand gerade um so viel grösser, als 
d~r Druck auf die Fliiche der Oeffnungen selbst beträgt. 

In der Zeichnung hat jede Oeffoung einen Querschnitt 
von ·i;ti Qn.ndratzoll, die vier Oeffnuugcn zusammen da.her 
% Quadratzoll. 

Der Druck auf diese Fläche von ~/3 Quadratzoll ist 
also mit 38 . % = 25 1/3 Pfunden anzunehmen, welche an 
dem Halbmesser von 6 Zoll wie an einem Hebel wirken. 

Die obige entgegenwirkende Reibnug wurde zu 160 
Pfunden an dem Halbmesser von 1/2 Zoll berechnet, und dR 
sich an einem Hebel die Kraft und die Last, wie verkehrt 
ihre Hebelsarme verhalten, so ist der zum Gleichgewichte 
nöthige Druck x an dem Hebelsarme von ü Zoll 

160 . V-2 1 ! l . d 
X = ----= 13 1:1 

1 fun . 6 . 
Man sieht daraus, dass das Reactionsrn.d an seinem 

. Umfange nur einen Druck von 13 1/3 ,Pfunden erfordert, 
aber 25 1/a Pfunde wil'klich ausüben kann, daher einen be· 
deutenden Ucbcrdruck besitzt, welcher dem Jtade eine be
schleunigte Bewegung ~rtheilen würde. 

Nach Dr. Julius WcisHb ach kann man die Nutz
leistung L des H.co.ctionsre.des mittels der folgenden For
mel berechnen: 

L = 1-'Qhy (1 -!~:r)· 
Darin bedeutet: 

p. den Ausflusscoefticienten = 0,94; 
L das Gefälle hie zur Mitte der l\Iündungeu, hier=!)() Fu~s; 
Q die Aufschlagmenge per Sccundc; für diese hat man 

den Querschnitt der Ausflussöffnungen zu ~h Quadrat
zoll oder 0,0046 Quadratfuss, femcr die Ausflussge
schwindigkeit c = 30 Fuss (dir.se sollte theoretisch 
c = i,91/h = 7,91'190 = 7,9. 9,5 = 75 Fuss be
trugen, sie rcdueirt sich aber wegen der vielen Wider· 
stände auf 40% hievou); demnach Q = 0,0046 . 30 
= 0,138 Kubikfuss; 

y dae Gewicht von einem Kubikfuss Wasser = 56,5 
Wiene1· Pfund ; 

g die Beschleunigung beim freien Falle = 31,03 Wiener 
Fuss; 

v die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rades a.n seinem 
Umfänge, hier = 5 1/2 Fuss. 

Mithin L = 0,94 . 0,138. 90 . 56,5 ( 1-
2

31

5
•
03

2), 
' . ,5 
( ( 31,03) L =r O,ll4. 701,73 l -

6015 
= 659,626. 0,488, 

also L = 322 Fusspfunde. 

Nachdem die gesammten Widerstände nur 73 Fuss· 
pfunde zu ihrer Bewältigung erfordern, die Leistungsfähig-

keit der Bohrturbine jedoch 322 Fusspfunde beträgt, so 
bietet dieselbe einen Kraftüberschuss für die etwaigen 
Fälle dar, wenn im B o4rloche rauhere Vorsprünge die 
Hcibung vermehren sollten. 

Für gewöhnlich wird man den Wasserzufluss mit
tels des Einlasshahnes moderiren können. 

Nimmt man ans diesem Grunde die Aufschlagmenge 
73 

zu --- von jener oben berechneten an, so werden per 
,322 

, i3.0,13S . 
Secundc 

32
:! oder0,031Kub1kfuss(=1,75Pfunde) 

und per :\ffnutc 1,86 Kubikfuss Wasser für jede Bohr
turbine erfordert. 

Die zur Beischaffung des Wassers theoretisch nöthige 
Kraft rcpräscntirt, da 1, 7 5 Pfunde Wasser per Secunde 
hei 90 Fuss Druckhöhe verwendet werden, 157 112 Fuss
pfunde, die dadurch geleistete Arbeit 73 Fusspfunde, also 

73 
beträgt der Wirk1,111gsgrad 

15715 
= 0,463 oder 46%. 

Dieser Wirkungsgrad könnte zwar grösscr ausfallen, 
wenn man die Umfangsgeschwindigkcit dtls Ra.des ver
grö'!lscru würde, welches entweder durch Vergrösserung 
des Rad-Durchmessers oder durch Vermehrung der Um
gänge <les Bohrers über die angenommenen 105 per Minute 
zu geschehen hätte. 

Im crs~en Falle würde nbcr die Bohrturbine etwas un
bequemer ansfallen; del' zweite l~all der Vermehrung der 
Umgänge des ßohrel's wurde nicht versucht, dahe1· auch 
nicht in Rechnung genommen. 

UntcrdcsRcn diil'ftc jedoch auch dieser Wirkungsgrad 
vollkommen genügen. 

Hierzu möge nul' noch bemerkt werden, dass jeder 
Bohrei·, nebst dem oben veranschlagten Wasserquantum, 
noch etwas gepresstes 'Vasscr zum fortwährenden Aus
spülen des Bohrloches erfordert, welchP.s durch ein vom 
w:11.sscrleitnn:;s. Schlauche abzweigendes Spritzen-Mund
stück liefcm kann. 

Fiir das Gehäuse, sowie die Seitenwände des Rades, 
gcniigt eine Eisenhlcchstärkc von 1/s Zoll, wovon 1 
<~uadrntfnss 5 Pfunde, während von der Welle der laufende 
Fuss 2:~ Pfunde wiegt; die go.nze Turbine samwt Welle und 
Stopfbüchsen wird daher circa 1 Centuer schwer werden. 

An~ den angeführten Daten lassen sich die von dieser 
Art Bohrung zu erwartenden Vortheile, im Vergleiche zu 
jenen von Hommelicr und anderen zur Gesteinsgewältigung 
mittels Maschinen angewandten Methoden, leicht ermessen. 

Ein geringer Umfang, geringes Ge wicht, keine Steuc
rungsvorrichtungc_n, eine wohlfeile Herriebtung der Appa
rate, unbedeutende Li<lcrung, wenig zu erwartende Repa
ratnJen, endlich, nach den Versuchen mit dem Handbohrer 
und aus den oben erwiesenen Gründen, auch eine sehr 
gute Leistungsfähigkeit: diese Eigenschaften dürften die 
Bohrturbine der Beachtung werth machen. 

Bei dieser Bohrmaschine kann übrigens statt des 
Bohrmeissels auch jeder andere Drehbohrer zur Anwen
dung gelangen. 

In der österreichischen Zeitschrift flir Berg- und 
Hüttenwesen Ni·. 33 des J. 1863 wurde über die Bohr
methode des Herrn L c s c h o t berichtet, 

Leschot nietet nämlich den brasilianischen schwarzen 
Diamanten in einen Kranz von Schmiedeeisen ein, bildet 
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dadurch einen fäst unverwüstbaren Kranzbohrer, und bohrt 
damit im festen Mont-blaue-Granite Bohrlöcher von 7/ 4 
Zoll im Durchmesser binnen einer Stunde 44 Zolle, daher 
ebenso tief, als man sonst nach der alten Bohrart kaum in 
2 Tagen abbohren konnt~. 

Sollte sich diese neue Bohrmethode als praktisch aus
führbar bewähren, so dürfte dieselbe, mit der Bohrturbine 
in Verbindung gebracht 1 bedeutend an Zweckmässigkeit 
gewinnen. 

Da der besagte Kranzbohrer hohl ist, so würde die 
gleichzeitige Ausspülung des Bohrloches sehr vereinfacht, 
indem der Wasserstrahl aus dem Drehrade mittels der 
hohlen Welle während der Bohrung unmittelbar in das 
Bohrloch zuspritzen kann. 

Auf ähnliche Weise lässt sich auch jeder Kranzbohrer 
aus Gussstahl oder einem sonstigen harten und zähen Ma
teriale herstellen und statt des Meisselbohrers in der Bohr
turbine substituiren, 

Die neuen Gangausrichtungen in Przibram. 
Mitgetheilt in der Sitzung der k. k. geolog. Reichsanstalt a.m 
15. März 186~ von Frauz Babanek, k. k. ßergexspectanten. 

1. Die Ansrlchtnng des A.dalbertl-Danptganges hinter der 
Lettenkluft. 

(Schluss.) 

Von einem besonderen Interesse ist das Ausrichten 
des Adalberti-Ganges am 18. L:i.ufe. Der Gang war hier im 
Mitternachtfelde nicht mächtig, im Gegentheil sehr häufig 
verdrückt, oft deutete nur ein schwaches Ablösen auf das 
Vorhandensein desselben, und beiläufig 20 Klafter vor 
der Kluft theilte er sich in 3 Trümmer, von denen zwei 
stehen gelassen und das gestaltigste ausgerichtet wurde. 

·Dieses höchstens 4 Zoll mächtige Trumm bestand aus roth-
brauner Blende, Bleiglanz und gegen die Mitte zu aus 
Kalkspath und Quarz. Aus der von mir damals gemachten 
markscheiderischan Aufnahme ergab sich, dass dieses glan
zige Trumm nicht der eigentliche Hauptgang, sondern ein 
Liegendtrumm desselben sei und die stehen gelassenen zwei 
Trümmer, im Streichen des Hauptganges die Fortsetzung 
desselben andeuten, und daher auszurichten wären, um mit 
dem vom 17. Laufe herunter gehenden Abteufen löchern 
zu können. Die Ausrichtung dieser Trümmer wurde auch 
wirklich vorgenommen und in kurzer Zeit darauf ergab sich 
der Durchschlag. 

Während dem wurde das früher genannte Liegcndtrumm 
bis zur Lettenkluft, durch die es ganz abgeschnitten erschien, 
verfolgt. Ein Schleppen mit der Kluft, welche hier ganz 
trocken, aus stark zerriebenen Schiefern bestand, war nicht 
wahrzunehmen, und als das Ort im Streichen der Lettenkluft 
weiter getrieben und der Letten gewaschen und geschlemmt 
wurde, konnte man keine Spur eines Schliches erhalten. 

Nach einer Auffahrung von 1 O Klaftern wurde das 
Gangtrumm am linken Streckenulm in die schwarzen Schiefer 
abziehend, die früher beschriebene Ausfüllung, Mächtigkeit 
U'Dd Streichen beibehaltend, wieder erreicht. Nachdem es 
auf beinahe 20 Klafter hinter der Lettenkluft ausgerichtet 
worden, kam man auch hier auf eine mächtige Schiefer
schicht, in der jetzt das Feldort weiter getrieben wird, und 
welche das Gangtrnmm mitgenommen hat. Es hat den An
schein, dass diese Schieferschicht dieselbe ist, die man am 

20. Laufe hinter der Lettenkl uft angefahren hatte; sie hat 
das nämliche Streichen, jedoch ein anderes Verflächen. 

Das Ausrichten dieses Trummes bietet grosse Schwie
rigkeiten dar, weil es nicht so mächtig ist wie der Hauptgang 
und im Hangenden der schwarzen Schieferschicht feste 
grünsteinartige Gesteine auftreten, welche das schwache 
Trumm beim etwaigen Fortsetzen in dieselben noch mehr 
verdrücken dürften. 

Der Hauptgang ist auf diesem Horizonte, nachdem sich 
die beiden ihn rcpräsentirenden Trümmer vereinigt haben, 
gestaltiger geworden, führt Bleiglanz, Blende, Eisenspath 
und Kalkspath und man dürfte sehr bald mit dem Ort die 
Lettenkluft erreichen. 

Unter ähnlichen Verhältnissen wie am 20. Laufe ist 
die Ausrichtung des Adalberti-Ganges auch auf dem 21. vvr 
sich gegangen, nur war er hier mächtiger und die Schleppung 
mit der Lettenkluft beträgt blosa 3 1/ 2 Klafter. Vor der Kluft 
hatte sich der Gang ebenfalls saiger aufgestellt, wurde später 
abendseits fallend, nimmt aber jetzt sein gewöhnliches mor
genseitiges Verflächen wieder an. Auch hier waren sowohl 
die Gangtrümmer als auch die sie begleitenden Schiefer
partien im Hangenden der Lettcnkluft unmittelbar hinter 
der Schleppung, wie jene am 20. Laufe in der schwarzen 
Schieferschicht mannigfaltig gewunden und verdrückt. 

In dem Bleiglanz vom 20. und 1 S. Laufe hinter der 
Lettenkluft wurden nach den im k. k. Probirgaden zu Pribram 
ausgeführten Proben folgende Hälte nnchgewiesen: 

Bleiglanz vom 20. Lauf 16,94 Loth Silber 53 Pfd. Blei 
probirt am 18. Juni 1860. , 

Bleiglanz vom 20. Lauf 18,95 Loth Silber 78 1/ 2 Pfd. Blei 
probirt am 8. Januar J 861. 

Bleiglanz vom 18. Lauf 6 Loth Silber 63 Pfund Blei 
probirt am 8. Januar 1861. 
Weiche Hälte mit dem Halte des Bleiglanzes vor der 

Lettenkluft vollkommen übereinstimmen. 
Nach Erzielung dieser günstigen Erfolge in dem Adal

bcrt-Maria-Gruben baue wurde im Jahre 1861 auch in der 
Anna-Prokopi-Gru benabthei Jung die Ausrichtung des Eusebi
Ganges auf dem 18. und später auf dem 19. Laufe vom 
k. k.Berggeschwornen Herrn Kosch in in Angriff genommen 
und auch hier die erfreuliche Uebcrzeugung eingeholt, dass 
dieser Gang in die schwarzen Schiefer fortsetze. 

Er erschien ebenfalls wie der Adalberti-Gang in den 
zunächst der Lcttenkluft auftretenden Schiefern häufig ver
drückt, so dass auch da die grösste Aufmerksamkeit noth
wendig war, um denselben nicht zu verlieren. 

Auch in der Franz-Joseph-Grube wurde im vorigen 
Jahre die Ausrichtung des Mariahilf-Ganges hinter der 
Lettenkruft versucht und derselbe, obwohl noch taub, in die 
Schiefer fortsetzend gefunden. 

Im vorigell Jahre ist mit dem Feldorte des Adalberti
Ganges am 22. Laufe die Lettenkluft ebenfalls erreicht 
worden. Der Gang ist 2 bis 3 Fuss mächtig, schleppt sich 
anfänglich mit der Kluft, erscheint nach 7 Fuss Auffabrung 
zertrümmert und endlich ganz abgerissen. In jenem Punkte, 
wo er die Lettenkluft erreicht, fand man am westlichen 
Streckenulm in dem weichen Letten-Gangstücke, was eine 
weitere Ueberbrechung der Kluft gegen Westen erheischte. 
Man fand daselbst nach einer Aufführung von 3 Fuss ein 
1 1/ 2 Fuss mächtiges, aus mehreren Schnüren von Bleiglanz, 
Blende und Spatheisenstein bestehendes Gangt,umm, in 
die schwarzen Schiefer abziehend, welches in Angriff ge-
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nommen selbst in den blättrigen Schiefern seine Gestaltig
keit. beibehielt. Auf diesem Trumm bricht auch faseriger, 
dichter Boulangerit mit Bleiglanz gemengt und auch schwache 
Lagen bildend ein. Ein von diesem Gangtrumm abgebro
chenes Stück Bleiglanz hat einen Halt von 21 Loth 1 Qtl. 
3 Dnr. Silber und i8 Pfd. Blei aufgewiesen. 

Durch die hier mitgetheilten glänzenden Resultate hat 
sich Berggeschwomer 'V a 1 a das Verdienst erworben, dar
gethan zu Q.aben, dass wenigstens einige der Birkenberger 
Gänge in die Schieferzone hin übersetzen, somit der in 
früherer Zeit aufgestellte Grundsatz bezüglich des Verhaltens 
der Gänge hinter der Lettenkluft gefallen ist und das Bir
kenberger Abbaufeld eine bedeutende Erweiterung erhält. 

Wenn man nuu z. B. das Streichen des Adalberti
Ganges hinter der Lettenkluft verfolgt, so findet man, dass 
er in der Nähe des in der Schieferzone situirten Lillschachtcs 
zu erschürfen wlire, und vielleicht dürfte einer von den sehr ge
staltigen mächtigen Schwarzgrübner Gängen der Adalberti
Gang selbst 1:1ein. Der Bergbau in der zweiten Schieferzone 
dürfte einst eine grosse Bedeutung erhalten, obzwar daselbst 
bis jetzt nur arme Erze angefahren wurden. Bedenkt man 
jedoch, dass die Birkenberger-Gä.nge in den oberen Hori
zonten auch arme Erze führen und der Adel mit der Tiefe 
zunimmt, so lässt sich annehmen, qass etwas Aehnliches 
auch in der Schieferzone stattfinden dürfte, wie diees theil
weise aus den Proben der Gangetücke des Adalberti-Ganges 
hinter der Lettenkluft schon jetzt zu ersehen ist und daher 
der Lillschächter Grube eine blühende Zukunft bevorstehe. 

2. Die Ansrlchtnng des Adalbertl-Llegendganges. 
Der Tiefhaubetrieb der Adalberti- Grube erschloss 

mehrere Gangtrümmer, insbesondere um den Adalberti
schacht herull11 welche man früher gewöhnlich als Hangeud
und Liegcndtrümmer des Adalberti-Hauptganges bezeich
nete. So ist am 19. Laufe mit dem Adalbertischachte ein 
mächtiges Trumm durchsunken worden, welches von da an 
unter wechselndem bald morgen-, bald abend~eitigen Ver
flüchen im Liegenden des Hauptganges auf allen tieferen 
Horizonten mit den vom Adalbertischachte aus gegen Osten 
zur Verquerung der Gänge getriebenen Querschlägen stets 
überfahren wurde. Bei dem Abteufen des Mariaschachtes 
erhielt man am 22. Laufe einen schwachen Gang, der für 
den Adalberti-Hauptgang angesehen wurde, während der 
daselbst mit dem Morgensehlage zuerst verquerte Gang ge
wöhnlich für den Adalberti-Hangendg11ng gehalten worden ist. 

Durch die in neuerer Zeit auf mehreren Tiefbauhori
zonteu vorgenommenen Ausrichtungsbaue gelangte man zu 
der richtigeren Ansicht, dass jenes gestaltige Liegendtrumm 
bei dem Adalbcrtischachte und der vermeintliche Haupt
gang bei dem Mariaschachte nichts anderes sei als ein und 
derselbe Gang, welcher ein dem Hauptgange ziemlich 
paralleles Streichen hat, und der nun auf bedeutende Er· 
streckungen ausgerichtet derzeit als der Adalberti-Liegend
gang bekannt ist. Der als Hangendgang früher bezeichnete 
Gang ist der Adalberti-Hauptgang selbst. 

Wenn man nun die Gruben.karte betrachtet*), so sieht 
' man1 dass der ~iegendgang in der Nli.he des Maria.schaehtes 

ein ziemlich regeln:iässiges ·Streichen besitzt, bei dem 
Adalbertischachte jedoch und insbesondere in der mittligigen 
Erstreckung ist derselbe mannigfach gestört und bietet 

*) Eine Uebersichtskarte ist in dem kürzlich erschienenen 
diessjährigen J ah rb uci h e der B er g-Aka dem i en .zu finden. 

ziemliche Hindernisse und Schwie1·igkeiten beim Ausrichten 
dar. Dieser 1.'heil ist es eben, welchen ich vorzugsweise in 
Betracht nehmen will. Auch da hätte man bald der Aus
richtung dieses Ganges die Gränze gesetzt, wenn nicht ein 
so vortrefflicher Grubenleiter rlie Gangverhältnisse richtig 
erfasst und zu einem günstigen Resultate gebracht hätte. 

Der Gang streicht hier in einem Gebirgstheile, wo fast 
durchwegs feinkörnige, quarzige, zähe Grauwackenschichten 
gelagert sind, deren Mächtigkeit von einii;cu Zolleri bis 
mehrere Fuss wechselt. Auf dem 19. Laufe wurde er im 
Jahre 1840 und 1841 vom Adalbertischächter Füllorte aus 
sowohl gegen Mittag als auch gegen Mittcruacht in Aus
richtung genommen und in beiden Richtungen bis zu zwei 
Schichtungsklüften, mit wCJlchen sich derselbe1 wie die neue
sten Ausrichtuni;en darthun, bald auf eine grössere, bald 
auf eine geringere Entfernung schleppt,. verfolgt und nach 
Erreichung dieser Klüfte wurde der Betrieb sistirt. Auf 
gleiche Weise erfolgte die Prüfung dieses Ganges auf dem 
20. und 21. Laufe von dem Adalbcrti-l\forgcnschlag aus 
bis zu den 8chichtungsklüften, \vorauf der weitere Betrieb 
eingestellt wurde. 

Als nun beim Austränken des 23. uad 22. Laufes im 
Jahre 1858 die l\Iannschuft auf die höheren Horizonte ver
legt wurde, beschloss Bcrggeschworner W a 1 a die Ausrich
tung dieses Ganges in dem genannten Felde ~u versuchen. 

Am 2 t. Laufe wurrle die mittägige Strecke des Lie
gcndgangcs an dem Punkte, wo derselbe an die Schichtungs
kluft kam, sorgfältig bestuft, wobei man wahrnehmen konnte, 
dass hier eine Schleppung des Ganges 'mit der Kluft statt
gefunden habe. Die Kluft selbst war n11r einige Linien 
mächtig, trocken •ind mit einer sehr feinschiefrigen Grau
wacke ausgefüllt, in welcher stellenweise Spuren von Eisen
spath und Kalkspath eich ·vorfanden. Nun wurden zwei 
Mann angewiesen, dem Streichen der Kluft nach ein Ort zu 
treiben und nach einer Ausfä.hrung von zwei Klaftern wurde 
der Gang edel, gegen Mittag fortsetzend erreicht, welcher 
in dieser Beschaffenheit auf weitere drei Klafter anhielt, 
sodann abermals durch eine zweite Kluft von seinem Haupt
streich~n abgelenkt, und nachdem er 12 Klafter weit ver
folgt, ist er nach einer abermaligen Auslenkung von zwei 
Klaftern ,wieder in seinem ursprünglichen Streichen gefun
den worden. Das Streichen der Schichtungsklüfte, die den 
Liegendgang mitschleppen, ist bei allen so ziemlich dasselbe, 
Stund 16, 5 Grad, das Verßächen ist südöstlicp zwischen 
70 und 7 5 Grad. 

Ganz ähnlich gestalten sich die Verhliltnisse am 20. 
Laufe. Hier konnte man nocli epeciell bei der dritten Aus
richtung beobachten, wie der 'Gang successive durch die 
wenige Zoll mächtigen Gesteinsschichten hiniibersetzt und 
nach zwei Klafter Ablenk ungwieder in sein früheres S.treichen 
überging. An dieser Stelle ist nebenbei noch eine Sehaarung 
des Ganges mit einem damals noch unbekannten sehr ge
staltigen Gange wahrzunehmen, der mehrere Zoll mächtig 
ist, derben Glanz führt, nach Stund 22, 12 Grad streicht 
und morgenseits verßächt. 

Bemerkenswerth ist es, dass der Liegendgang an dem 
Punkte

1 
wo er die erste Gesteinsschicht, mit der er .sich 

schleppt, erreicht, sich in zwei Trümmer gabelt, wovon 
das eine so ziemlich im früheren Streichen des Ganges geht 
und in Folge dessen man es auch früher als den Liegend
gang e.uf eine kurze Erstreckung ausrichtete, .bis es endlich 
ganz verdrückt erschien und das Ort eingestellt wurde. 
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Man kann aber beobachten, dass von der ersten 
Schichtungskluft an, sich die Gangfüllung etwas verändert, 
und dieser Punkt war es auch, welcher einer genauen 
Prüfung unterzpgen, zur Folge hatte, dass man die Kluft 
überbrochen und derselben nachging, bis man wieder den 
mächtigeren Liegendgang erhielt. Diese Wahrnehmung 
diente förmlich als Grundlage bei den übrigen Schleppungen 
und auch beim Ausrichten auf den anderen Horizonten. 

Von grossem Interesse sind die Ausrichtungen dieses 
Ganges auf dem 12., 17. und 19. Laufe. Da dieselben aber 
eben im vollen Gange sind und bis jetzt nur kurze Strecken 
ausgefahren wurden, so will ich bloss erwähnen, dass ma; 
es hier mit mannigfaltigen Störungen zu tbun hat, der Gang 
bald verschwunden ist, bald wieder in den Klüften verdrückt 
erscheint und die grösste Vorsicht nöthig ist, um denselben 
nicht zu verlieren. 

Dass die eben beschriebenen Gangausrichtungen für 
die Gefällsablieferung der Adalberti-Grube von grosser Be· 
deutung sind, lässt sich aus dem· Umstande entnehmen, dass 
bis zum Jahre 1859 diese Grube, mit Ausnahme des Jahres 
1855, jährlich 29 bis 30 Tausend Mark Silber in Ablieferung 
bral(hte, während im Jahre 1860 schon 35.063, imJ. 1862 so
gar37.G51 Mark an dick. k. Schmelzhütte abgeliefert wurden. 

Die preussischen Bergschulen. 
Unter diesem Titel ist vor Kurzem in ßreslau im Ver

lage von E. Trewendt eine äusserst werthvolle Schrift von 
Dr. J, Römer, Lehrer an der Bergschule zu Düren, erschie
nen, welche i Druckbogen stark, die Verhältnisse der preussi
schen ßergechulen zur Auehilduog von Steigern und Gruben
beamten in eingehender Weise bespricht. Nachdem anch bei 
uns seit mehreren Jahren dieser Art ßergscbulen (in Przibram, 
Windschacht, Nagyag, Bleiberg, Nagyb:i.nya, Schmölloitz, 
Wieliczka) Aufmerksamkeit und Fürsorge zugewendet wird, 
so glauben wir, dass die Mittheiluog des nallgemeioeo Thei
lesu jener Schrift, welcher viele schätzbare Erfahrungen 
enthält, auch filr die ~'reunde unserer ßergschulen von In
teresse sein dürfte. 

Nachdem im Jahre 1861.die Bergschule zu Hal
berstadt aufgehoben und mit der zu Eisleben vereinigt 
worden ist, bestehen in Pl'eussen noch acht Bergschulen, 
nämlich zu Bochum, Düren, Eisleben, Essen, Saar
hrü cke n, Si c gen, Tarn owi tz und Waldenburg, also 
fünf in den westlichen und drei in den östlichen Provinzen. 
Sie sind Schulen im eigentlichen Sinne des Wortes, ob
gleich die Schüler sämmtlichjunge Männer im Alter von 18 
bis 30 Jahren sind. Jeder Schüler ist zur Theilnahmo an 
allen Unterrichtsgegenständen verpflichtet und wird nur 
ausnahmsweise und aus dringenden Gründen von 
der Theilnabme an einzelnen derselben dispensirt; die 
Schüler werden 1egelmässig examinirt, so dass sich der 
Lehrer stündlich oder wöchentlich oder auch in grösseren 
Perioden über die häusliche Thätigkeit, die Fortschritte und 
selbst die augenblickliche Aufmerksamkeit unterrichtet, wozu 
die regelmässigen schriftlichen Ausarbeit11ngen ein weiteres 
Mittd an die Hand geben. Nur die Handhabung der Dis· 
ciplin ist an den meisten Bergschulen eine weniger klein
liche, da ja die erziehende Seite des Unterrichtes wegen des 
vorgerückten Alters der Schüler mehr zurücktreten kann. 

Die Re o r g an i s a t i o n der älteren Bergschulen fand 
in den Jahren 1853 bis 1857 statt, während die Berg
schule zu Halberstadt im Jahre 1855 und die zu Düren im 
Jahre 1857 auf denselben Grun~lagen errichtet wurden. 

Obgleich durch die Reorganisation eine grosse Ueber
cinstimmung in der Einrichtung der Bergschulen herbeige
führt worden ist, tragen dieselben doch sämmtlich und mit 
Recht einen localen Charakter, der bei näherer Betrachtung 
viel ausgeprägter erscheint, als man nach ihrer gemein· 
schaftlichen Grundlage und selh't nach ihren Statuten er~ 
warten möchte. Es kann das jedoch nicht besonders auf
fallen, wenn man bedenkt, dass jede dieser Anstalten für 
einen genau abgegränzten Kreis - Bergamtsbezirk -
und also auch hauptsächlich nur für die darin vorkommen
den bergmännischen Anlagen eingerichtet worden sind. Es 
ist demnach auch keineswegs richtig, anzunehmen, dass die 
eine oder die andere Bergschule unbedingt einen Fehler 
begangen habe, wenn in der Folge wiederholt nachgewie
sen wird, dass in manchen Stücken die Bergschulen so 
weit auseinander gehen, dass ihre Bestrebungen kaum noch 
ein gleichei. Ziel zu verfolgen scheinen. Eben so wenig 
sind unsere Anstalten aber auch als fertig oder gar vo 11-
k o m men zu betrachten; viel eher möchten sie noch als 
Schulen gelten, die, auf derselben Grundlage errichtet, 
darnach streben, den \Veg zu finden, auf welchem sie 
dem Bergbau möglichst nutzbar werden können. Diese 
Bestrebungen offen darzulegen, ist der Zweck vorliegender 
Arbeit. 

Zweck der Bergsehnlen. 
Der Zweck der Be,rgschulen ist die Ausbildung 

von Privat-Grubenbeamten, namentlich von Gru
bensteigern, Maschinen-, Poch- und \Vaschstci
ger n, Werkmeistern, 0 her stc iger n, Grub enr e ch
nun gs führ ern und Grubenbetriebsführern, sowie 
von Marks eh ei dcrn. Die Bergschule zu Saarbrücken 
macht hiervon eine Ausnahme, indem sie v.:irzugswcise 
weniger selbstständige Grubenbeamte auszubilden hat, da 
der Betrieb der dortigen königlichen Gruben von Berg
Inspectoren geführt wird, und die Schule nur im Iutereese 
dieser Gruben einzig aus fiscalischen Mitteln ge
gründet worden ist und unterhalten wird. Die Aufnahme 
anderer Bergleute ist jedoch auch hier nicht ausgeschlossen. 
Die anderweitigen f i s ca li s c h e n w· erke in Prcussen ent
nehmen ihren Bedarf an Steigern u. s. w. aus den Zöglin
gen der ihnen zunächst liegenden Bergschulen. 

Die Bergschule zu Waldenburg kehrt in neuerer 
Zeit da.bio zurück, sich auf die Ausbildung von Steigern zu 
beschränken, da zur Ausbildung höherer Grubenbeamten 
ein Hcdürfniss jdzt wenigstens nicht vorhanden ist. 

Da die zukünftigen Obersteiger und Grubeubetriebe
führer eine eingehendere und höhere theoretische Ausbil· 
dung erfordern, als die zukünftigen Steiger und Unterstei
ger, so ist hierdurch schon die Trennung derselben beim 
Unterrichte geboten. Die Bergschulen sl:nd daher auch 
einclassige oder zweiclassige. De. von dieser 
Classeneintheilung noch später ausführlicher die Rede sein 
wird, so sei hier nur noch erwähnt, dass mit den eincle.ssi· 
gen Bergschulen noch sog. Vors eh u le n verbunden zu 
sein pflegen, die sich vorzugsweise auf die Ertheilung von 
Unterricht in den Elementarfächern beschränken. 

!nfnahme-Bedlngnngen. 
Die Aufnahme in die untere Class e der zwci

classigen Bergschulen und in die einclassigen 
Bergschulen ist ohne Ausnahme an einen sittlichen 
Lebenswandel und an das Maas von Kenntnissen 
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geknüpft, welches den Leistungen der oberen 
Classe e,iner guten Elementars.ehule entspricht: 
der Aufzunehmende muss das Deutsche leserlich und ohne 
grobe orthographische Fehler schreiben, geläufig lesen und 
leichte Regeldetrie-Exempel lösen können. 

Zum Eintritt in die j> b er e C 1 a s s e sind die Kennt
nisse erforderlich, welche die bes~eren Schüler der unteren 
Classe erlangen, doch kann diese Vorbildung auch auf an
deren Lehranstalten erworben werden*). 

Dio Bedingungen für den Eintritt in eine 
der Vors c h u 1 e n sind nicht so entschieden ausgespro
chen, doch stimmen sie alle darin überein, dass der Auf
zunehmende ein oder mehrere Jahre Bergarbeit getrieben 
haben muss. Da die Vorschulen gerade die Elementar
kenntnisse ergänzen und erweitern sollen, so ist es auch 
nicht absolut nothwendig, dass dei· Aufzunehmende ein 
bestimmtes Mass von Kenntnissen sich schon.angeeignet 
habe. Auch hiervon wird in der Folge noch ausführlicher 

die Rede sein. (Schluss folgt.) 

N o t i z. 
Bessemer-Stfl.hl. Noch eines anderen glücklichen Ver

suches müssen wir heute gedenken, welcher der Erzeugung 
von Bessemer-Stahl erst recht ihre hohe Wichtigkeit für un
sere Industrie verleiht; es ist die Verarbeitung des Besse
rn er-S tah 1 es. Der um unsere Eisenindustrie hochverdiente 
Chef des Prcvali-Werkes liess einen Thail des Productes von 
dem ersten Venuche, welcher in Heft angestellt wurde, nach 
Prevali bringen und daselbst weiter verarbeiten. Ein Stilck 
von 115 Pfund Bessemer-Stahl lag durch % Stunden im Glüh
ofen und wurde sodann unter dem 90 Centner schweren 
Dampfhammer bearbeitet, weiters unter einem kleinen Dampf
hammer gestreckt. Unter einem Streckhammer wurde ein Stiick, 
15 1/ 4 Zoll lang und 51/2 Zoll dick, auf 42 1/ 4 Zoll Länge 
und 3 Zoll Dicke ausirestreckt. Aus diesem Stücke wu'rden 
Schrottmeissel und Drehmesser angefertigt. ~fit ersterem hat 
mau vo11 einem Stahlkerne ein bedeutendes Stiick abgemeisselt, 
ohne dass er auch nnr im Geringsten augegriffen wurde. Ebenso 
wurde auch das Drehmesser sofort mit Erfolg benützt. Aus 
diesem kurzen Versuche ergab sich, dass der in Prcvali weiter 
verarbeitete ßessemer-Stahl dem Mayer'sohen Gussstahle 
ersten Härtegrades gleichkomme. Nicht unerwähnt kö11nen 
wir lassen, dass der bei dem letzterwähnten Experimente an
wesende Maschine11fabrikant die in Prevali aus dem von einem 
steirischen Werke bezogenen Schlacken-Roheisen erzeugten 
Walzen ungemein lobte. Die in Prevali erzeugten Hartwalzen 
werden wohl noch die ausländischen verdrängen. 

A d m i n i R t r a t i v e s. 
Concura -Kundmachung. 

Bei der k. k. Berg-, Salinen-, Forst- und Güter-Direction 
zu Marmarosch-Sziget ist eine Kanzlei-Officials-Stelle in der 
X. Diätenclasse, mit dem Jahresbezuge von 630 fl., eveutuel 
eine Officialstelle mit dem Gehalte von 525 ft. öst. W., dann 
einer Naturalwohnung, oder in Ermanglung einer solchen mit 

einem Quartiergelile im Betrage von 15% d.is Jahresgehaltes, 
ferner einem Salzdeputate von jähr.lichen 100 Pfund, dann mit 
der Begilnstigung des Bezuges von 12 Klafter Brennholz und 
24 Metzen Weizen, letzteren bis zur Errichtung der V:i.saros
Name11yer Eisenbahn gegen Erlag des jeweiligen Gestehungs
preises, endlich eventuel eine Kauzlei-Assistentcn-Stelle in der 
XI. Diätenclasse mit der Besoldung jährlicher -!20 fl. öst. W., 
einer Naturalwohnung oder 150/ogem Quarticrgeld und den 
übrigen Bezügen in derselben Höhe, wie jene der beiden Offi
cialstellen - zu besetzen. Bewerber um eine dieser Stellen 
haben ihre documentirten Gesuche unter Nachweisung des 
Alters und Religionsbekenntnisses, ihrer dermsiligen Dienstes
eigenschaft, der Sprachkenntnisse, insbesondere der deutschen 
und ungarischen Sprache, dann der Gewandtheit in der KBDz
leimanipulntion, unter Angabe, ob und in wolchem Grade sie 
mit Einem oder dem Andern der Marmaroscher Cameral-Beamtcn 
verwandt oder verschwägert sind, binnen drei Woche11 im 
vorgeschriebenen \Vege bei dieser k. k. Directioo einzubringen. 
Auf disponible ßcaq1te wird vorzüglich Rücksicht genommen. 

Von der k. k. Berg-, Salinen-, Forst- und Giiterdirection 
lfarmarosch-Sziget, am 9. Jnni 1864. 

H..undmacltung. 
Die Assistentenstelle bei der gefertigten Bergbauverwaltung 

ist zu be8etzen. ~lit derselben ist ein Gehalt in Barem und 
Naturalien, daun ein Anthcil an der Ertragstantieme in der 
Gesammtziffer von wenigstens 500 fl. nebst frtlier Wohnung 
und Beheizung, endlich die normalmässige Pensio11 Terbunden. 
Die definitive Anstellung, mit welcher sofort die Pensionsfähig
keit beginnt, erfolgt nach zufriedenstellender, böch8tens ein
jähriger Probezeit. Erfordernisse sinil: Mit gutem Erfolge ab
solvirte bergakademische Studien und Kenntniss beider Lan
dessprachen. Bewerber, welche bereits praktische Dienste nach
weisen können, oder absolvirte Techniker werden bevorzugt, 
und wird deren Gehalt mit der definitiven Aufnahme auch 
cntspr~chend höher gestellt. Die mit den erforilerlichen Zeug
nissen belegten Gesuche sind bis zum 15. August bei der 
gefertigten Bergverwaltnng einzubringen. (rn-21) 
Verwaltung der Fürst Bchwarzenberg'achen Bergbaue in Böhmen 

zu Schwarzbach pr. Oberplan, am 15. Juni 1864. 

Oie Erfinduug des General Rasehette, lloehöfen uaeh 
einem neuen Sl'steme zu erbauen, welches sowohl die 
billigste Ilcrstellung des Hochofens selbst, wie auch eine höchst 
beträchtliche Brennmaterial - Ersparniss, bei vermehrter und 
vorzüglicher Production garantirt, uimrnt in diesem Augenblick 
um so meLr die Aufmerksamkeit aller Fachleute und Interessen
ten in Anspruch, als der erste nach diesem Systeme erbaute 
Hochofen (zu Mülheim am Rhein) vor Kurzem in Beirieb ge
setzt wurde. Wir verfehlen nicht, auf die von dem Bevoll
mächtigten des General Raschette, Herrn Ingenieur Carl Aubl'l 
verfasste 8chrift (Köln, Lengfeld'sche Buchhandlung, % Thlr.) 
aufmerkHam zu machen, in welcher des neue System, unter 
beigefügten Zeichnungen und Betriebstabellen, ausführlich er-
läutert wird. . (18) 

Soeben erschienen bei Tandler & Comp. (C. •'rouuur), 
Wien, Graben 20, Trattnerhof: 115-17) 

Berg- und hüttenmännisches 
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der k. k. Bergakademien zu Leoben u. Schemnitz 
und der k. k. llontanlehranstalt zn Pribram. *) Die grössere Hälfte der Schüler der oberen Berg
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Mit dieser Nummer wird eine Tafel mit Zeichnungen ausg egeben. 
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ist jährlich loco Wien 8 ft. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendnng 8 fl. 80 kr. ö. W. Die JahresahonnenteD 
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Die Verbindung der Südbahn mit der Kais. 
Elisabeth-Bahn. 

Die lange projectirte, in jüngster Zeit von Dr. K o m
p a s s, dem gegenwärtigen Biirgermeister von Stadt Steyer 
wieder angeregte Bahnverbindung zwischen der Robeisenpro
ductiou Obersteiermarks und den Re.ffinirwerken Oberöster
reichs bildete auch einen Gegenstand der Verhandlungen 
d~s steiermärkischen Landtages, in dessen Auftrage der 
steierm. Landesausschuss eine Eingabe an rlas 
8tuHtsministerium richtete, aus welcher wir hier das \Vesent
lichste mittheilen, da diese Bahn nebst der von Fünf
k i r ehe n - Kot t o r i ge.genwiirtig die höchste Bedeutung 
fiir die Eisf'nindustrie Innerösterreirhs hat, deren Erhal
tung zum Theil davon abhängt, dass man sie durch rasche 
Und billige Frachtverbindungen zur Concurrenzfähigkeit 
mit ihren an sich vortrefflichen Producten erhebe. 

Der steiermät·kische Landesausschuss gibt nach einer 
Einleitung, die wir hier übergehen können, nachstehenden 
Ceberblick der Sachlage: 

:S-ach der unterm 1. Jänner d. J von Dr. Kompase 
au das k. k. Finanz-Ministerium gerichteten Eingabe ist es 
den Bemühungen desselben gelungen, ein englisches Haus 
~ufzufinden, welches sich bereit erklärte, den ß au der 
Linie von Bruck a. d. M. über Leoben, St. Michel, 
rfurch das Liesing- und Paltenthal iiber Admont, 
Rirflau, Altenmarkt, 'Veyer, Steier und Enns zu 
iibernehroen und die hierzu erforderlichen 
(). e J dm i t t e 1 u n t e 1' der Be d in g u n g herbei zu
s c h a ffe n, dass vorläufig von der hohen Staatsverwal
tung die Zusicherung ausgesprocQ.en werde, dass nach 
Nachweisung und Erfüllung der gesetzlichen Erfordernisse 
ihm, Dr. Kompass, die Concession verliehen unrl die Re
gierungsvorlage wegrn der Zinsengarantie 1111 den Reichs
rath eingebracht we1·de. 

Während dieses Gesuch des Dr. Kompass noch in Ver
handlung sich befindet, ward in cl._er diessjährigen Session des 
Bteiermärkischen Landtages von dem Abgeordnetrn Moriz 
\}_Kaisersfeld der AntrRg eingebracht, dass der st<>ierm. 
Landesausschuss im Interesse der Ausführung eines Schie
nenweges, welcher die Siidbahn mit der Kaiseriu Elisabeth-

\Vestbahn direct verbindet, beauftragt werde, im Einver
'nehmen mit dem oberösterreichischen Landesausschusse 
und soweit es sich hierbei auch no('h um eine weiter" Fort
setzung in der Richtung Linz-ßudweis·Pilse~ handeln mag, 
auch im Einvernehmen mit dem k. böhmischen L1indes
ausschusse 11iejenigcn Schritte zn thun. welche ~eeignet 

scheinen, das Zustandekl)mmen der oben bezeichuetrn Ver
bindungshahn ehcbaldigst zu vel'wirklichen. insoferni> aber 
hierbPi die i\litwirknng des Lan<ltag'ls nothwenclig wird, in 
n!icbstcr Session rlie 1mtsprccheuden Anträge zu stellen. 
Dieser Antrag wurde in der~. Sitzung am 17. März d. J. 
vom Antragsteller begründet und zum Beschlusse erhoben. 
Auch eine von 1] en Gemeinden Aussee, des Enns- und der 
bena.chbarteu ThiilPr beim At. Landtage einj?ebraehte, die
~elhe Ang<'legenheit betreffende Petition ward in der 21. 
Sitzung am 2. :\-Iai d. J. dem L ande"ausschu~SE' ZU!' ßp. 
dachtnahme zugewiesrn. 

Der Landes-Ausschuss, indem .:r sich hiermit des ihm 
vom Landtage gewordenen Auftrages entle<ligt, glaubt sich 
um so mehr auf wenige Bemerkun!!en beschränken zu 
können, als Alles, was über die Vortheile des Projectes für 
eine abgekiirzte Handelsverbindung zwisPhen den Häfen des 
adriatischen Meeres und der Nordsee, für diP Hebung der 
Eiscnproduction, für die 8teigenmg des Ertrages 11nd des 
Werthes der iirarischen Ha11ptgewerkschaft u. E. w. gesaf!'t 
werd"u könnt„, ohnehin bekannt ist. 

Die Handelskammer in Linz, in dereu Bezirk eine 
ausgebreitete, mit dem Ilezup:e von Roheisen und Rohstahl 
Ruf die iirari~chen \Verke in Steiermark angewiesene, alt
berühmte Eisen-Industrie sich befindet, hat nie einen Schutz 
durch <lie Zollschranken für diese Industrie in Anspruch 
genommen und wenigstens in Bezug auf Roheisen haben 
Rnch die Haudelskammern von Leoben und von Graz von 
jeher der freiesten Concurrenz das \Vort gesprochen. Darin 
aber stimmten alle drei Handelskammern immer vollkom
men überein, dass sie für die Eisen - 1 n du s tri e, so wie 
für jede andere inländische Industrie Freiheit des Ca pi
t a 1 s, Freiheit des Verkehrs mit Grund un<l Boden von 
allen beschränkenden Gesetzen, Schutz gegen betriige
rische Täuschungen des Publikums, energische und kluge 
Vertretung der Interessen des österreichischen Handels in 
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den Hafenstädten Europas und auf überseeischen Handels
plätzen, endlich zum Behufe der Möglichkeit einer wohl
feileren Productiou - Vervielfältigung, so wie Verbesse
rung der bestehenden Tra.usportau1talten und Commuui
catiouemittel begehrten. 

Würde unsere Eisen-Industrie in anderen Dingen auf 
Kosten der Geeammtheit ihr Heil suchen und würde sie 
namentlich in hohen Schutzzöllen ihre verlorene Blütbe 
wieder finden wollen, ihre Klagen würden im Laude wohl 
ziemlich ungehört \'erhallen, Denn billiges Eisen verlangt 
die Laudwirthschaft, verlangt jede Fabrication und jeder 
Gewerbebetrieb, und niemals könnte die Eisen-Industrie 
durch die Arbeit, welche sie schafft, und durch den Gewinn, 
welchen sie Einzelnen gewährt, den Nachtbeil aufwiegen 
und die Wunden heilen, welche sie in ihren Preisen, ge· 
schützt durch ein monopolistisches Zollsystem, dem Lande 
schlageu würde. 

Müsste der Landesaueechues annehmen, dams die In
dustriellen des Landes in egoistischer Weise ihr Heil in 
dem Verlangen von Opfern suchen werden, welche, würden 
sie der Geeammtheit auferlegt, diese in ungleich höherem 
Masse beschädigen, als sie sie selbst bereichern würden, -
nie könnte er ihnen seine Unterstützung angedeihen lassen; 
- er erkennt es dagegen als seine Pflicht, dort für die In
dustrie seines Laudes einzustehen, wo ihre Forderungen 
vollberechtiget sind. 

Was unserer Eisen-Industrie im Vergleiche zu jener 
in anderen Ländern die Productionskosten so unverhältniss
mässig vertheuert, das· ist bekanntlich der Umstand, dass 
Roh- und Hilfsstoffe auf grosse Entfernungen auseinander 
liegen. Die Handelskammer von Leoben hat in ihrem die 
Periode von 1854-1856 umf~ssenden Jahresberichte be
rechnet, dass in einem Ctr. Stabeisen, auf den Handelsplatz 
gestellt, nicht weniger als 3 ß. 14 kr. bi~ 3 fl. 9 kr. CM. 
Frachtkosten liegen, während englische , schwedische, bel
gische, rheinische Werke diese Ausgabe mit einigen Kreu
zern bestreiten. Die Handelskammer hat hierin nicht über
trieben; das Erz bis zur Röste und von dieser bis zur 
Schmelzhütte, die Kohle zur Röste und zur Herstellung des 
Roheisens , dieses bis zur Frischhütte, die Kohle für die 
Verfrischung des Roheisens, das fertige Stabeisen bis au 
seinen Absatzort, Alles bis auf die gewöhnlichsten Bedürf
nisse des Lebens muss besonders verfrachtet werden. 

Der Transport aller dieser Gegenstände geschieht zum 
grösseren Theile auf Landwegen meist von primitivster An
lage, de~·en Erhaltung wieder dem Gewerken und, wie z. B. 
die Eisenstrasse von Pr e b i eh 1 bis Stad t St e i er, diesem 
allein obliegt. Wie primitiv die Anlage dieser Straesenzüge ist, 
geht aus dem einen Beispiele hervor, wornach man, wenn man 
die einzelnen Steigungen des Straeseustückes von Hie f l au 
nach Altenmarkt in einer Länge von nm 3 Meilen eum
mirt, eine Geeammthöhe von 150 Klaftern erhält, welche 
bei jeder Hin- oder Rückfahrt erstiegen werden muss, wäh
rend der absolute Höhenunterschied nur 9 1

/ 2 Klafter 
beträgt. 

Eine Waeseretrasee steht nur von Altenmarkt an zu 
Gobote. Wie ungenügend dieselbe aber auch für die Be
dürfnisse der Industrie ist, indem die Kostspieligkeit der 
Anfertigung der Fahrzeuge, der Erhaltung der Personen 
und Pferde und die kurze Dauer der Beechiffung - 35 
Wochen im Jahre - diese Art des Transportes noch immer 
sehr kostspielig machen, die Handelskammer in Linz hat 

dennoch fast in jedem ihrer Jahresberichte die Regulirung 
des Enneflusses zu dessen beesereF Schiffbarkeit verlangt. 

Im oberen Euuethale harrt ein über 1000 Joche mes
sendes Torfmoor der Verwendung entgegen, und unerschöpf
liche Lager von, für den Hüttenbetrieb vorzüglich geeigne
ter Mineralkohle kann die Wolfsegg-Traunthaler 
Gewerkschaft zur Westbahn, die Köflaeher Eisen· 

· bahn- und Bergbau-Gesellschaft zur Südbahn stellen, und 
im Kohlenbecken um Fünfkirchen liegen noch Millio
nen yon Centnern Steinkohle im Schachte der Erde. Alle 
diese Massen Brennstoffes bedürfen u ur der Aus fü h
run g der projeetirteu Eisenbahnverbindung, 
um die Metallschätze unseres Erzberges reich· 
li c h er in F l u s s zu b ringen. Mit Recht wird angenom
men, dass ~iue Eisenbahn, welche über Hieflau au die West
bahn geführt wird, und eine Pferde-Eisenbahn, welche den 
Erzberg mit Hieflau in Verbindung brächte, den Steinkoh · 
len Oberösterreich~ und des südlichen Böhmens in Verwen
dung zur Eisenproduction erst die richtige Bedeutung ge
ben könnte, dass neue Hochöfen nach Reifling, 
Weissenbach, selbst bis W et er gestellt und mit Holz
kohle, erübrigt durch die aufzulassenden Hämmer der Haupt· 
gewerkechaft oder auch mit Traunthaler Coaks, von denen 
nach' gemachten Versuchen 1 Metzen gleich 2 1/ 2 Metzen 
weicher Holzkohle sein soll, gespeist werden könnten. 

Aber nicht bloss einem schwunghafteren Betriebe der 
Eisen-Industrie würde die projectirte Eieenbahnverbindun~ 
zu Statten kommen, auch eine billigere Stellung des 
Aueseer Salzes und somit ein schwunghafterer Absatz 
dieses unentbehrlichen Artikels würde durch sie ermög
licht. Die lebhaftere Productiou in Eisen und Salz würde 
auch einen lebhafteren Verkehr mit Colon i a 1 w a a r e n, 
Getreide, Wein und anderen Victualien zur Folge ha
ben; die wohlfeilere Fracht und der erweiterte Bezugsrayon 
würden alle Preise und damit wieder die Pro du c t i o n s · 
kosten der Industrie billiger machen; die reichen 
Torflager des Enusthalee, di~ Kalkstein- und Gypsbrüche 
Oberösterreichs würden ihre Verwerthuug finden, und ein 
zahlreicher Zug von Fremden würde diese an Naturschön· 
heiten eo reichen Gegenden alljährlich besuchen. So lässt 
sieh denn auch über die zu erwartende Rentabilität der 
Bahn heute, wo sich in diesen Gegenden Alles noch in ei
nem unentwickelten Zustande befindet, kein Urtheil fällen; 
vorschnell aber ,wäre es, dieselbe in Abrede stellen zu wol
len, und zwar um so vorschneller, als die nothweudigen 
Grundeinlösungen, welche bei anderen Bahnen einen so 
bedeutenden Factor in den Anlagekosten ausmachen, bei 
dieser auf einer sehr gedehnten Strecke nur einen sehr un
bedeutenden Aufwand verursachen können , wodurch die 
einzelnen Schwierigkeiten des Baues reichlich aufgewogen 
werden. 

Die Staats -Verwaltung kann daher für diese Bahn· 
strecke eine Z i u e eng ar anti e umsomehr mit Beruhigung 
übernehmen, als die Summen, welche das Aerar durch den 
Wegfall der Erhaltung der Eieeuetrasse und durch die ge
ringeren Auslagen für die Strasse von Bruck nach Leoben 
und von da hie Uottenmanu jährlich in Ersparung bringen 
wird, endlich der höhere Reinertrag und die unberechen
bare Wertherhöhuug des hauptgewerkschaftlichen Besitzes 
jede Zinse~garantie zu einer mehr scheinbaren als wirk
li~hen machen werden. 

Wo aber eine Eisenbahnverbindung, wie die projectirte, 
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eo sehr ein Gebot der Nothwendigkeit ist, da kann für den 
Staat die Frage: ob ihr eine Zinsengarantie zu erth~ilen -
sein werde oder nicht? als im Vorhinein entschieden ange
nommen werden. Welchen Sinn würde es auch haben, wenn 
das Reich dall Zustandekommen einer Eisenbahnverbindung 
von der höchsten handelspolitischen Bedeutung, welche 
einer altberühmten liulustrie wieder die Mittel zu einer 
blühenden Existenz gewährt und welche ringsum W oblstand 
und Segen im Augenblicke ihres Entstehens schon verbrei
ten und vermehren muss, in karger Berechnung der 
Eventualität einer zu leistenden Zinsengaran· 
tie vereiteln würde, während dasselbe Reich, das hier 
ein hochentwickeltes und durch den'.Reicbthum vorhandener 
:Naturschätze vollkommen berechtigtes Industrieleben dem 
Siechthume weiht, im fernen Osten mit reichli~hen 
8 u b v e n t i on en einen urwüchsigen Naturzustand zu be
fruchten sich bestrebt, der, wenn es gut geht, trotz der 
gewidmeten l\Iittel erst nach einer Generation auf 
jener Höhe der Civilisation und wirtbschaftlichen Cultur 
anlangen kann, welche hier seit einem Jahrhunderte 
bereits bestehen und die es gilt, vordem Verfalle 
zu bewahren und zu retten? 

Die Landesvertretung von Steiermark hat bewiesen, 
dass sie die ihr gestellten Aufgaben, so weit ihre Kräfte 
reichen, zu erfüllen versteht, und der Landesausschuss glaubt 
den Geist, welcher die Landesvertretung beseelt, genugsam 
zu kennen, um aussprechen zu können, dass von Seite des 
Landes Alles geschehen wird, was zur Hebung 
des gewerblichen Unterrichtes und zur Verbesse
rung des Strassenwesens noch Noth thut. Aber alle 
Bemühungen der Landesvertretung, den Flor des Laudes 
zu heben, wären fruchtlos, die ganze Bedeutung des 
Reichsverb an des wäre dahin,undjedesOpfer, welches 
seiner Existenz immer noch mit Freuden gebracht wird, 
ersr:hiene ver s c b wendet 1 würde das Reich· in jenen 
Aufgaben, deren Erfüllung nur ihm möglich ist, würde ea 
in den Bemühungen, welche die Blüthe des Ganzen wie der 
Theile zum Ziele haben, hinter den Ländern zurückbleiben. 

Der Landes-Ausschuss hält es da.her für unzulässig 
und undenkbar, dass die R~gierung es dabei bewenden 
lassen könnte, lediglich ausgesprochen zu haben.: dass ihr 
die Ausführung der oft erwähnten Verbindungsbahn im 
Wege der Privatthätigkeit wünschenswert h erscheine; 
.. er Landes-Ausschuss hält sich vielmehr zu der Annahme 
berechtigt, die Regierung werde, wie sie, bewogen durch 
politische G1iinde1 für Sieben bü rgcn und die Buko wina 
geh11.11delt hat, auch für d i e Länder de e Westens 
h an dein und es werde ihren ernstlichen Bemühungen hier 
wie ·fort gelingen, für ein so hervorragendes Unternehmen 
iie erforderlichen Geldkräfte zu finden. 

Die Angelegenheit, welche der Landes-Ausschuss hier 
1erührt, ist eine An g e 1 e gen h e i t des Reiches , sie ist 
ine Aufgabe der gesammten Regierung. DerLan
es-Ausschuss, welcher mit Trauer das Ministerium 
1r Handel und Volkswirthschaft noch immer 
erwaist sieht, der aber auch weiss, dass dem Sta11.ts
foisterium bei Ertht:ilung von Eisenbahnconceesionen ein 
assgebender Einfluss durch die Gesetze gegeben ist, glaubt 
~inen Fehlgriff zu thun, wenn er sich an dieses wendet 
1d bittet: 

Das h. k. k. Staatsministerium wolle die geeigneten 
:hritte thun, damit eine mit Locomotiven zu befahrende 

Verbindungsbahn zwischen der Süd- und der Westbahn 
mit den Endpunkten Bruck a. d. M. und Enns ehestens zur 
Ausführung komme, und es werde dasselbe Alles abwenden, 
was das Zustandekommen dieser Bahn zu ver
eiteln geeignet wäre, und daher nie zugeben, dass 
auf der Strecke Bruck-Steier eine concunirende 
Z w e i g- o d er n u r e i n e T h e i 1 b a h n c o n c e s s i o n i r t 
werde. 

Die preussischen Bergschulen. 
(Schloss.) 

Bei der Anmeldung muss der Aufzunehmende durch 
Zeugnisse nachweisen, dass er während der Arbeitszeit 
Flciss, Anstelligkeit und Ausdauer an den Tag gelegt und 
eich gut geführt habe. In Düren ist diese Bestimmung 
dahin vcrschiirft worden, dass die Zeugnisse in u nunter
b roch e n er Reihenfolge die Zeit vou der Entlassung aus 
der Elementarschule bis zum Tage der Anmeldung zum 
Besuche der Bergschule um fassen müssen, und dass die 
Zeugnisse von Grubenbeamten andei'"er Bezirke, oder von 
sonstigen Privatleuten amtlich beglaubigt sein müssen. 
Es hat hier nämlich die Erfahrung gelehrt, dass ohne diese 
Bestimmung die schlechten Zeugnisse, nli.mentlich schlechte 
Zeugnisse höherer Leb ranstalten, nicht. selten von den 
Aspiranten unterschlagen, und die von auswärtigen Gmben
beamten und Privaten geradezu gefälscht wurden. 

Das A 1 t er der Aufzunehmenden ist in D ü r e 11 und 
Eisleben auf mindestens 1 S Jahre festgestellt; dieses 
gilt auch in Saarbrücken für den Eintritt in eint• Vor· 
schule. Oie übrigen Schulen haben entweder kein Alter fest 
bestimmt, oder fordern den Nachweis, dass die Militärver
hältnisse den Besuch der Bergschule nicht stören werden ; 
da jedoch sämmtliche Bergschnl en die Hinterlegung einer 
mindestens zweijährigen Resch äftigung mit Bergarbeit 
fordern, so ist dadurch auch das zurückgelegte 18. Lebens
jahr bedingt. Eine Ausnahme hiervori macht die Berg
schule zu Eis 1 e b c n, welche für die untere Claese zwar 
eine dreijährige, für Jie obere dagegen nur einjäh
rige Arbeitszeit voraussetzt In B o c h um unJ Essen 
wird für den Besuch der oberen Classe seit 185 7 eine 
dreijährige, statt der bisher geniigenden einjährigen 
Arbeitszeit zur Bedingung gemacht, während für die untere 
Classe nach wie vor eine zweijährige praktische Beschäfti. 
gung genügt; die Bergschule zu D ii r e n, welche statuten
gemäss eine wenigstens zweijährige Arbeitszeit für den 
Eintritt in beide Classen fordert, bat in den neueren Be· 
stirnmungen ganz besondrrs hervorgehoben, dass bei der 
grossen Zahl der Angemeldeten eine wenigstens dreijährige 
Arbeitszeit als Regel gelten solle. 

Die zweijährige Arbeitszeit ist von den meisten Berg
schulen als zu gering erkannt worden, und dass dieselbe 
noch nicht allgemein bedeutend verlängert worden, ist wohl 
nur dem Umstande zuzuschreiben, dass sich vorzugsweise 
solche Bergarbeiter zur Aufnahme meldeten, die eine mehr 
als zweijährige Arbeitszeit hinterlegt hatten, und welche, 
wenigstens an einigen Bergschulen, bei der Aufnahme vor
zugsweise berücksichtigt wurden. 

Damit die Bergschulen den vollen Werth erlangen, 
den sie haben sollten und könnten, ist es nothwendig, dass 
nnr so 1 c h e j u n g e L e u t e zur Aufnahme vorgeschlagen 
werden, die praktisch hinreichend vorgebildet sind, um 

* 
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eiuc 8tcigerstelle ausfüllen zu können. Das ist aber die Sa
che der Gewerken und ihrer Beamten, nicht der Bergschulen. 
Diese können und sollen ja nicht Bergleute bilden, sondern 
tüchtigen Bergleuten die wissenschaftlichen 
Hilfs q uelleu ersch liessen. · 

Das Curatorium der uiederschlcaischeu Berg
s c h u 1 e zu Waldenburg hat aus dem erwähnten Grunde 
die Bestimmung getroffen, dass die Aufzunehmenden alle 
im Bezirke vorkommenden Häuerarbeiten durchgemacht 
haben sollen, während das Alter derselben durch die Be
stimmung festgestellt wird, dass der Aspirnnt seiner Mili
tärpflicht genügt habe, oder zur Ersatzreserve gestellt wor
den sei. Diese Bestimmungen verdienen beide die volle 
Berücksichtigung von Seiten der übrigen Bergschulen, be
sonders uber die letztere, da in Folge derselben die jungen 
Leute frühestens nach vollendetem 20., grosaeutbeils aber 
erst nach vollendetem 23. Lebe1isjahre in die 8chule ein
treten. Bei der Entlassung haben sie dann durchschnittlich 
ein Alter von 24 Jahren errdcbt, sind also gewiss auch 
viel geeigneter zm· Uebernahme einer Grnbenbeawtcnstelle, 
als im Alter von 20 Jahren. Eine Ausnahme hiervon wird 
freilich dann in dem Falle zu machen sein, dass 11ich im 
Bezirke ein Mangel an Grubenbeamten fühlbar machen 
sollte. Feruer führt das Aufnahmealter vou 1 S Jahren 
noch gar zu häufig den Nachtbeil herbei, dass die Zöglinge 
nach vollendeter Schulbildung mindestens ein Jahr, mei
stentheils aber bis zu 3 Jahren durch ihre Militii.rdieust
pflicht iu Anspruch genommen werden, eine Zeit, welche 
vollständig genügt, um die erworbenen praktischen und 
ganz besonders die theoretischen Kenntnisse sehr zu be
einträchtigen. Dass die Gewerken diesen Umstand bei 
der Wahl ihrer Beamten wohl berücksichtigen, bedarf kaum 
der Erwähnung. 

Endlich ist noch hervorzuheb'en, dass die im Altt!r 
von etwa 20 Jahren entlassenen 8chüler keine Anstellung 
finden, weil kein Grubenbesitzer sich gerne der Gefah1· 
auosetzeu wird, einen jungen Grubenbeamten, der eben 
erst auf Kosten der Grube sich in seine Stelluug hinein
gearbeitet hat, durch die Einberufung zum Militärdienste 
wieder zu verlieren. Aber selbst wenn ein solcher junger 
Mann zufällig nicht Soldat zu werden braucht, so ist er 
dennoch in der Regel viel zu jung, um eine Grubenbeamten
stelle gebührend bekleiden zu können. 

Dass achtzehnjährige Schüler weniger von ihren Eie- . 
mentarkenntnissen eiugebüsat haben und ohnedieaa nicht 
selten auch lemfähiger sind, als vierundzwanzigjährige, 
ist zwar nicht zu bestreiten, doch dürfte dieser Nachtheil 
schon dadurch allein aufgewogen werden, dass die älteren 
Leute auch gereifter und somit auch fleissigcr und streb-' 
aamer sind. 

Wir haben hier zunächst uur diejenigen Aspiranten 
im Auge gehabt, die keine höhere Schulbildung genossen 
haben, doch findet das Gesagte auch auf solche Schüler 
Anwendung, die mit tüchtigen Schulkenutuisseu ausge
rüstet und mit Lust uud Liebe sich dem Bergbau zuge
wendet haben, während die Aufnahme im Alter von etwa 
24 Jahren gleichzeitig ein wirksames Mittel an die Hand 
gibt, die verdorbenen Gymnasiasten und Realschüler von 
den Gruben uud H)ll den Bergschulen im Interesse beider 
fern zu halten. 

Die Aufnahme selbst geschieht, uud zwar in der Regel 
nur beim Beginne des Curses, auf Grund einer besonderen 

Prüfung. Ebenso itit das Aufrücken in die obere Classe 
von dem Bestehen einer Prüfung abhängig. 

Wer die am Schlusse eines jeden Curaea stattfindende 
Prüfung nicht besteht, d. h. also: wer am Schlusse des 
Curaes die von ihm gewünschte Qualificatiou, wo eine 
solche ausgesprochen wird, ode1· ein ihm genügendes Zeug
uiss nicht erhält, oder wer nicht für fähig erklärt wird, in 
die obere Claase aufriicken zu können, kann, nach der' 
Einrichtung der meisten Bergschulen, einmal, aber nicht 
öfter, zm· wiederholten Theihiahme am Unterrichte in der
selben. Clasae zugelassen werden. 

Von dieser Befugniss machen jedoch die Schüler nur 
selten Gebrauch; in Düren ist der Fall noch gar nicht 
vorgekommeu, dagegen wiederholten in Eis 1 eben einige 
Schüler der unteren Abtheilung der oberen Classe, die 
nicht in die'· obere Abtheilung versetzt waren, den Cursus 
der unteren Abtheilung, was ihnen jedoch nur versuchs
weise gestattet wurde. 

Auaser den eigentlichen Bergschülern, kann au ein
zelnen ~chuleu atatutengemäsa Grubenbeamten, Bergex
spectauten, Bergbaubeflis!'eneu und früheren Bergschülern 
die Theilnahme au dem Uuterrichte einzelner Fächer von 
dem Curatorium gestattet werden. Es versteht sich aus 
nahe liegenden Gründ.en von selbst, dass diese Erlaubniss 
nur in seltenen Fällen ertheilt werden kann, auch sind die 
au der Bergschule zu Düren gemachten Erfahrungen 
n i c h t d e r Art g e w es e n, dass s i e zu r Auf
n ahme solcher Hospitanten besonders ermuntern 
könnte u. • 

Sc h u 1 g e l d wird in der Regel nicht erhoben, viel
mehr erhalten die Schüler nöthigeufalls noch erhebliche 
Unte1·stützungen, auf die wir in der Folge zurückkommen. 

Schiller. 
Der Umetan~, dass die einzelnen Classen nur vou 

einer verhältuissmässig geringen Zahl von Schülern be
sucht werdeu, dass die Schüler im gereiften Alter stehen 
und sich des Zweckes des Schulbesuchs wohl bewusst sind, 
und dass die schwächeren Aspiranten nicht aufgenommen 
werden, so wie, dass die ganze Thätigkeit der Schulen 
sich auf einen einzigen, genau begränzten Zweig der In
dustrie richtet, macht die Aufgabe der Bergschulen zu 
einer verhältnissmässig leichten, vorausgesetzt, dass Alles, 
was nicht dem einen Zwecke dient, im Lehrplane bei 
Seite gelassen wird. Dass dieses in unsern Bergschulen, 
wenn,aueh nicht mit gleicher Strenge, geschieht, ist unver
kennbar und eine wesentliche Ursache ihrer bedeutenden 
Erfolge, die denen anderer Fachschulen in keiner Weise 
nachstehen. , 

Eine ausserordentliche. Schwierigkeit wird dagegen 
den Bergschulen dadurch' iu den Weg gelegt, dass die Ge
werken und ihre Beamten bei der Auswahl der jungen 
Leute, welche sie zur Aufnahme vorschlagen, oft nicht 
sorgfältig genug sind, indem sie nur zu häufig einzig und 
allein die Tüchtigkeit des Häuers berücksichtigen und die 
g e i s t i g e n Fähigkeiteu und ganz besonders die Pf 1 i c h t
t r e u e desselben weniger in Anschlag bringen. Dagegen 
kommt es auch nicht selten vor, dass eiu.i etwas höhere 
Schulbildung und eine grösaere Gewandtheit im Sprechen 
und im Umgange mit Anderen schon allein für hinreichend 
erachtet wird, um einen jungen Menschen zur Aufnahme 
in die Bergschule vorzuschlagen. Da die Schule voraus· 
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setzen muss, dass ihr nur solche Leute zur Aufnahme 
empfohlen werden, die brauchbare Grubenbeamte zu wer
den versprechen, so kann ihr auch mit Recht nicht zur 
Last gelegt werden, wenn manche, mit wissenschaftlichen 
Kenntnissen selbst sehr gut ausgerüstete Schüler dennoch 
schlechte Grubeubeamte werdeu. Die wissenschaftlichen 
Leistungeu der Bergschulen, so wie das Verhältniss der 
von ihnen entlassenen tüc:htigen Grubenbeamten zur Ge
sammtzahl der Schüler würden sich noch viel günstiger 
als bisher gestalten, weu11 die Gewerken und deren Be
amten es sich zui", Pflicht machen wollten, - und -dass 
dieses geschehe, können und müssen die Schulen im In
teresse des Bergbaues fordern, - nur solche Leute vor
zuschlagen, denen sie auch in der Folge eine Beamtenstelle 
auf ihren Gruben anzuvertrauen nicht anstehen. 

Eine andere Schwierigkeit erwächst den Schulen aus 
der grossen Verschiedenheit der Vorbildung der Schüler. 
Sehcu wir von einzelnen Persönlichkeiten ab, so können 
wir die Bergschüler in 2 Kategorien bringen: Schüier, die 
nur mit Elementarkenntnissen ausgeriistet sind, und solche, 
die höheren Unterricht genossen haben. Jede dieser Kate
gorien ist wieder in zwei Uuterabtheilungen zu zerlegen, 
die hinsichtlich der Kopfzahl nicht bedeutend von eiuan
der abweichen. 

Die ersteren, die also vor dem Besuch der Bergschule 
nur Elementarunterricht genossen und sich meist von Ju
gend auf mit Bergarbeit beschäftigt haben, bilden ziemlich 
die Hälfte sämmtlicher Bergschüler und sind in der Regel 
fleissig und strebsam. Sie treten in den zweiclassigen Schu
len in die untere Classe und finden sich, wenn der Unter
richt behutsam genug voran schreitet, meistentheils in der 
Schule bald so zurecht, dass sie billigen Anforderungen 
wohl entsprechen. Aber ein Theil derselben ist in Folge 
seiner natürlichen Anlagen wohl im Stande, durch redlichen 
Fleiss ein ziemliches Mass von Kenntnissen sich anzueig
nen, ohne jedoch sich ein hinreichend klares Verständniss 
derselben zu erwerben, um ununterbrochen fort~chreitend 
die, weitere Entwickelung der Lehrgegenstände darauf be
gründen zu können. 

J;:>iese Leute lernen meist bis zu einem gewissen 
Puukte Alles getreu, und wissen auch wohl das Gelernte 
richtig anzuwenden, aber weiter reichen ihre Kräfte nicht, 
und der fortschr1ütende

0 

Unterricht wird ihnen nicht klar, 
verwirrt sie aber oft sogar s'o, dass sie selbst das nicht mehr 
verstehen und anzuwenden wissen, was ihnen noch vor 
Kurzem klar und geläufig Will". Sie sind fertig und ver
lassen am zweckmässigsteu die Schule so bald als möglich, 
um eine ihren Kräften entsprechende Stellung zu suchen. 
Da aus dieser Reihe von Schülern nicht wenig tüchtige 
Unterbeamte hervorgehen, so muss man sich wohl hüten, 
dieselben zu unterschätzen und ilmen zu wenig Aufmerk
samkeit zu schenken! 

Wäre es den Bergschulen vergönnt, auf die ersten 
Anfangsgründe der einzelnen Dis
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ciplinen mehr Zeit zu ver
wenden, - in Siegen umfasst der ganze Cursus nur 4S 
Unterl'ichtswochen, - so würden ohne Zweifel noch manche 
jungen Leute das Classenziel vollständig erre\chen. 

'Der andere Theil dieser nur durch Elementarunter
richt vorgebildeten Schüler ist geistig genug entwickelt, 
ode1· ist glücklich genug, die Anfangsgründe der verschie
denen U nte1·richtszweige hinreichend zu begreifen, um dem 
ganzen Unterrichte bis zum Schlusse des Cursus mit Erfolg 

beiwohnen zu können. Diese erreichell das vorgesteckte 
Ziel, werden in der Regel tüchtiir.e Grubenbeamtef und ein
zelne derselben steigen sogar in die obere Classe der zwei
classigen Schulen auf und machen nicht selten selbst den
jenigen Schülern den ersten Rang streitig, die mit ausserge
wöhnlich guten Kenntuis;;en ausgerüstet in die Bergschule 
eintraten. 

Unstreitig gehören diese jungen Leute zu den besten 
- um nicht zu sagen: sind die besten - von den auf den 
Bergschulen ausgebildeten Grubenbeamten. Da sie meisten
theils von Jugend auf sich mit B_ergarbeit beschäftigt haben, 
so sind sie praktisch tüchtig vorgebildet, während ihre 
ausserordentlichen Schulkenntnisse unbedingt au den Tag 
legen, dass sie einen eisernen Fleiss und unerschütterliche 
PBichttreue besitzen. und vor grossen Schwierigkeiten nicht 
zurückschrecken, denn sonst hätten sie auf der Schule 
hinter den viel besser vorgebildeten Schiilern weit zurück
bleiben müssen. 

Die ande~-1! Hälfte der Bergschul-Aspiranteu h:•t mit 
verschieden~m Erfolge schon höhere Lehranstalten besucht, 
wodurch sie zum Theil befähigt sind, unmittelbar in die 
obere Classe einer zweiclassigen Bergschule einzutreten. 

Ein Theil derselben hat sich die weitere Ausbildung 
in der Absicht, sich dem Bergb aufache zu widmen, ver
schafft und nach Erlangung derselben mit Lust und Liebe 
sieh der Sache zugewendet. Wisse)lschaftlich mehr oder 
weniger gut ausgerüstet. fahren diese jungen Leute in den 
Gruben an und erfassen leicht die Einzelnheiten und den 
Zusammenhang der ihn•m erschlossenen neuen Umgebung. 
Sie haben grosse Vortheile auch vor den tüchtigsten, aber 
weniger vorgebildeten jungen nBergleuten von Haus 
aus" voraus, treten denselben nach U eberwindung der nicht 
geringen Schwierigkeiten der ersten Lehrzeit würdig an die 
Seite und ringen auch auf der Schule und später im Leben 
mit ihnen um die ersten Preise. 

Der 11-ndere_ Theil dieser Hälfte besteht aus jungen 
Leuten, die schon verschiedene Lebenswege betreten haben 
und dann schliesslich, weil es nirgendwo recht gehen wollte, 
sei es in den Wissenschaften, sei es iu irgend einem bürger
lichen Gewerbe, von den Eltern, oder durch die reiferen 
Jahre zur Entscheidung gezwungen, in den Gruben ange
fahren sind, um dort ihr Heil zu versuchen. Ihnen fehlt 
meistentheils der wahre Ernst und die pflichtgetreue, uner
schütterliche Ausdauer, die Jer Bergbau in so hohem Grade 
erheischt. Ich möchte sie als nBergleute aus Verzweif· 
l ungu bezeichnen. Nur Wenigen von ihnen geHngt es, sich 
aufzuraffen und tüchtige Leute zu werden; die U ebrigen 
sind eine Last für die Gruben und ein Unheil für die 
Schulen~ Da sie einen grossen Theil der iu den Bergschulen 
gelehrten Wissenschaften schon • gehabt haben," mit den 
Kunst-Ausdrücken schon einigermassen vertraut siud und 
eine grössere Geläufigkeit im schriftlichen uud mündlichen 
Ausdrucke besitzen, so überschätzen sie eich selbst 
und glauben auf die Anfangsgründ•' , diP Yielen ihrer Mit
schüler so schwer werden, keinen Fleiss verwenden zu müs
sen. Sie freuen sich der schönen l\lusse, bis ihnen die Fun
damente abermals fehlen. Ein noch bedenklicheres Element 
für die Schule werden sie aber nicht selten dadurch, dass 
sie früher gelernte Unsitte in die Bergschule verpflanzen 
und gross damit thun, 8 tu. den t e n nachzuäffen. 

Diese Schüler erschwereu mit nur seltenen Ausnahmen 
die Handhabung der Disciplin und seihet den Unterricht 
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ungemein und verführen nur zu oft sonst ge.D.z gute Schü
ler. Da aus ihrer Mitte nur ausnahmsweise brauchbare Gru
benbeamte hervorgehen, so sollte man sie gar nicht 
auf die Bergschulen aufnehmen. Es ist aber Sache 
der Gewerken und ihrer Beamten 1 solche Bergleute zur 
Aufnahme in die Bergschule nicht vorzuschlagen, oder doch 
ihnen solche Zeugnisse auszustellen, aus denen über Fleiss1 

Ausdauer, Strebsamkeit und gute Führung von· deu Lehrern 
bei der Aufnahme in die Bergschule ein richtiger Schluss 
gezogen werden kann 1 denn die Aufnahmeprüfung bietet 
kein Mittel dar, diese Leute mit einiger Sicherheit zu durch
schauen. Ein· anderes Mittel, diese Leute von der 
Schule fern zu halten, bietet die Verlängerung 
der praktischen Arbeitszeit. Ein Theil ders,lben 
würde sicher, nachdem er drei und mehr Jahre ganz ge
hörig gearbeitet hat, die Schule besser benutzen, wäh
rend die Arbeitsscheuen sich sehr bald einem anderen Be
rufszwP.ige zuwenden würden, der ihnen eine bequemere 
Zukunft in Aussicht stellt. 

• 
L i t e r a t u J.'. 

Berg- und hüttenmällnisches Jahrbuch der k. k. Berg
akademien und der k. k. Montan -Lehranstalt zu Pfibram. 
XIII. B11nd. Redacteur J o Li an n Grimm, k. k. Oberbergratb, 
Director der k. k. Montan-Lehranstalt zu Pfibram. Mit Hol"
~cbnitten und 8 litb. Tafeln. Wien. In Commission bei Tendler 
& Comp. (Carl Fromme), 1664. 

Spät im Jahre gelangt diessmal das akademische Jahrbuch 
in 1lie Hänile seiner Freunde, allein wer da aus eigener 
Erfdhrung weise, wie langsam selbst in Centro literarischer 
un<l typographischer Thätigkeit ein Buch mit Beiträgen Vieler 
vom Stapel läuft, wird eine Verspätung eines seitab vom 
Druckorte und ßucbhundel redigirten Werkes gerne entschul
digen, und diese um so liebeJ;, wenn es wie dieser XIII. Band 
so reich an interessantem lnbalt ist. 

Eröffnet wird die Reihe der Abhandlungen durch 1. Be· 
trachtungen über die Bedingungetj, unter welchen 
d i e Ben ii t zu n g der Sa 1z1 a g er durch Werk ver w ä s s e
r u n g vo rth e ilh aft ist, von FrlUIZ Ritter von S eh wind, 
k. k. Sectiousrath, in welcher der Verfasser zu einem ganz 
unerwarteten Resultate kommt, nämlich zu dem, dass bei 
reicheren Salzlagern und in Tiefbauen der bergmännische 
Ausbau und die Förderung des unreinen Salzes zu Tage vot
theilhafter sein können als die Werksverwässerung! Viele süd
deutsche, zumal österreichische Salinisten werden vielleicht 
den Kopf schütteln ob den Bedenken gegen die Verwässerung; 
wir selbst waren ein wenig frappirt, als uns vor etwa einem 
.Jahre der Verfasser gesprächsweise den Inhalt seiner Betrach
tungen mittheilte, mussten ihm aber zuletzt doch zustimmen und 
wurden darin noclr mehr bestärkt, als wir eine der vorgeschla
genen ähnliche Metho.Je in Friedrichshall in Wiirtemberg 
im Betriebe sahen! Wir sind der festen Ueberzeugung, dass 
sich mit Heniitzung Jieser Idee wesentliche Ersparungen in 
der Salzerzeugung werden erzielen lassen, welche wir allerdings 
nicht so naiv sind gleich auf den Salzpreis dilatiren zu wollen, 
die jedoch nconcentrirtu als Gestehungskostenersparung bei Mil
lionen von Centnern für die Finanzen des" Staates nicht unbe
deutend sein würden. Nun folgen: 2 Eine Zusammenstel
lung der beim k. k. General-Probiramte in neuerer 
Zeit bis Schluss l!sti2 ausgeführten Analysen von 
Mineralien und Hiitteoproducten, eine sehr dankens
werthe Mittheilung des General-Probiramtes, welche diessmal 
zum ersten Mal auftritt und hoffentlich fortgesetzt werden wird. 
Sie ist nach 12 Gruppen analysirter Gegenstände grnppirt: 
1. llineralspecies. II. Erze und Zuschläge. III. Hüttenproducte. 
IV. Legirungen. V. Andere Fabriksproducte. VI. Gyps, Kalk, 
Cement. VII. Thon und Kaolin. VIII. Graphit. IX. Braun- •nd 
Steinkohlen. X. Torf. XI. Cementwässer und Quiktrübe. XII. 
Kesselstein. Wir werden von der grossen Menge hier pnbli
cirter Analysen passenden Ortes Gebrauch machen, und freuen 
uns dieser neuen Rubrik des Jahrbnchs, welche - gleich der 

ähnlichen des geologischen Jahrbuchs, ein gutes Nachschlage
register für vielerlei Zwecke bildet, bei denen die Zusammen
setzung eines Körpers zu wissen, erfordert wird. - 3. Kurze 
Uebersicht des Silber- und Bleibergbaues bei Pii
bram in seinem jetzigen Zustande, von Gnstav Faller, 
k. k. Bergrath und Professor. Wir können diese sehr gute 
Monographie des hocbwichtigeo böhmischen Potosi am besten 
mit den eigenen Worten der Einleitung (S. 90) charakterisireo: 
„sie soll dem fremden Besucher als Fiihrer ditmen und ihm 
die Uebersicht des ganzen Complexes erleichtern, insbesondere 
aber soll sie die Aufmerksamkeit der bergmännischen Fa.ch
genosseo auf diesen schönen, lehrreichen, segen- und gewinn
reichsten }letallbergbau riicht bloss des öster. Kaiserstaates, 
sondern vou ganz Deutschland lenkeP„" Die Hro. A. Hutzelmann, 
J. v. Bellusich uncl J. Wala in Pi·ibram haben dem Verfasser, 
welcher den Pfibramer Bergbau auch selbst studirt hat, clie 
erforderlichen Daten freundlichst mitgetheilt und ihm dadurch 
ermöglicht, ein genaues und vollständige8 Bild zu liefern. Fiir 
jeden Besucher Pfibrams wird ein Separatabdruck dieser Mo
nographie ein fast uoentbehrlicber Fiihrer und jedenfalls eine 
lehrreiche ErinnP.rung an das Gesehene sein. - 4. Ueber die 
Erweiterung des Grubenbetriebes und die neue 
Werksanlage bei der k.k.SalioeThorda in Sieben
bürgen, von Franz Jucho, Oberkunstmeister. Ebenfalls ein 
interessanter Artikel, der eine Grubenarbeit schildert, bei welcher 
ganz eigenthiimliche Schwierigkeiten zu überwinden waren, 
und wo~on Manches, nicht bloss im Salzwerksbaue, wichtig 
werden könnte. U n a freut es insbesondere, dass auch das 
Jahrbuch, welches schon vor 11 Jahren das Verdienst sich erwarb, 
lfillers "siiddeutschen Sal"bergbau" zn publiciren, sich wie<l•'r 
aui das Salzwesen geworfen hat. Eben weil es von Laien 
zum Gegenstande parlamentarischer Redeübungen gemacht und 
so zu sagen zu einer Tagesfrage geworden ist, diirfen wir 
Berg- und Hiittenmänncr es nicht, wie viel zu oft geschah, 
bei Seite liegen lassen, sondern sind verpflichtet, auch darin 
unsere Studien laut werden zu lassen. Die Redaction dieser 
Zeitschrift bat diess redlich gethan; dass das Jahrbuch dem 
Balzwesen auch den ihm gebührenden Raum gewiihrt, ist ein 
ganz richtiger und zeitgemässer Vorgang; und wer die beiden 
Artikel 1 und 4 liest, wird daraus erkennen, dass wir ims un
serer praktischen Strebungen im Salzbergbau nicht EU schämen 
brauchen! - 5. Bemerkungen iib er den Bergschmiede
b etri eh als Hilfszweig des Grn b en bau es, von Wilhelm 
Jicinsky, Markscheider in M. Ostran. Ein praktischer, zwar 
auf localeo Daten beruhender, aber durch Substituiruog der 
anderwärts geltenden Daten leicht allgemein benittzba1·er Ar
tikel über einen Zweig, der von manchen Bergmäm~ern nicht 
genug gewürdigt wird. - In 6 und i tritt P. v. Tunner 
mit zwei kleinen Bearbeitungen aus dem Schwedischen auf, 
was gewissermassen durch seine Vermittlung in eiseutechnischer 
Beziehung für uns zugänglich gemacht wurde. Die eine betrifft 
Notizen über Weissblech-Erzeuguog nach dem schwed. Aus
stellungsberichte von Knut Styffe und die zweite einen Bericht 
des H. A. Unger iiber Bensons Dampfgenerator, welche durch 
eine Tafel illustrirt ist. - Unter 'l beschreibt Bergmeister C . 
Jos. Schubert in Ostrau clas „Vorkommeu des Ozokerits 
u u d der ver w a n d t e n ( N aphta führenden) Mine r a. l i e n in 
Ga 1 i z i e n, wobei wir die ziemlich rohen Betriebsweisen keuuen 
lernen, mit denen dort, seit, jener ungliicklichen Auslegung 
des Berggesetzes, wornach Naphta nicht unter die Bergwerks
gesetzgebung fällt, eiu Productionszweig betrieben wird, desse11 
Bedeutung für Galizien eine sehr grosse werden könnte, wenn 
sachverständig dabei vorgegangen würde! - Von ähnlicher 
praktischer, zunächst localer, aber leicht zu erweiternder Be
deutung ist unter 9 eine Abhandlung vom Betriebsleiter .A.dalbert 
Schmatz in Michalkowitz iiber die Arbeitsleistung der 
Häuer beim Streckenbetrieb und Abhaue im dortigen 
Steiokohlen\ergbaue, aus welchem auch fruchtbare Folgerun
gen in Bezug auf Gedingstelluog resultiren, deren nähere Aus· 
führung, wie der Verf. (S. 201) sagt, einen umfassenden Aufsatz 
für sich erford,.ern wiirde ! - Derselbe Verfasser brin~t noch 
unter 10 die Beschreibung und Zeichnung einer 
Kohlensortirungsmas chine mit locomobilen Rät
tern, an die sich sub 11 eine kurze Abhandlung von Ober
kunstmeister Gust. Schmidt: Ueber die Stärke der För
derseile, anschliesst. - 12. Die o u tz bar eo Mine r a
li en von Obers teyermark nach geogoostischen 
Zonen betrachtet von Professor Alb. Miller Ritter v. 
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Hauen f e l s enthält einen geologisch-bergmännischen Ueber
blick dea Vo;kommens der Bergwerksobjecte Obersteyermarks, 
in welchem als neu hervorgehoben zu werden verdient, dass 
Prof. v. Miller den Spatheisenzng der nördlichen Alpenzone 
nicht wi.e bisher der Grauwacke, sondern der Trias-Formation 
einreiht und seine Ansicht näher begründet. Die Special
au fn ahmen der k. k. geol. Reichsanstalt werden in Bälde 
diese Frage auch von ihrem Standpuukte ans beleuchten und 
Herr v. Miller hat in dieser Abhandlung wichtige Fingerzeige 
für eine nothwendige Prüfong der Formationsabtheilungeu 
gegeben. Nicht unerwähnt darf bleiben, was derselbe über 
verschiedene dermal nicht benützte Salzabl:..gerungen in Ober
steyermark sagt, und es wäre zu wünschen, dass auch die 
nationalökonomische Frage, ob nicht die Zahl der Salz
werke vermehrt werden könnte und sollte, durch diese Ab
handlung neu angeregt würde. - In 13 gibt der Redacteur 
des Jahrbuchs Oberbergrath'G ri mm eine gründliche Monographie 
des Goldbergbaus zu Eule .in Böhmen, welcher geschicht
lich und bergmännisch Motive bringt, die zu weiteren Unter
suchungen ermuntern dürften. Wir können den auf S. 285 
ausgesprochenen Grundsatz nur ·billigen, der in folgenden 
Worten ausgedrückt wird: nHalbe und unsichere Resultate, so 
lange nicht volle Ueberzeugung vorliegt, sind beim Bergbau 
allemal von grösstem Nachtheilu u. s. w. - In gleicher Tendenz 
bespricht derselbe Verfasser unter 14 die Ver h ä 1 t n iss e 
der Erzlagerstätte der Gutglückzeche bei 
Oberlischnitz in B<>hmen und plaidirtfüreine nordent
liche, verständige Untersuchung und Prüfung dieses Gebirges 
und seiner Lagerstätten mit Be h arrl i c hk e i t und Ausdeuer.u 
- Um nicht diese Anzeige in ungebiihrliche Länge zu ziehen, 
müssen wir uns begnügen auf die 3 Schlussabhandlungen des 
deis~igen (suppl.) Professors Mr&zek mit Anerkennung hin
zudeuten, welche nachstehende Titel führen: 15. U e b er 
Nickel-und Kupfervorkommen in den Produc
t eo der Pi i b r am er Hütte. 16. Ein Beitrag 11; ur 
Theorie der Piibramer ordinären Bleiarbeit, 
und 17. C h e m i 8 c h e M i t t h e i l u n g e n a u s d e m L a
b o r a t o r i u m d e r k. k. M o n t a n 1 e h r a n s t a l t i n 
P t i b r am, welche sämmtlich das erfolgreiche Streben be
kunden, die Hüttenarbeiten auf wissenschaftlicher Basis 
zu begründen, was ein dringendes Bedürfniss ist. 

Wir schliessen unsere Anzeige mit nochmaliger Aner
kennung der Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit dieses Jahr
buches, in welchem jeder Zweig unseres Faches in würdiger 
Weise vertreten ist. - 0. H. 

Notizen. 

Die Idee der elektrischen Telegraphen gehört keines
wegs der Neuzeit an, wie so Viele glauben dürften. Ich finde 
zufällig in einer Zeitschrift vom Jahre 1832 folgende Notiz: 
„Man beschäftigt sich neuerdings mit der bereits vor 20 Jahren 
(also schon um 1812!) von Sömmering geäusserten Idee, die 
Elektricität zu den Tele&"raphen zu benützen.u 0. H. 

Graz - Kode.eher Eisenbahn- und Bergbaugesell
schaft. Ans dem Geschäftsberichte derselben für das J. 1863 
entnehmen wir nachstehend einige Daten. De die Gesellschaft 
vorwiegend eine Bahngesellschaft ist, und ihre hauptsächlich
sten Ausgaben UI!d Einnahmen resultiren aus dem Betrieb ibrer 
Eisenbahn. Wes den der Gesellschaft eigeuthümlichen Berg
bau betrifft, - der für unser Blatt zunächst von Interesse ist, 
so wird Nachstehendes· darüber oerichtet. Der Betrieb der Bahn 
hat im Jahre 1863 eine Brutto-Einnahme von 329.6 l3 il. 25 kr. 
ergeben, und zwar wurden 114.692 Personen, ~.:384.667 Ctr. 
Frachten und 2508 Ctr. Eilgut und Gepäck befördert. Der 
Brutto-Einnahme steht eine Brutto-Ausgabe v<Jn 14.1.878 d. 
10 kr. gegenüber, woraus ein Brutto-Ertrag von 187 .735 d. 
15 kr. reeulirt. Mit dem Vorjahre verglichen, zeigt sich ein 
Ausfall von 45.124 d. 95 kr., wovon 39.948 d. 13 kr. auf den 
Frachten- und 5176 d. 82 kr. auf den Personenverkehr ent
fallen. Im Bergbaubetriebe sah sich die Gesellschaft in Folge 
des durch den Stillstand der fndustrie herbeigeführten gerin
geren Kohlenabsatzes veranlasst, die Erzeugung in den eige
nen Werken möglichst zurückzuhalten. Die Geeammt-Erzeu
gung des Jahres 1863 in den eigenen und in den gepachte
ten Bauen beträgt 1,089. 765 Ctr., und der diessfällige Betriebs-

überschuss beträgt 5040 fl.. B kr. Im Hauptrechnuogs-Abschluue 
der Gesellschaft figuriren als Activa die folgenden Posten: 
Eisenbahn 2,717.391 d. 64 kr. (wovon 2,609.994 d. Kosten der 
Bahn und des Inventars bis Ende 1862, und 26.39.7 d. neue 
Auslagen im Jahre 1863), Kohlenwerke 722.921 fl.. 16 kr., Cas
sen- und Effectenbestände 275.322 8. 12 kr., Material-Vor
räthe 108.839 d. 65 kr. u. s. w.; unter den Passiva figuriren: 
Actien-Cepital 2,883.633 d. 50 kr., Prioritäts - Anlehen vom 
Jahre 1863 225.000 d., Anlehen vom Jahre 1859 800.000 fl.., 
Gewinn- und Verlustconto pro Prioritäts-Anleheu 113.936 d. 
u. s. w. Als Reinertri;gniss für 1563 verzeichnet der Rech
nungsabschluss die Summe 73.505 d. 32 kr. - Die Dividende 
beträgt 6 d. öst. W. -

Leyser & Stiehler's Bessemer-Geblä.se. Die Herren 
L e y se r & Stiehl e r haben an alle Eisen-Industriellen nach
stehendes Circulare versendet, welchem wir im Interesse der 
Sache möglichste Verbreitung zu geben wünschen. nNach den 
in jeder Hinsicht ausgezeichneten Resultaten, welche bei der 
neuen fü1· das Bes s e m er - Verfahren eingerichteten Hütte 
der löbl. Comp. Rauscher zu Heft in Kärnthen er
reicht sind, mi:<-1 der Erfolg dieses neuen Hüttenprocesses 
für unsere inländischen Werke über jeden Zweifel erhaben 
sein, und in seiner ganzen Tragweite von denselben gewiir
digt werden. - Bei unseren ein~ehenden Erfahrungen in die
ser Richtung, und bei dem Umstande, d!iSS sich die von uns 
für Heft gebauten mechanischen Einrichtungen, insbesondert; 
auch unsere patentirten Cylindergebläse vollständig bewährt 
haben, können wir uns nun solchen Werken, die sich filr das 
neue Verfahren einrichten wollen, unter Gewährleistung der 
nöthigen Garantie bestens empfehlen, und bemerken nur noch, 
dau wir erbötig sind, nicht nur die ganzen mechanischen Ein
richtungen, sondern da, wo es aus Mllllgel an den nöthigeo. 
technischen Kräften wünschenswerth scheint, auch die Durch
führung und Inbetriebsetzung der ganzen Hütteneinrichtung 
auf's Billigste zu übernehmen. - Diessfällige Dispositions· 
pläne und Kostenvoranschläge, sowie auch Proben des Hefter 
ße3semer-Stahls können jederzeit auf unserem Bureau einge
sehen werden. - Wien, am 16. Juni 1864. - Leyeer & Stiehler. 

A d m in i :-" t i· a c i v e ""· 
Ernennungen. 

Yo m Finanz mi nisteri um. 
Der Bergrechnungsführungs-Kanzlist bei der Windsehach

ter Bergverwaltung Johann Pro h a s z k a zum Provisorats
Controlor daselbst (Z. 26513-391, ddo. \ 1. Juni 181\4). 

Der Amtsschreiber bei dem Diosgyörer gewerk. Eisen
werke Wilhelm F o d o r 11um controlirenden Amtsschreiber bei 
dem Wirthscheftsamte in Schmöllnitz (Z. 23603-849, ddo. 12. 
Juni 1864). 

Bei dem vereinten Nagybanyaer Districts -Rent- und 
Provisoratsamte: der Nagybanyaer Fiscalitäts-Hofriohter Valen
tin Stau d zum Verwalter, der dortige Provisoratsamts-Con
trolor Ignaz Si p o s zum Controlor, der dortige Provisorats
Beschliesser Adolph Stoll zum Kastner in Nagybanya, der 
dortige Wirthschafts-Besorger Johann Riesenberg er zum 
Kestner in Kapnikb&nya und der Strimbuler controlirende Span 
Alexius J o 6 s zum Kastner in Olahlapos (Z. 2-& l4S-Si.J., ddo. 
l 2. Juni LS64). 

Der 811.lzbergs- Schichtenmeister zu Hell Joseph ~ t a p f 
zum Bergmeister bei der SalinenverwaltungHallstadt (Z. l 382-i3, 
ddo. 28. Mai 1864). 

Bei der Eisenwerks - Direction in Eisenerz der dritte 
Kanzlist Franz Sittenheber zum zweiten Kanzlisten und der 
disponible Amtsschreiber von Mühlbach Joseph Rauscher 
zum dritten Kanzlisten (Z. 22921-594, ddo. 30. Mai 1864). 

Der Berg- und Hüttenverwalter in Rezb&nya Martin 
Veress zum Registrator und Expeditor der Berg·, Forst- und 
Salinendirection inKlausenburg (Z. 16548-251, dfo. 1, Juui l S64). 

Erledigoiigeu. 

Die Amtsv-orstehersstelle bei dem Land-Münzprobir-, 
Gold- und Silber-Einlösungs- und Filial-Puuzirungsamte in 
Brünn in der IX. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. i87 ß. 
50 kr., einem Quartiergelde jäbrl. 168 II.. und Cautionspfl.icht. 
Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der mor.tani-
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stisehen Studien, der bei dem Miinz- und Einlösungswesen 
bereits geleisteten Dienste, dann der praktischen Kenntnisse 
im Probirfacbe, wie im Miinz- und Montan -Rechnungswesen, 
binn.in sechH \V.ochen b.ii dem Hauptmünzamte in Wien 
einzubringen. 

Die contl"olirende Schicb•meiste1;sstelle bei dem 
Haller Salzberge in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte 
jährl. !,00 ft., dem Qnartiergelde jährl. ~O ß. und 1 fl. 50 kr. 
Ganggeldpauschale für jeden am Salzberg zugebrachten Tag 
mit Cantionspßicht. Gesuche sind, insbesondere unter Nach
weisnlli,: rler gut vollendeten bergRkRdemischen Studien, der 
Gewandtheit im Concepts- und Rechnnngsfache, der Kenntniss 
deH ::ialzbergbanes nud der Verwässerung~kunde, binnen vier 
Wochen bei cier Herg- und Salinen-Direction in Hall ein
z11 brinc en. 

Eine Hammerschaffer,stPlle bei der Eisenwerks
Verwaltnng zu Rhonitz in der X. Diätenclasse, mit dem Ge
halte jährl. 525 ß„ Holzdeputat von 12 Wr .. Klaftern, Natural
•p1arti~r nud C1rntionsptlicht. Gesuche sind, unter Nachweisnng 
d~r absolvirten Be1·gcolle::;ien, Kenntniss im Eisenhiittenwesen, 
im montani~tiscben Reclrnungsl'ache, dann der deutschen und 
f'i11er slavischen Sprnche, binnen sechs \Vocben bei der 
k. k. n. u. Berg-, Forst- uml Glitter- Direction einzubringen. 

Ei 11 e pro visoris ehe Am tss ehre i b er s steile beidem 
Salzamte zu Essegg in der XII. Diäte11classe, mit dem Gehalte 
jährl. 2ji2 fl_ 50 kr., einer Zuhge jiihrl. 'Si fl. 50 kr., dem 
tlual'tiergclde jiihrl. 105 ß. ö. W„ einem Salzdeputate von jährl. 
1 :!;, Pfund, g~gen El'lag einer Dienstc11ution von :150 ß. Ge
~nche .sinrl, insbesondere unter Nacbweisnng der Kenntniss 
der dents<:>hen und croatischeu Sprache, dann der SalzmRDipu
latiou, binnen drei Wo<:>ben bei derFinanz·Landes-Direction 
:rn Es~egg einzubringen. - Geeignete disponible Beamte werden 
„orzugsweise beriicksic,htigr. 

Eine provisorische 8alzwäge1·sstelle beim Salz
amte zu Brod in Slavonieu in der XII. Diätenclasse, mit dem 
Gehalt.. jährl. 1 b9 ß. und einer„ provisorischen Zulage jährl. 
111 tl., daher zu•11mmen 300 ß., Naturalwobnung oder system· 
mässigem Quartiergelde, einem Salzdeputate von 100 Pfund, 
gegen Erlag ~iner Caution von 300 ß. Gesuc9e sind, insbe
sondere unter Nachweisung der Kenntniss der deutschen und 
croatischen i:'pracbe, d11nn d,;r Salzmanipul11tiou, binnen drei 
Wo" h en bei der Finaaz-Bezirks-Direction in Essegg · einzu
bring~11. - Gedgnete disponible Beamte werden vorzugsweise 
berücksichtigt. 

Kundmachung. 

In Gemiissheit des §. 168 a. B. G. ~erden aus Anlass 
der Ansuchen der Directorea der Grubenwerke . 

:IJ Helczman6czer Bärengrunder Dauieli, 
IJ) Göllniczer Zecbner Martini, und 
'-') Göllniczer Galgenhügler Roberti 

Gewtorkenversammlungen unter bergbehördlicher Intervention, 
und zwar fijr die Helczmanoczer Danieli Theilhaber auf den 
:!b. Juli 1. J. Vormittags 9 Uhr, für die Göllniczer Martini 
Theilhaber auf den 2S. Juli l. J. Nachmittag 3 Uhr, und für· 
1.ie Gi:illuiczer Roberti 1'heilhaber auf den :W. Juli 1. J. Vor
mittag U Uhr, alle in der Bergstadt Göllnicz im städtischen 
Redoutensaale angeorrluet. . 

Zu rlitäen Gewerkenversammlungen werdeu die Tbeilbe-
8itzer, insbesondere: 

a) Fiir das Helczma110.Czer Uauieli ·Gmbenwerk 'die Her
ren: Joseph Walko, Joseph Tbeisz'8 Erben, Johann Kai!, Franz 
Kai!. Dorothea Dobay, Joseph Kail's Erben, Therese Wenczel, 
Daniel Kail's Wittwe, D11niel Schleifer's Erben, Änna Maria 
Greisinger's Erben, Agneta Müller, Eleonore Kail'sche Erben, 
.Anton jun. Pajer, Fischer's Erben und Matbias Kail; 

bJ für das Göllnitzer Martini Bergwerk die Herren: Jo
hauu Andujar, Carl Raisz, Franz Jencso, Sigmund Utessy, 
Johann Chfappan, Joseph Bellagh, Anton Stark, Daniel Man
l'lry, Georg Gertinger, Michael Elischer, Johann Walko, Jo-

bann Tatarko, G~org Gottbardt, Jo"eph Walko, Louise Sper
nobovics, Maria Szebenyi, Ja~ob Heidi, Andreas Probstner 
Baronin Gureczky und lguaz Korotnoky; 
, c) für das Göllniczer Roberti Bergwerk die Herren: Ludwig 

Ujhazy, Frauz Lenhard, Johann Michael Breuer, Johann Stark'
~che Erbeo, Wittwe nach Gottfried Stark, Katharina Seiten
reich, Anton Wieland, ,Tacob l\Ielczer, Mathias Schütz, Anna 
~laria Ordl, :Marg1uetha Holenia, Susanna 'Vallau, Caroline 
Schert!, Michael Ordl, Martin Zborovszky'~che Erben, Johann 
Szentistvanyi. Ernest von Iledry, Stephan Bl1110, Joseph Walko, 
Susamrn Fischer, Julie Kuliczy, Samuel Mojses, Caroline l\Iabr, 
Franz Szentistvlmyi, Carl Sze11tistvlrnyi, )latbilde Szentist
vanyi, Ferdi1rnnd Szentistvlmyi, Antonia Stark, Joseph Holenia, 
.Jolrnm1a Giirtler, Joha1111 'Valko, Johann Kuucz und Jnlie Per
sina, - in Person oder durch legal Bevollmächtigte zu er
scheinen, mit rlem Beisatze vorgdaden, das8 die Abwesenden 
den gesetzlich gefassten Beschlüssen der Mdnheit der Anwe: 
senden beitretend angesehen werden müssten, und dass die 
Erben uud sonstigen Rechtsnachfolger der bü cherlicheu ße
~itzer nur nach vorhergegaugeuer Nacbweisung ihrer Eigen
thumsrechte würden zur Schlussfassung zugelassen werden 
können. 

Die Beratlmngsgegenstäude bei allen 3 Gewerkentagensind: 
1. Be~timmungen, ob sich rlie Th eilhaber uls Gewerk-

schaft im Siu11e des allg. B. G. coustituireu wollen; ' 
2. Wahl der Firma und Bestimmuugen wegen des Dienst

vertrages; 
:!. Be~chlnss übe1· etwaige Errichtu11g von Gewcrkschafts

Statnten; 
4. Bestimmungen hinsichtlich des Hetl'iebsplanes und sou

stigo; Auo,·dnuugen im currenteu Hausbalte; 
5. Hescblnss über allfällige V npachtuug des Bergwerkes. 
Bei dem Gewe1·kentage von IIelczmanoczel' Da11iel wird 

ausserdem über die Wahl des Directors und allfällige Auflas
sung einiger Orubenmasso; berathen werden. 

Kaschau, am 10. Juni lb6.t. 
Von der Zips·lgloer k. k. Berghanptmann~r.l111ft. 

Ii.undmachung. 
Die Assistentenstelle bei der gefertigten Bergba~verwaltnng 

ist zu besetzen. Mit derselben ist ein Gehalt in Barem und 
Naturalien, dann ein Antheil an der Ertrag11tantieme in der 
Gesammtziffer von wenigstens 500 ß. nebst freier \Vobnung 
und Beheizung, endlich die normalmässige Pension verbunden. 
Die definitive Anstellung, mit welcher sofort die Pensionsfähig· 
keit beginnt, erfolgt nach zufriedenstellender, höch•tens ein
jähriger Probezeit. Erfordernisse sind: Mit gutem Erfolg!' ab
solvirte bergakademische Studien und Kenntniss beider Lan
dessprachen. Bewerher, welche bereits praktische Dienste nach
weisen können, oder absolvirte Techniker werden bevorzugt, 
und wird deren Gehalt mit der definitiven Aufnahme auch 
entsprechenrl höher gestellt. Die mit den erforderlichen Zeug
nissen belegten Gesuche sind bis zum 15.· August bei der 
gefertigten ßergYerwRltung einzubringen. (19-21) 
Verwaltung der Fürst Schwarzenberg'schen Bergbane in Böhmen 

zn llchwerzbacb pr. Oberplan, am lfi. Jnni lb64. 

Soeben emiMienen bei Tendler & Comp. (C. l<'romme), 
Wien, Graben 20, 'l'rattnerbof: (1.5-17) 

Berg- und hüttenmännisches 
Jahrbuch 

der k. k. Bergakademien zu Leoben u. Schemnitz 
und de1· .k. k. Montanlehranstalt zu Pribram . 

XIII. Band. - Redacteur: Johann Grlm.m, k. k. Ober
berg1·ath 1 Director der k. k. Montanlehranstalt zu Przibram. 
Mit mehreren in den Text gedruckten Figuren und 8 litbogr. 

Tafeln. - Preis : 4 ß. 60 kr. 

l>i.ise Zeitschrift erscheint wöchentlich eil.Jen Boge11 stark mit den nötbigen artistischen Beigaben. Der Präou.merat.ionspreia 
ist jährlich loco Wien 8 ß.ö. ·w. oder 5Tblr. 10 ~gr. Mi;. franco Postversendung 8 ß.80kr.ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen otficiellen Bericht über dito Erfabrungeu im berg- und büttenmänniscben Maschinen-, Bau- und Anrbereitungswcs!ln 
aammt Atlas als Grat. i s bei 1 ag e Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder l1;2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur frenco angenommen werden. 

Druck von Karl Wloternitz & Comp. in 'Vien .. 
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Berg- und Hütten wese'n. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Ringenau, 

k.. lr.. Oberbergratb, a. o. Professor ao der t'nlveuität zu \Vien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 
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- Notizen. - Redactions-Erklärungen. - Administrative~. 

U eher Bergreviere*). 
Vom k. k. Berggescbwornen Johann Tuskany. 

So wie die' politischen Gemeinden die Grundpfeiler 
eines wohlgeordneten Staates bilden, so hat das allgemeine 
österreichische Berggesetz durch die Bildung von Bergge
meinden (Bergrevieren) den Keim zum fruchtbringenden 
Emporblühen unserer Montanindustrie gelegt. 

Ein Berggesetz für einen Staat von so mäc}ltiger Aus
dehnung, von solcher Mannigfaltigkeit der Terrains- und 
f;Cognostiscben Verhältniese, wie Oesterreich, wo sich in vie
len Bergwerksdistricten im Laufe von Jnhrhundertcn die 
den Localverhältuissen und der Art und Weise des Berg
werksbeh;ebes am besten entsprechendrn Uebungen und 
Gewohnheiten allmälig zu historischen Rechten herange
bildet hatten, konnte nur allgemeine Prineipieu aufstellen, 
während jene Eigenthümlichkeiten, welche zur Erhaltung 
der bestehenden Bergbaue und zum Schutze der hierauf 
erworbenen Rechte Berücksichtigung verdienten, durch be
sondere Bestimmungen gewahrt werden mussten. - So 
wurde das Allgemeine festgehalten, ohne dem Besonderen 
die Berechtigung abzusprechen. 

Die Hevicrstatuteu bilden das Mittel, durch '':eich es 
die allgemeinen ber"1'gesctzlichen Bestimmungen in Betreff 
der Grösse der Freischurfkrcise, Form und Grösse der Gru
ben- und Tagmasse, und Abbauwürdigkeit vorbehaltener 
l\Iineralien den natürlichen Verhältnissen entsprechend an
gepasst werden können, und es unterliegt keinem Zweifel, 
dass in Anbetracht der Grundprincipien unseres Bergge
setzes - thunlichst weite Freigebung des Bergbaubetriebes, 
und möglichst freie Bewegung in der Beniitzung des Berg
werkseigeuthumes - auch anderen, in die Revierstatnten 
aufgenommenen Bestimmungen, wenn deren Zweckmässig
keit dargethau erscheint, die Genehmigung nicht versagt 
werdeu werde. 

*) Fast gleichzeitig mit dem l. Heft des V. Bandes der 
Bergrechts-Zeitschrift, worin eiue Abhandlung über Gcnossen
sc~ften und Reviern von Dr. Sc h o m b ur g mit Bezug auf die 
diessfä!lige österreichische Gesetzgebung enthalten ist, kam 
uns dieser Artikel zu, den wir als den Anfang einer Reib e 
von zu gewärtigenden Ahhandlnugeu über diesen wichtigen 
Gegenstand an die Spitze des heutigen Blattes stellen. 0. H. 

Die Tragweite dieser Concessionen ist unabsehbar; 
- es kommt nur darauf an, dass jene Bergwerksbesitzer, 
deren Interessen die Natur zu gemeinsamen gemacht hat, 
dieselben richtig erfassen, ihre Localvcrhältnisse einer 
gründlichen Erörterung unterziehen, alte eingebürgerte :\län
ge! beseitigen, und jene Massregeln, welche sich als gün
stig oder nutzbtingend herausstellen, in Anwendung zu 
bringen trachten. - Allein nicht bloss in <.lieser Weise: 
durch Kräftigung des Bergwerksbetriebes in einzelnen Lan
destheilen, tragen die Bergreviere zur Hebung der gesamm
ten Montanindustrie•bci, sond.•rn auch durch \Veckung und 
Fortbildung de~ Associationsgeistcs, jenes mächtigen He
bels industrieller Unternehmungen. Von besonderer 'Vich
tigkeit ist dieses Moment für Gegen den, wo der Kleinben;
bau vorherrscht, denn nur durch cimnüthiges gegenseitiges 
Zusammenwirken kann sich in solchen Revieren t>in geord
neter, erweiterter Bcrgwerksbl~trieb entwickeln, ohne wl'l
chen der Standpunkt der Technik und des Verkehrs in 1111-

serem Jahrhunderte keinem Unternehmen eine günstige 
Entfaltung gestattet. 

Ueberi;ehen wir nach diesen allgemeinen Betrachtun
gen zu jenem Zweige des Bergbaues, welcher in der Ge
schichte der neueren Industrie die erste und wicbtigst.e 
Rolle spielt, zum Stein- und Braunkohleubcrgban, und su
chen wir den Einfluss der Bergreviere auf die Eutwiclduug 
desselben näher zu erörtern. 

S~w~hl di~ statistischen '~cröffentlic~un?cn iiber den 
österre1ch1schen Bergwerksbetneb, als au~h ehe aus Anlass 
der projectirten' Zolleinigung mit den rleutschen Znlh-cr
einsstaaten über unsere lndnstrievcrhiiltnisse rrstattrren · 
Berichte einzelner Handelskammern weisen als Ursaclit'11, 
warum sieb der Stein- und Ilratmkohlenbergbau in mauchen 
Gegenden Oesterreich's zu keiner gedeihlichen Entwicklung 
emporschwingen, oder die Concurreuz der Nachbarstaaten 
nicht ertragen könne, ausser den auf unsere ge3a111mte 111-
dustrie drückenden Schwankungen der Valuta, Theueruug 
des Capitals und Höhe der Eisenbahnfracht~ätze, insbeson
dere Höhe der Gestehungskosten , l\Iangel au Absatz, 
Unsicherheit des Betriebes wegen öfterer Unterbrechung 
desselben, schlechte oder unzulängliche Cornmnnicat:ons-
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mittel, und in den südlichen Provinzen hohe Arbeitslöhne 
und Mangel an geschickten Arbeitern nach. 

In erster Linie dürften uun die Bergreviere berufen 
sein, sich durch BP,seitigung dieser Mängel Selbsthilfe zu 
verschaffen. Von jenen Vortheilea, welche das Berggesetz 
durch Gestattung einer angemessenen Abänderung der Form 
und Grösse der Freischul'fkreise und Grubenmasse, oder 
durch Aufsteiiung von i\orwen behufa ßeurtheilung der 
Abbauwü1·digkeit gewisser Minerallagerstätten den Berg
revieren einräumt, und clic für den Metallbergbau von gröss
ter Wichtigkeit sind, ja oft sogar dessen Lebensfähigkeit 
zu bedingen vermögen, dürfte auch beim Stein- und Braun
kohlenbergbau in manchen Gegenden Gebrauch zu machen 
sem. Die Bergreviere werden aber auch auf andere Punkte 
ihr Augenmerk zu richten haben, worunter die möglichste 
Herabminderung der Gestehungskosten den ersten Platz 
einnimmt. Sparsamkeit im eigenen Haushalte soll das Lo
sungswort jedes industriellen Unternehmens, insbesondere 
heutzutage sein! - Es ist sowohl in diesen Blättern, als 
auch durch anderweitige Publicationen hinreichend nach
gewiesen worden, dass der Preis unserer Kohlen loco Grube 
in den meisren Gegenden gegenüber jenem von Aml'rika, 
England, Belgien und den Zollvereinsstaaten höher stehe, 
und sich sogar an manchen Orten auf das Doppelte ,er
steige. Die Factorcn, welche hohe Gestehungskosten be
dingen, können verschieden sein; sie lassen sich jedoch, 
mit wenigen Ausnahmen , wie z. B. in den Alpenländern, 
wo durchgehends hohe Arbeitslöhne vorherrschen, oder bei 
vereinzelten Bergbauen, welche mit schwierigen Abbauver
häitnissen zu kämpfen haben, meisteutheils beheben, wenn 
man sich nur die gcnaue Kenntniss derselben verschafft hat, 
und mit fester Willenskraft und den nöthigen Kenntnissen 
ausgeriistet, dieselben in der Wurzel auszurotten beginnt. 
Eine gesunde Association spielt bei dieser Radicalcur die 
Hauptrolle! 

Auf die Höh.e der Gestehuugskosten sind von wesent
lichstem Einfluss: Zersplitterung des Anlagccapitales und 
der Regiekosten, nicht r11.tionell eingeleitete Ab haumetho
den, nothwcndige Ablösungen von Grundstücken oder Ge
bäuden, Grubenbrände, kostspielige Ausrichtu!'!gs- oder 
Wasserlösungsbaue, ungünstige Abbauverhältn issc, Absatz
mangel oder unterbrochener Absatz, und hohe Arbeitslöhne. 
Obwohl der einzelne ßergwcrksbcsitzcr durch Sparsamkeit 
und Klugheit den Gestehuugskosten der Kohle seines Berg
baues eine gewisst: Gränze zu setzen im Stande ist, so kann 
die Durchführung jener Massregcln, die eine bedeutende 
Hcrabminderung derselben zur Folge haben soll, meistens 
bloss durc~ Vereinigung mehrerer nachbarlicher 
Grubenbesitzer ermöglicht werden. 

Die fossile Kohle kommt der Regel nach in Mulden 
abgelagert vor, die von grössercr oder geringerer Ausdeh
nung sind. Dort, wo die Occupation des Terrains, bczie· 
hungswcise die Erzielung bauwürdigcr Aufschllisse ohne 
viel Mühe und mit geringem Kostenaufwande verbunden 
war, findet man Grubenfelder von geringer Ausdehnung, 
an mehrere Besitzer vcrtheilt; - bei tief gelegenen Flötzen 
das Gcgcntheil. Es gibt Ablagerungen kleineren Umfanges, 
besonders in den Alpengegenden, welche bloss von vier 

' bis fünf verschiedenen Besitzern bergmännisch bebaut wer
den, hingegen auch andere, die sich meilenweit erstrecken. 
Während bei andern Industriezweigen eine Association häu
fig rrst künstlir.h geschaffen werden muss, hat hier schon 

die Natu1· den ersten Fingerzeig zur gemeinschaftlichen 
Gewinnung dieser unterirdischen Schätze gegeben. 

Ungeachtet dessen kommt es nicht selten vor, dass 
nachbarliche Grubenbesitzer, anstatt durch einmüthiges Zu
sammenwirken die ihnen von der Natur gebotenen Vor
theile in ihrem eigenen und im Interesse des ganzen Lan
des fruchtbringend auszunützen, sich absichtlich Hinder
nisse in den \Veg legen, und durch Herabminderung der 
Kohlenpreise und ähnliche Vorgänge ihren gegenseitigen 
Ruin herbeiführen. Wo ein Flötz von mehreren Unterneh
mern bebaut wird, insbesondere dort, wo der Kleinbergbau 
herrscht, findet beinahe jerlesmal ein Missverhältniss zwi
schen der Productionskratt der einzelnen Gruben und deren 
wirklicher Production statt. Dicss ist der erste Factor, wel- ~ 
eher 11uf die Höhe der Gestehungskost!'n Einfluss nimmt; 
denn je kürzer der Zeitraum ist, binnen welchem ein Koh
lenflötz vollständig ausgebeutet wird, desto geringer sind 
auch die Gestehungskosten, die auf einen Centner Kohle 
entfallen. - Wird ein bestimmtes abgelagertes Kohlen
quantum 1 welches leicht mittelst 3 oder 4 Einbauen ge
wonnen werden könnte, mittelst 10 Einbauen ausgebeutet, 
so tragen sämmtliche iiberflüssige Capitalsanlagen für Ge
bäude, Maschinen, Schächte 1 Stollen, Grundablösungen 
u. s. w„ eben so die jährlich mehr verwendeten Regieko
sten, zur Erhöhung des Preises eines jeden Ccntners Kohle 
bei, und die unnöthigerweise ver~usgabten Capitalien sind 
für die Allgemeinheit verloren. Ausserdem geht durch einen 
allgemeinen rationellen Betriebsplan weniger von dem ge
sammten Kohlenquantum verloren; denn abgesehen von 
den Sicherheitspfeilern, die zwischen den einzelnen Gru
benbauen und unterhalb der W obn- und Werksgebäude 
stehen bleiben müssen, sucht der Kleinbergbau, um mög
lichst billig erzeugen zu können, bloss jene Parthiirn abzu
bauen, welche leicht zu gewinnen sind, während das schwie
riger zu Gewinnende oft gar nicht in Angriff genommen 
wird, und meistentheils auch für die Nachwelt. , verloren 
bleibt. Durch eine vermehrte Anzahl von Einbauen wird 
ferner, wegen Entwässerung .und Zerklüftung des Flötzes, 
die Qualität der Kohle vermindert, und bei Flötzen, welche 
i<nr SP!bRtentzündung geneigt sind 1 die Wahrscheinlichkeit 
des Ausbruches eines Grubenbrandes erhöht, 

(Schluss folgt.) 

U eber Gold- und Silber-Extraction. 
Ein Vortrag vom k. k. Hiittenmeister Bitt s a 11 s z k y im 

IngeDieur-Vereine gehalten am 27. Jnnuar' 18fi4. 

Das vor Kurzem ~rschicnene III. uud IV. Heft der 
„Zeitschrift des österr. Ingenicnr-Vcreines" bringt in vol
lem \Vortlaut nachstehenden Vortrag, der für unsere Leser 
wichtig genug sein dürfte, um es zu rechtfertigen, dass wir 
ihn hier wiedergeben, weil ehcn Viele11 unserer Leser j enc 
Zeitschrift nicht zu Gebote steht: 

In der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen
wesen im prcussischen Staate vom Jahre 1863 ist die Rö
stungsart der Ma11nsfclder Kupfersteine, behufä ihrer Ent
silbcrung nach Z i c r v o g l's Extrnctions-M cthode, sowohl 
in technischer, :ils theoretischer ßeziehung - auf Grund 
der in Hcttsta.dt gemachten Röstversuche - sehr ausführ
lich und lehrreich beschrieben. 

Da die Zier v o g !'sehe Entsilbrrungsart unter Rllen 
bisher bekannten Silber-Extra.ctions-1\iethoden unstreitig 
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die einfachste und billigste ist, und da aus diesem Grunde 
auch in der Schemnitzer Silberhütte mit den dortigen Roh
lechen Versuche in grösserem Massstabe durchgeführt wur
den, so dürfte es rnn Interesse sein, den j etzigeu Stand der 
Zier v o g l' scheu Extraction näher kennen zu lernen; dess
halb erlaube ich mir: 

1. das Wesen dieser Methode und insbesondere die 
Röstungsart, als den wichtigsten Theil derselben - ge
stützt auf die in der obangefiihrten Zeitschrift angegebe
nen Daten, in Kürze zu beschreiben ;· 

2. die in Scbemuitz durchgeführten Extractions-Ver
suche und die bei denselben erzielten Resultate mitzuthei
len, und 

3. in Betreff der Anwendbarkeit der Zier v o g l'sehen 
Extraction meine Ansichten auszusprechen. 

1. Die Ziervogl'sche Exhaction oder die soge
nannte Wasserlaugcrci besteht, wie bekannt, darin: dass 
die zu extrahirenden Geschicke im zerkleinerten Zustande 
oxydirend ohne allen Zuschlag geröstet werden, um das in 
denselbeti enthaltene Schwefelsilber ( SAg) in schwefclsau
res Silberoxyd (S03 Ag0) oder Silbervitriol - welcher im 
Wasser löslich ist - zu überführen. 

Das Röstgut wird· alsd:i-nn in hölzcrnPn Bottichen mit 
heissem Wasser ausgelaugt und die aus den Auslaugbotti
chen abfliessende silberhältige Lauge in kleine, ebenfalls 
hölzerne Fällbottiche geleitet, in welchen das Silber aus 
der Lauge durch die darin befindlichen Kupferzaiue als 
Cementsilber gefällt wird. Die Lauge wird nach ihrer Ent
silberung noch in Kästen übi·r altes Eisen geleitet, um aus 
derselben das Kupfer, welches sie theils beim Auslaugen 
der Röstpost, theils beim Fällen des Silbers auflöste, als 
Cementkupfer auszufällen. 

Das gut ausgewaschene und getrocknete ,Cemcntsil
ber wird in Graphittiegeln dngschmolzen, und das Cement
kupfer meist beim 8chwarzkupferschmelzeu zugutegebracht. 

Die Zier v o g !'sehe Extraction wurde bis jetzt nur 
in der Gottesbelohnungshütte bei He tt s tä d t zur Ent8il
berung der Mannsfelder Kupfersteine im Jahre 1849 einge
führt, wobei sie sich viel besser bewiihrte, als die zur Ent
silberung der Kupfersteine früher angewendete Amalgama
tion und nach dieHer die Augustin'sche Extraction. 

Die Mannsfelder Kupfersteine, welche in den 
letzteren Jahren - bchufs ihrer vollkommeneren Entsil
bcrung - stark coneentrirt.und granulirt werden, enthal
ten im Durchschnitt: 

gegen 80 pCt. Halbschwefelkupfer (SC112) mit etwa 
65 pCt. Cu, 

n 11 „ Schwefeleisen, 
„ 2 „ Schwefelblei, 
„ 5 „ Schwefelzink, 
n 0,2 » Schwefelmangan, 
n 0,5 „ Schwefelnikel, 
» 1 „ 8chwefelkobalt, 
n 0,4 „ Schwefelsilber. 1 

Die granulirten Kupfersteine werden in Mühlen zwi
schen Granitsteinen verruahlen. Die Mühlen werden zumeist 
mit Wasserrädern und in wasserarmen Zeiten durch eine 
Hochdruck-Dampfmaschine eetrieben. 

Vielfältige Versuche, betreffs der erforderlichen Fein
heit des Kornes, haben ergebeu, dass die Extraction der 
Kupfersteine noch ganz gut erfolgt, wenn die Mühlsiebe 
pro Current-Zoll nur 33 Fäden enthalten. 

Die feingemahlenen Kupfersteine werden in Partien 
zu 5 Centner verröstet. Da jedoch die Kupfersteinmehle 
beim Beginne des Röstprocesses sehr leicht zusammensin
tern , so werden derzeit zu jeder Röstpost auch noch 70 
Pfd. reiche Rückstände, d. i. unvollkommen entsilberte 
Kupfersteim·, zugetheilt, durch welche die Röstpost 1tufge
lockei;t, und vor Zusammensintern geschützt wird. 

Die ·Röstuug erfolgt in den bekannten l\fanusfelder 
doppelherdigen Röstflammöfen, bei welchen die obere Etage 
keinen Feuerungsraum besitzt, sondern bloss in der Sohle 
von der Ueberhitze des untern Herdes erhitzt wird. Der 
Fuchs aus dem untern Herde miindet direct in die Flug
staubkammern. Bei diesen Röstöfen ist noch erwähnens
werth, <lass die gasförmigen Röstproducte ausser den Flug
staubkammern auch noch lange horizontale Kanäle passiren 
müssen, bevor sie in die 154' hohe Esse gelangen. Diese 
Kanäle, in welchen sich auch noch viel vou dem feinsten 
Flugstaub abactzt, sind mit Eisenplatten bedrckt, auf wel
chen die cntsilberten Rückstände getrocknet werden, 

Die Rö s tun g besteht aus folgenden 3 Perioden: 

1. Vor r ö s tun g. Diese erfolgt im obern Herde dureh 
etwa 5 1/ 2 Stunden und besteht hauptsächlich in einer Ent
schwefelung der Beschickung und in der Bildung von Vi
triolen, namentlich des für die spätere Erzeugung von Sil-
bervitriol so wichtigen Kupfervitriols. ' 

2. Oxydationsperiode, welche nach dem Herab
lassen der Röstpost in den untern Herd beginnt und gegen 
2 Stunden anhält. 'Vährend derselben findet eine vollstän
digere Anröstnng der letzten Antheile dr.r Schwcfelmdalle 
und eine tbeilweise Zersetzung der in der VorrÖstungepcriode 
gebildeten Vitriole statt, und zwar thcils durch die grössere 
Hitze des unteren Herdes, theils aber rlurch die zu Ende 
der Vorröstung zngetheilte BraunkQhle, 

3. Gaar- oder Feuerungsperiodc; der Zweck 
derselben besteht in der Zersetzung der schwefelsauren 
Salze und möglichst vollstiindiger Bildung von Silbervitriol, 
Die Gaarröstung dauert g1>gen 3 Stunden. 

Der chemische Vorga11g bei der Röstung ist in Kürze 
folgender: 

Nachdem die Röstpost im obcrn Herde von der er
hitzten Sohle in etwa einer halben Stunde entzündet ist„ 
so beginnt sogleich die Abschwcfelung des Röstgutcs, d. i. 
es verbrennt der in den Kupferstrinen enthaltene Schwefel 
bei Zutritt der Luft zu schwefeliger Säurr (SO,), welche zum 
grössten Theile als solche entweicht: ein Ti1eil derselben 
oxydirt sich aber zu Schwefelsäure (·''0

3
) und verbi,ndct sich 

mit dem gebildeten Eisenoxydul (FeO) zu schwefclsaurem 
Eisenoxydul (SU3 FcO), welches sich nach und 11ach in neu
trales und basisches (S0:1Fc2 0:1) schwefelsaurcs Eisenoxyd 
verwandelt. Im Laufe der weiteren Röstung wird auch die
ses iu freie Schwefel säure (803 ) und Eisenoxyd (Fc0

3
) 

zerlegt. 
Das Schwefelkupfer (SC110 ) wird auch zum grossen 

Theile in sehwefelsaures Kupfe;oxyd verwandelt, welches 
sich dann ebenfalls in freie dam pfförmige Schwefebäure 
(S03) und Kupferoxyd zerlegt. 

Das Schwefelsilber (SAg) wird erst in der Gaarrö
stungsperiode zersetzt; e~ verwandelt sich jedoch nur dann 
in Silbervitriol (S03Ag0), wenn auf dasselbe bei höherer 
Temperatur dampfförmige Schwefelsäure einwirkt. Dieses 
findet aber eben in der Gaarröstungsperiode statt, wo durch 

* 
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Zersetzung des schwefelsauren Kupferoxydes (SO CuO) 
sehr viel Schwefelsäure frei wird, und desshalb spielt au~h das 
Schwefelkupfer die Hauptrolle bei der Verröstung der Ku
pfersteine behufs der Bildung von Silbervitriol (S0

3
Ag ~. 1 ). 

(Fortsetzung folgt.) 

Das Puddeln mit, Anwendung von Dampf. 
Pateutirtes Verfahren vou A. Weniger und J. Ross i w a 11. 

(Nach der von deneell>cn pnbllclrten Beschreibung.) 

Bei der Puddlings-Fri~harbeit mit Anwendung des 
\Vasserdampfes, wie sie nach dem in England patentirten 
Verfahren des James Nasmyth, namentlich aus der von dem 
,, Great seal patent office u herausgegebenen Beschreibun,.g 
11Specification of James Nasmyth, Employment of stea~ 
in the proccss of puddling iron, London 1854 '', ans der 
„ österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 
1855, S. 261" und aus dem Werke Fairbairn's „Jron, its 
history etc. , London 1861 u bekannt ist, lässt man die 
Masse des flüssigen Roheisens längere oder kürzere Zeit 
mit \Vasserdarnpf von einem gewissen Drucke durchströ
men, wobei eine Zerlegung des Wasserdampfes stattfindet 
und Sauerstoff wfo Wasserstoff frei wird; und da bekannt'. 
lieh der Wasserstoff eine grosse Affinität zum Schwefel, 
Phosphor und Arsen besitzt, so erfolgt eine Ausscheidung 
dieser Wasserstoff-Verbindungen in Gasform, gleichzeitig 
wirkt aber der freigewordene Sauerstoff oxydirend auf den 
Kohlenstoff, auf das Silicium und andere Erdenbasen. In glei
cher Weise wird durch die Anwendung des Wasserdampfes 
beim Puddeln der in den Brennstoffen (lllineralkohlcn) ent
haltene Schwefel für die Qualität des Productcs unschädlich 
gewacht, der Frischprocess aber auch wesentlich be
schleunigt. 

Dieses Verfahren urneht es daher möglich, Erze zu 
verwerthen, welche ]Jis jetzt, ungeachtet ihres oft anselm
lichen Eisengehaltes und l'eichen Vorkommens, und trotz
~em sie oft sehr billig zu gewinneu wären, wegen ihres 
Schwefel-, Phosphor· oder Arsengehaltes, 11ls für die Roh
eisen-Production ganz unbrauchba1', unahgebaut bleiben 
mussteu. Diese wichtige Thatsaehe ist von unberechenba
rem Vortheile, selbst noch dann, weuu die Erze so bösartig 
sind, <l11ss sie nur iu einem gewissen Verhältnisse venven
det werdeu köunen. 

Ferner ist diese Arbeitsmethode nicht weniger wich
tig fül' solche Eiseuwcrke, welche darauf angewiesen sind, 
grosse l\lasscu vou Puddel- und Schweissofen-S c h 1 a c k e n 
zn Gute bringen zu müssen, in denen sich alle uachtheili
gen Nebeubcstaudthcile des Roheisens concentriren oder 

' dort, wo der für den Hochofen- und Puddliugsbetrieb dis-
pouible Brennstoff sehr sehwefclreich ist wie diess bei 
vielen Mineralkohlen der Fall ist. ' 

Endlich wird aber durch die Anwendung des \Vasser
dampfes beim Pnddling~processe, namentlich nach der von 
nus neu eingeführten patentirten Verbesserung, sowohl an 
Calo als auch an Brennmaterial sehr namhaft erspart. 

Das Verfahren mittelst der für die Frisch- und Feinir
a.rbeit mit \Vasserdampf von uns neu eingefüb1·ten pateu
tu'ten Verbesserung ist folgendes: 

Beschreibung des Apparates. 
Das Haupterforderniss für die Frischarbeit mit Was

scl'dampf ist ein Dampfkessel. Bei grösseren Eisenwerken 

wird jetzt ohnehin fast allgemein für die Eisenraffinirung 
Dampfkraft allein, oder doch mit Wasserkraft vereint an
gewendet, uud der Dampf durch die Ueberhitze der Oefen 
erzeugt; wo diess jedoch nicht der Fall ist, da müsste ein 
klei~er Dampfkessel eingelegt und durch die Ueberhitze 
von einem oder zwei Oefen bedient werden. 'Dieselbe Ein
richtung lässt sich bei Herdfrischfeuern machen, bei wel
chen man anstatt des Gewölbes über dem Vorwärmer einen 
kleiuen Dampfkessel anbringt, welcher 3-4 Frischfeuer 
mit Dampf versehen kann. 

Auf das gegen den Ofen (oder das Frischfeuer) ge
kehrte Ende des Dampfkessels wird ein Dampfleitungsstän
der gesetzt, an welchem die Haupt-Dampfleitung angebracht 
ist. Von der Hauptdampfleitung geht eine Rohrleitung von 
halbzölligen Gasröhren zu einem Sicherheitsventile, wel- , 
ches 10 Fu s s über der Sohle der Arbeitstbüre des Puddel
ofens (oder der Herdb11nk des Frischfeuers) angebracht ist, 
und zwar genau correspondirend mit der Mitte der Arbeits
öffnung. 

Das Sicherheitsventil dient zur Regulirung de~ Dampf
druckes ; desshalb ist am Hebel dieses Sieherbeitsveutiles 
ein Gewicht angebracnt, welches sich hebt, wenn der Dampf
druck 8 Pfund auf den Quadratzoll übersteigt. 

Von dem Sicherheitsventile geht dann der zweite Röh
reustrang herab, und dieser ist mit einem horizontalen Rohre 
welches im Niveau des Schwellers liegen muss, verbunden'. 
Das horizontale B.ohr ist mit dem Krückenrohre in Ver
bindung; dieses Kriickenrohr ist am vorderen Ende.., wel
ches iu den Ofen eingeführt wird, gekrümmt, und mit einem 
angeschraubten Mundstücke versehen. 

Durch dieses. Mundstück wird der Dampf mittelst ä 
Oeffuungen•von je 3"' Durchmesser in das flüssige Eiseu 
eingeführt. Hierzu wird bemerkt, dass dieses 111undstii~k 
auch so construirt sein kann, dass es auch noch länger aus
fällt, und hiernach an beliebiger Stelle an das Rohr am.u
schraubeu kömmt. Auch die Zahl und der Durchmes
ser der Oeffnungen dieses Mundstückes lassen sich belie
big· vermehren oder vermindern; doch haben sich bisher 
die oben angegebene Zahl und Dimension dieser Oeffnu11-
ge11 sehr gut bewährt. ' 

Hervorzuheben ist, dass durch das Einleiten des 
Dampfes mittelst mehrerer 0 e ffn u n gen cinG \·iel kräf
tigere \Virkung erzielt wird, als wenn der Dampf bloss 
durch die ganze lluersehnittsöflnung des Krückenrobres in 
das flüssige Eisen einströmt, wie diess bei der bisher bekann
ten Puddlingsarbeit mit \Vasserdampf ausgeführt wurde. 

Damit aber der Dampf aut allen Punkten des l\Ietall
ba<les eingefiihrt werden kanu, so sind 2 Ku g cf gelenke 
angebracht, welche jede beliebige Bewegm1g des Rohr•!S 
zulasseI1, und zur Haui.lhabung des letzteren dient ciu höl
zerner Griff. Zum Absperren odt•r Auslassen des Dampfes 
sind au der Dampfleitung zwei Hühne (Pippcn) angebracht. 

Hierin besteht der ganze~ Apparat, welcher eben so 
einfach, als wenig kostspielig ist. 

Beschreibung der Arbeit beim Puddlings-Processe. 

Nachdem der mit Holzgas-Feuerung zu heizende Pud
delofen oder der mit einer anderen Gasfeuerung betriebene 
Puddelofen gut abgcwärmt ist, gibt man auf die Herdsohle 
ve1~theilt 5°/o (oder auf 400 Pfd. Roheiseneinsatz 20 Pfd.) 
E i s e n o xy d, gröblich zerstossen; wenn reines Eisenoxyd 
fehlt, bedient man sich eines yollkommen gerösteten reinen 
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Eisenerzes, welches in Oxyd umgewaudcit ist. Befindet sich 
der Eisenoxydzuschlag bereits auf der Herdsohle des Pud
delofens, so trägt man dann das Roheisen ein, was wo mög
lich zu '% grauem uud 1/a weis s e m Roheisen gat\irt 
sein soll, und schmilzt dasselbe rasch ein, damit es voll
kommen flüssig wird. In dieser Weise oder durch Eintragen 
iu das geschmolzene Eisen kaun man übrigens auch boch 
an de r e, 

0

die gleichzeitige Reinigung des Eisens be
zweckende Zus c hlä gc verwenden, wobei jedoch darauf 
zu achten ist, dass die Zuschläge das Mundstück deserwähn
teu Krückenrohres nicht anzugreifen und durch zu häufige 
Schlackenbildung einen grössereu Eiseuverlusl zu verursa
chen geeignet sein dürfen, wie z. B. Kochsalz 1 Pottasche 
und andere Salze, oder dass die Zuschläge dem Processe 
nicht andere Nachtheilebringen, wie diese beim Kalksteine 
der Fall ist, welcher ein zu frühes Aufsteigen des geschmol
zenen Metalles bewirkt. 

Daun hebt man mittelst der Brechstange alle 
festen Partikel auf und rührt mit einer Krücke die 
M a s s e gut d ur c h, bis alle festen Brocken aufgelöst sind. 
Nun bestreicht man das Krückenroh1· so weit, als dasselbe 
der Ofenhitze ausgesetzt wird, und das Mundstück desselben 
mit einem dünnen Sc h 1eder 1 aus Tl::o1\wasscr und ge
schlemmtem Graphit bestehend*), stellt sodann die Zufeue
rung, sowie deu überwind ab, und öffnet zuerst deu einen 
Hahn (Pippe), dann deu andern Hahn, während mau das 
Krückeurohr noch ausserhalb des Ofens hält. Erst bis alles 
c o n d e n s i r t e Was s e r durch den Dampf aus dem Krük
kenrohre ausgeblasen ist, bringt man das Krückenrohr mit 
dem Muud&tücke iu das Metallbad, und rührt uun langsam 
und gleichförmig, in der Mitte beginueud , gegen den 
Fuchs und so zurück, und zwar stets von der Arbeitsseite 
gegen die Rückwand, also über die Quere des Ofens, Strei
fen au Streifen bis gegen die F e u c r b rücke, und so wie
der zurück bis gegen den Fuchs, jedoch derartig, dass das 
Mundstück nie den Boden oder die Ofenwände berührt, 
sondern ganz leicht im Metallbade bewegt wird. Das l\fo. 
tallbad muss in dieser Art recht gleichförmig mit Dampf 
bedient werden, 'Vird jedoch das Eisen vor beendetem 
Dampfrühren dick, so unterbricht mau das Dampf
rühren.• 

Dieses Dampfrühren, welches je nach der reineren 
oder unreineren Beschaffenheit des Roheisens 10, 12, 15 
bi:; 20 Miuutcu betragen kann, darf w c d c r zu s c h n c 11, 
noch zu langsam erfolgen , sondern es dürfen in 5 1\1 i u u
t c n höchstens 17 5 Z ü g c von der Arbeits- gegen die Rück· 
scitc und zurück erfolgen, oder in derselben Zeit 88 D o p-
p dz ü g e. , 

In dieser Dampfrühr- Periode ist das g ä 11 z 1 ich c 
Einst e 11 cu der Z ufeue ru u g von besonderer )Vichtig· 
kcit, da hicrvou, zum geringeren Tbeile wohl auch von dc1 
Anwendung des erwähnten Graphitschledcrs und vou der, 
später zu envlihncudeu, nach beendetem Dampfrühren nicht 
sogl~ichen Unterbrechung des Dampfausströmens, zumeist 

*) Dieser Graphitschleder wird wie eine dünne liefe an
_g·emaeht uud mittelst eines Lappens oder eines ßauschens von 
'Verg auf das Rohr gestrichen. Für das Thonwasser, welches 
das Bindemittel für den Graphit liefert, verwendet man gewöhn
lichen feuerfesten Thon. Die Schraube am lllundstücke wird 
mit feuchtem Graphit geschwärzt, damit dieses Mundstück, wenn 
nöthig, abgeschraubt. werden kann, was sonst nicht !eicht 
möglich ist. 

die längere Dauer der Dampfkrücke abhängt, welche sonst 
sehr bald (im günstigsten Falle nach 8 Tagen) abschmilzt 
und unbrauchbar wird, während dieselbe bei der genauen 
Beobachtung des Einstellens der Zufeuerung 14 Tage bis 
3 Wochen und auch p.och länger brauchbar bleibt. Das 
Einstellen der Zufeuerung, welches bei dem Dampfrühren 
dadurch ermöglicht wird, weil während desselben durch die 
De. m p f zersetz u n g die Temperatur des Metallbades 
unverändert hoch bleibt, bringt aber auch noch die 
weiteren Vortheile , dass hierdurch. das · Re a g i r e u d c r 
Schlacke auf die Eisenoberfläche befördert und Brenn
material erspart wird. 

Nach beendetem Dampfrühren wird sogleich wieder 
zugefeuert und überwind gegeben, worauf man wiege
wöhnlich etwas Gars eh 1 ac k c, aber je. nicht zu viel, ein
trägt und das Rühren mit der Arbeitskrücke in der gewöhn
lichen Weise beginnt. Man braucht hierauf noch etwa 2-3 
Krücke u, während man bei der gewöhnlichen Arbeit 
(ohne Dampfauweudung) 6-9 Krücken braucht, bis das 
Eisen so dick wird, dass es mit der Brechstange umgesetzt 
werden kann. Nach zwei maligepi Umsetzen erfolgt dann 
in der Regel das Luppenmachcn. 

Während des Dampfrührens bemerkt man in einer 
Peripherie von 12-15" um die Dampfkrücke unausgesetzt 
Flämm eh cu von bläulicher, röthlicher und gelblicher 
Farbe aus dem Metallbade aufsteigen, nämlich Kohlenoxyd
gas und Wasserstoffgas-Verbindungen, welche den sichtli
chen Beweis der Eingangs geschilderten Zersetzung unli 
Neubildungen liefern. 

Die ganze l\1auipule.tion ist so einfach und 1c1cllt, dass 
sie weder eine Anstrengung noch besondere Aufmerksam
keit von Seite des Arbeiters erfordert, daher er sich um so 
leichter daran gewöhnt, als derselbe bald einsieht, dass 
ihm de.durch seine schwere Arbeit erleichtert wird; denn 
der Puddler müsste ohne Dampfrühren mindestens 3-4 
Krücken mehr rühren, welche grossc Anstrengung er
fordern. 

Bei Rostfeuerung mit Mineralkohlen (oder einer 
anderen Rostfeuerung) ist die Manipulation ganz dieselbe, 
nur dass mau vor dem Dampfrühren den Rost gut bedeckt 
und den Temper schlicsst, bis das Dampfrühreu vorüber 
ist, worauf dann die Nachfeuerung sogleich wieder beginnt; 
der Tempcr muss wenigstens soweit geschlossen werden, 
dass der Arbeiter im Ofen noch scheu kann. 

• Zur h c s s e r e n Co n s c r v i r n n g des Kriickenroh-
rcs ist es auch geboten, uach beendetem Dampfrüh
r c n de u D am p f durch das aus dem Ofen genommene 
Krückeurohr noch fort strömen zu lasse11, bis dieses 
Rohr nicht mehr glüht, was etwa eine Minnte dauert. 

Die Mi 11 bar s, welche aus mit Dampf gerührtem Ei-
. scu erzeugt werden, sind auffallend zäher, als jene in ge

wölmlicher Art erzeugten; während letztere, !Johl gelegt, 
mit einem ueunpfüudigen Schlägel einige zwanzig Schläge 
aushielten, vertrugen die ersteren bei 5 l\Iinuten Dampf
rühren 40, bei 10 l\liuuteu 90, bei 15 Minuten 12i -160, 
bei 20 Minuten Dampfrühren aber 215-223 solche Schläge. 
Die Festigkeit nimmt demnach bei verlängertem Dampf
rühren (bis zu einer gewissen, zumeist nach Beschaffenheit 
des Roheisens wechselnden Gränze) progressiv zu; ausser
dem wird auch nach den bisherigen Erfahrungen noch an 
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Calo sicher 2-3% unda11Bre11nl1ol:6 2Cub.· 
Fu s s für den Centner des gewonnenen Productes erspart. 
Nun wird sich diess zwar wohl nicht aller Orten gleich blci· 
ben, aber zuverlässig wird sich allenthalben ein grosser 
Unterschied zu Gunsten der oben beschriebenen Manipu· 
lation ergeben. 

Bei .dem Puddeln für Stahl darf der Oberwiud 
und die Zufeuerung uicht abgestellt, so wie nur bis 10 Mi
n u ten mit Dampf gerührt werden, weil sowohl durch das 
Abstellen der Zufeuerung, als auch durch das längere 
Dampfrühren das Eisen sehnig wird, was bei der Stahl
erzeugung zu vermeiden ist, indem dabei der Stahl ungleich 
im Korne und eisenschüssig ausfallen wiirde. 

Beschreibung der Arbeit bei der Herdfrischerei, dann in 
Felnlr-Herden und Oefen. 

llei Herdfrischfouern ist, nachdem des Eisen fliissig 
eingeschmolzen, der "Vind einzustellen, und die Kohle von 
der Oberfläche des Eisens zu ·beseitigen; im Uebrigen gilt. 
ganz dasselbe wie bei den Puddelöfen, nur dass die Dampf
rührperiodc 5, höchstens 6 Minuten betragen darf, da das 
Eise1H1uantum hier viel geringer ist. Nach beendigtem 
Dampfrühren wird dann wieder, u. z. die warme Kohle auf. 
gegeben, der Wind angelassen und die Arbeit in gewöhn
licher Weise zu Ende geführt. 

Bei Feinirberden wird wie bei den Frischfeuern ver
fahren, jedoch können die Feinirherde auch iu unmittelbare 
Verbindung mit dem Hochofe~betriebe gebracht werden, 
indem man clie }'cinirherde in der unmittelbaren Nähe des 
Hochofens anbringt, dieselben durch Bi·ennstoff stets warm 
erhält, bei jedesmaligem Abstiche das Roheisen unmittel
bar aus dem Hochofen in die Feinirherde abflicssen lässt, 
und in diesen sogleich durch das Dampfrühren (mittelst des 
beschriebenen Apparates) von dem in demselben enthalte
nen Schwefel, Phosphor oder Arsen befreit; wozu dann kein 
anderer Brennstoff erforderlich ist, als jener, welchen man 
zum Warmhalten der Feinirherdc in den zwischen den ein
zelnen Abstichen vorkommenden Intervallen benöthigt. Die 
Grösse solcher Feinirherde ist t h e i 1 weise abhängig 
\'On dem D am p f drucke, mit welchem man den Dampf 
in die .Feinirherde einzuleiten in der Lage ist, da _man dar
auf zu achten hat, dass die T~efe des Metallbades keine 
grössere ist, als eine solehP., welche der nahe am Boden 
des Herdes einströmende "Vasserdampf wirksam zu 
durchströmen vermag. 

Es versteht sich übrigens von selbst, dass das Peini
ren des Roheisens mit Anwendung des 'Vasserdampfes in 
gleicher "V eise, wie in Herden, auch in Flammöfen ausge
führt werden kann~ in welchem Palle aber die Arbeit nach 
Artjener in den Puddelöfen, mit Rücksicht auf den 
Fassungsraum und die 'Feucrungszustcllung 
der Ocfen, auszuführen kömmt. 

' Das Feiniren oder Reinigen um'Cinen Roheiseus durch 
den Wasserdampf ist auch für den Bessemer-Process von 
grosser Bedeutung, da b~anntlich für diesen Process sich 
vorzugsweise nur ein ganz rei.nes Roheisen eignet; es wäre 
hierdurch auch solchen Hütten die entsprechende Ausfüh
runi; des Bessemerns möglich, welche nur über ein weniger 
reines Roheisen verfügen können. In diesem Falle könnte 
die Feinirung oder Reinigung des Roheisens entweder, wenn 
dasselbe ohnehin für die Manipulation in dem Bessemer-

Apparnte umAeschmolzen werden müsste, in den hierfür 
bestimmten Flammöfen erfol,gen, oder, wenn das Roheisen 
unmittelbar vom Hochofen zum Bessemern gelangen sollte, 
könnte dasselbe aus dem Hochofen in entsprechend con
strnirte transportable Feinirherde geleitet, in diesen mit 
Wasserdampf gerein.igt und dann sogleich in den Besse
mer-Apparat geschafft werden; oder es könnte im letzteren 
Falle für das F&iniren mit Wasserdampf auch ein für die· 
sen Zweck geeigneter Bessemer · Apparat (z. ß. der in 
Schweden vorzugsweise gebräuchliche fixe Bessemer-Ofen) 
unmittelbar vor der Manipulation des Bessern erns als Fei
nirherd beuiitzt werden, uud es wäre zu diesem Ende nur 
eine vollkommen schliessbare Oeffuung an demselben an
zubringen „ durch wekhe die entsprechend construirte 
Dampfkrücke eingeführt \\•erden könnte, und für die gleich
zeitig ermöglichte Schliessung der Düsen zu sorgen. Uebri
gens könnten diese Düsen auch den Wind schräg nach ab
wärts in den Ofen führend :mgebracht werden, so dass das 
flüssige, allenfalls mechanisch in dieselben hineingetriebene 
Roheisen auf der schiefen Ebene der Düsen von selbst wie
der in den Ofen zurückfallen müsste. 

Auch die retortenförmigen ßessemer-Apparate könnten 
leicht als Feiniröfcn vor <lem Bessemern benützt werden; 
in welchem J<:alle die zum ·Einführen der Dampfkrücke nö
thige, schliessbare Oeffnung an jener Seite des Apparates, 
welche beim Füllen desselben nach oben zu liegen kömmt, 
und in entsprechender Entfernung vom Boden desselben 
anzubringen wlire. Nach der Feinirung des Eisens müsste 
dann der Apparat behufs des Bessemems erst in die ver
ticale Lage gebracht werden, nachdem das Krückenrohr 
herausgenommen, und die für .dasselbe dienende .Oefföung 
geschlossen worden ist. Selbstverständlich müsste in den 
eben angeführten Fällen sowohl auf den entsprechenden 
Querschnitt der sämmtlichen Ausströmungs-Oeffnungen des 
Krückenrohres, sowie auf den entsprechenden Dampfdruck 
Bedacht genommen werden. 

Schliesslich wird bemerkt, dass bei der oben beschrie
benen Eisen- und Stahl-Frischmethode mit Anwendung des 
Wasserdampfes als neu patentirt wurde: 

1. die Construction des anschraubbaren und mit meh
reren Oeffnungen versehenen Mundstückes .an der Dampf
krücke; 

2. die Anwendung des Graphitschleders für den der 
Ofenhitze ausgesetzten Theil der Dampfkriicke und das 
Mundstück derselben; 

3. die bei der Eisen- und Stahl-Frischarbeit .mit Was
serdampf eingeführte gleichzeitige Verwendung von Zu
schlägen, namentlich des Eisenoxyds, welche ebenfalls die 
Reinigung des Eisens bezwecken; 

4. die uuf Schonung der Dampfkrücke und auf Ver
minderung des Brennstoff-Aufwandes, so wie des Calo's 
abzielende gänzliche Einstellung der Zufeuerung wäh1·end 
der Dampfrühr-Periode; 

5. die Anwendung des W·asserdarnpfes mit den oben 
sub 1 bis einschliesslich 4 bezogenen eingeführten Moda
litäten bei der Herdfrischerei, dann bei den Feinir-Herden 
und Oefen. 

Wien, im Mai 1864. 

A. Weniger, J. Rossiwall, 
Privilegiums besitz er. 
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Hiezu fügen wir aus dem der Broschüre beiliegenden 
Circulare noch Folgendes bei : 

Die besonders günstigen Resultate. welche wir mit dieser 
nl!uen Frischarbeit bereits in der PuddlingshiI'tte zu N adrag 
erzielt haben, hatten die Aufstellung des zu dieser Arbeit 
nöthigen Apparates bei allen Puddelöfen dieses Eisenwerkes 
zur Folge, und wir können die Vortheile dieser Frischarbeit 
als erprobt einer Aufmerksamkeit um so mehr empfehlen, als 
die nöthige Einrichtung bei einem Werke, welches mit Dampf
kesseln fiir andere Zwecke ohnehin versehen ist, mit Ausnahme 
der Beischaffung und Aufstellung des billigst zu beschaffeuden 
Dampfpuddlings-Apparates keine ·Auslagen bedingt. 

Dagegen sind die Vortheile, welche durch diese Arbelt 
geboten werden, sehr namhaft; denn abgesehen von dem grossen 
Vortheile, welcher aus der selbst von einem minder reinen, 
ja durch Schwefel, Phosphor oder Arsen bedeutend \•erunreinig
ten, Roheisen erzielten untadelhaften Qualität der Streckwaaren 
erwlichst, ergab sich in Nadrag bisher per Ctr. Erzeugung 
(Millbars) eine Ersparniss 

von 2 Cub.-Fuss gedörrten Holzes 3. 5 li kr. und 
n 2 Pfund Roheisen 3. 2.6 kr., also filr eine jährliche 

Erzeugung von nur 8000 Centner Millbars per Puddelofen 
von 16.000 Cub.-Fuss Holz, 3. 5.6 kr. gerechnet 896 fl. 

und 11 16.000 Pfund Roheisen, a 2.6 " n 416 " 
1312 fl. 

Ferner r1:1sultirt aber auch bei der Schweissarbeit der mit Dampf 
gepuddelten Millbars, da dieselben weit .leichter schweissen 
und die Pakete mit einer Hitze auf Zaggel ausgewalzt werden 
können, für das aus 8000 Centner Millbars gewonnene Mittel
gut (6960 Ctr.) pr. Ctr. der Erzeugung eine· Ersparniss von 
:! Cnb.-Fuss gedörrten Holzes :\ 5.6 kr. und von 2 Pfund 
Millbars a 4 kr., also als Ersparniss fiir 
13.920 Cubikfuss Holz, :\ 5.6 kr. gerechnet i79 fl. 52 kr. u. für 
13.920 Pfund Millbars, a 4 n n 556 n 80 n 

' 1336 fl. 32 kr., 
wornach sich bloss der aus unserer ueuen Puddlingsarbeit bei 
jedem einzelnen Puddelofen .erzielte, in Zahlen ausdriickbare 
Gewinn mit 2648 fl. 32 kr. per Jahr beziffert. 

Wohl wissend, dass sich dieser Gewinn nicht bei allen 
Eisenwerken gleich hoch stellen wird und kann, da hierauf 
die Qualität uud der Preis dtir verwendeten Materialien einen 
entscheidenden Einfluss nehmen, so glauben wir doch durch' 
die obigen wahrheitsgetreuen Ziffern die Nützlichkeit unserer 
Erfindnng dargethan zu haben. 

Wer von dieser Erfindung Gebrauch zu machen gedenkt, 
wolle sich vorerst mit uns, unter der Adresse-: 11Joseph Rossiwa.11, 
k. k. Rechnungsrnth in Wien, Landstrusse, Salesianergasse 
Nr. 1 Ou, ins Einvernehmen setzen. Wir werden sodann einen 
vollständigen Darnpfpnddlings-Apparat 1;ir t;„,m Ofen, gegen 
sofortige Vergiituug von dessen Gestehungskosten, besorgen uud 
gerne das Zugeständniss machen, dass mit demselben_ während 
einer mit uns zu vereinbarenden Zeit Versuche abführt wer
den können. Nach Ablauf dieser Zeit aber würde jede weitere 
Arbeit mit diesem Apparate und nach unserem privilegirten 
Verfahren· sofort einzustellen 1mcl sich gleichzeitig zu erklären 
sein, oh man die Concession zur Ausiibung unseres Privile
giums, und fiir welche Z11hl \·an Puddelöfen man dieselbe von 
1ins zu erwPrben gesonnen sei. 

Hierzu bemerken wir, dass wir diese Concession gegen 
eine billige Quote des bei einem einfachen Puddelofen jährlich 
zu erzielenileu Gewinnes zu überlassen ge~enken, und dass 
das Nnilr:\gPr Eisenwerk fiir einen zu den Versuchen benöthigten 
Dampfzuleitnngs-Appnrat mit 5 KIAfter halbzölligcn Gasröhren 
exclusive der' EmballAge -15 fl. berechnen wird; sollte eine 
grössere Länge von Gasröhren erforderlich seiu, so würde fiir 
j cde11 weiteren Fuss der Gasröhren 45 kr. zn vergiiten kommen. 

Anmerkung der Redaction. Der Redacteur dieser 
Zeitschrift kann aus eigener Ansicht bestätigen, dass nach 
dieser Methode gepndrleltes Eisen aus ~IPichem Rohma:criale, 
wie dns friiher in gew;jhnlicher Weise ·gepuddelte, ~ich schon 
im Brnche 1iu~scr<t vortheilhaft von Letzterem uoter~cheidet 
und auch dem Zerr~isscn einen weit grö•scrn \Vider~timd 
leistet. - O. H. 

Scheide-Gruse.*) 
Durch die huldvolle Gnade Sr. k. k. Apostol. M11.jestä.t 

-iu den Ruhestand versetzt, stehe ich im Begriffe demnächst 
meine letzte Schicht im Allerhöchsten Dienste zu verfahren. 

Bei diesem Anlasse drängt es mich, von allen meinen 
hochverehrten Fach- und Berufsgenossen - da. ich diess 
persönlich nicht ka.nn - hiemit schriftlich AbschieJ. zu 
nehmen. 

Aus allen Kreisen derselben sind mir während meiner 
langen und verschiedenartigen Dienstleistung so viele Be
weise von Zutrauen, freundschaftlicher Achtung und An
hänglichkeit zugewendet worden, dass mein bewegtes Herz 
nicht Worte findet, hicfür genugsam danken zu können. 

Stets werden diese Beweise freundlicher Gesinnungen 
in meiner dankbaren Erinnerung fortleben. 

Mögen mir dieselben auch über die Zeit meiner dienst
lichen Wirksamkeit hinaus wohlwollend erhalten bleiben, 
wie ich allen meinen hochverehrten Fach- und Berufsge
nossen mein herzlichstes 

„G 1 ü c k auf" 
nachrufe. 

Wien, am 7. Juli 1864. 

Carl Freiherr von Sehenchenstoel, 
pensionirter k. k. Sections-Chef der Montan

section im Finanzministerium. 

Li t er a t ll. r. 
-Zeitsohrift für Bergrecht. Redigirt und herausgegeben von 

H. Brassert, Oberbergrathetc,und Dr. H. Achenbßch, 
Professor in Bonn. Fünfter Jahrgang. 1. Heft 1964. ßonu 1 
bei Adolph M arcus. 

Mit Vergnügen sehen wir diese gediegene Zeitschrift sich 
erhalten und hegrüssen das 1. Heft des V. Jabrganges als 
einen Beweis steigender Theilne.hme in den Fachkreisen. 

Der Inhalt derselben besteht in nachstehenden Nummern: 
I. Berggesetzgebung. U eher die Entwürfe eines ,allgemeinen 
Berggesetzes und eines die Besteuerung des Regalbergbaues 
betreffenden Gesetzes für das Königreich Sachseu, von lI. 
lir:?.sscrt, , .. „:-:!"in rler V~rf~e~~r, dern }1!~!l' wnl1l tliA vnlli;:te 
Competenz nicht abgesprochen werden kann, die Strebungen 
S11.ch8e11s,'zu einem allgemeinen Berggesetze zu gelangen, cill
gehend beurtheilt. Wir unserc,·scits glauben, da:is eine isolirtc 
Durchfiihruug der Berggesetzreform, zumal in räumlich nicht 
sehr ausgedehnten Bergbauländern, immer viel Missliches bietet, 
dagegen eine gemei,.,same H.eform 1les gesammi:en 
deutschen Bergrechtes, auf Grundlage der in Oesterreich, 
Sachsen, Naesau, Anhalt, \Veimar gemachten Erfahrungen über 
die neuen Gesetze seit 1S50 und mit Hilfe der in Preussen 
gewonnenen Resultate bei p11rtieller Fortbildung des Bergrechts 
- allein von a 11gemei11 e m Nutzen sein würde. Oen gründ
lichen Bemerkungen tles Verfassers iiher die s;ichsischen Ent
wiirfo können wir uur beifügen, dass wir eine energische Be
tonung des anzubahnenden gemeinsamen Bergrechts gern 
mit angebracht gesehen hätten. - II. Ab h a 11d1 u n gen: das 
vo11 uns angeschlagene Thema wird neu angeregt, durch die 
nBemerkungen iiber die bergrechtlichen Verhältnisse und die Be
steuerung des Bergbaues im Grossherzogthum Hessenu von H. Ta
s c h e, Salineninspecto'r in Salz hausen. - Gernde aus solchen 
Dnrstellnngen und den sie begleitenden piis desidcriis schöpfen wir 
die kriiftigsten Arg1:mcnte, dass eine a 11 gemein c 13 er g g es e tz
R e form eben jetzt in Deutschland möglich und red1t an der 
Zeit wäre. Die Brassert- Achenbach'sche Zeitschrift hat nebst 
vielen anderen Verdiensten auch eben dasjenige, da•s ihre 
Hefte das bedeul~amste )Iaterinl .und die schönsten Anregungen 
zu dem gros"en gemeinsamen ·werke enthalten, welches \vahrlich 

*j Knrz vor i3chluss dieses Blattes erhielten wir diese 
Zeilen. welci1e wir nn~h in da.seihe nufznnehmen uns beeilen_ 

. Die Re<l. 
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nicht an dor neuen particularistischen Reformstrebung scheitern, 
sondern diese 'vielmehr zu einem Ganzen verbinden sollte. -

Die 2. Abhandlung dieses Heftes ist eine Fortsetzung der 
Arbeit Dr. Schomburg's: ndaa bergbauliche Genossen
schaftswesen und dessen Reform.u In diesem Hefte 
bespricht er speciell das des österreichischen Kaiserstaates. 
Wir werden diesen Artikel benützen, um eingehende Betrach
tungen daran zu knüpfen, und macheri nur jetzt darauf auf
merksam, dass er Keime zu solchen genug bietet. - Die 3. 
Abhandlung: nKönnen die Markscheidergebühren im Wege ad
ministrativerExecution beigetrieben werden?" von P. Wac hle r, 
sowie lll. Entscheidungen der Ge1ichtshöfe und IV. Mit
theilungen aus der Praxis der Verwaltungsbehörden, haben, wenn 
auch nicht ausschliessend, doch vorwiegend praktisch admini
strative Bedeutung /für die Bergwerksbeamten und Bergbau· 
unternehmer der preussischen Staaten. - . 

Wir können wiederholt diese Zeitschrift unseren Fach
genossen auf das lebhafteste empfehlen nnd hoffen von ihr 
noch bedeutende Resultate für die von uns befürwortete nA ( ). 
gemeine Reform der Berggesetzgebung.« 0. H. 

Not z e n. 
Hohe Dividende. Die bekannte Gesellschaft V i e i 11 e 

Montagne zahlt pro 1SG3 an Dividende 20 fr. pro Actie von 
80 fr„ also 25 Pct. 

Entdeckung grosser Kohlenfelder in Brasilien. Nach 
dem Mechenic Magazine, Januar lb64, &inrl durch den brasi
Iiaoi~chen Staatsgeologen N. P 1 an t auf einer Excursion im 
Jahre 1862 c\rei grosse Kohlenfelder, am Rio grande do Sul, 
am Rio RHtos und in der Provinz San Catharina aufgefunden. 
Das erste erstreckt sich ülier eine Fläclrn von 150 engl. [J 
Meilen, das zweite umfasst 50, das dritte bO 0 Mt0ilc11. Die 
Kohle ist gut uad scheint der australischen ähnlich zu sein. 
Die Entdeckung dieser Kohlenfelder ist von sehr bedeutender 
Wichtigkeit, dl'lln Brasilien bezieht von England jährlich 250,000 
Tonnen Kohlen a 4U s, während aus den neu entdeckten La
gern die Tonne mit einem Kostenaufwande von 18 s gewonnen 
wenlen knnn. P 1 an t hat vom Kaiser eine Concession znr 
Ausbeutung dieser Kohlenlager erhalten und veranlasst jetzt 
englische Capitalisten zur Betheiligung. 

Redactlons-Erkliirnngen. 
Eine in jüngster Zeit vorgekommene gedruckte Reclame 

für eine Erfindung, schlagende Wetter zu verhüten, wobei sich 
auf eine angebliche rühmende Aeusserung aus meinem Munde 
berufen worden ist, nöthigt mich zu· der Erklärung, dass ich 
eine solche empfehlende Acusserung niemals gemacht habe und 
auch scl1011 desshalb nicht machen konnte, weil der Erfinder 
- der schon im Jahr~ 18fi 1 sich desshalb an mich wandte, -
seine Idee nicht eher b~zeiohnen wollte, ehe sich nicht J emund 
(blindlings) zur Durchführung bereit erkHire, und ungeachtet 
meiner Einwendung gegen diese Art Geheiml111ltung nicht davon 
abzubringen war. _:_ Ich würde ein solches l\littel allerdings 
mit Freuden begriissen, aber ich kann Niemandem zumuthcn, 
ndie Katze im Sacke" zn kaufen und auch eben desshalb eine 
mir in Idee uncl Anlage giinzlich unbekannte Erfindung ledig
iich auf die Aussnge ihres angeblichen Urhebers hin iTgendwie 
empfehlen. - Wien, 1. Juli 1Sfl4. 0. Hingenan. 

Eine weitere Erklärung bin ich auf mehrseitige Anfragen 
zu geben veranlasst. l\lannscripte, die mir eingesendet werdtJn, 
können in der Regel nicht zuriickgestellt werden; es ist diess 
allgemeine Regel bei allen Zeitschriften, und wenn ich stabilen 
und wohlbelcannten Mitarbeitern gegenüber auch hie unrl da 
Ausnahmen machen konnte, so steht mir doch nicht so viel 
Raum und Zeit zur Verfügung, um Manuscripte Jahre lang 
aufzubewahren und dann auf augenblicklicheR Verlangen aus 
alten Depositorien herv9rzusuchen, wie bisweilen gefordert 

·wird. Im Laufe von 13 Jahren hätte sich so viel Papier ange
sammelt, dass, wollte ich Alles aufbewahren, was mir zugesendet 
wird - eine Wohnung, wie sie ia Wien in ziemlich beschränk
tem Masse nur zu Gebote stehen, nh:ht zureichen wiirde. Ich 
ersuche daher die Herren Einsender, sich Abschriften Ihrer Ein
sendungen zu behalten, wenn sie der Aufnahme nicht ganz 
sicher sind. Im Falle des Abdrucl1s lertritt dieser wohl genügend 
die Stelle des Manuscriptes, welcheR nach gemachtem Drucke 
üBerfliissig ist. 0. H. 

A d m i n i R t r a t i v e s. 
Edict. 

Nachdem die cler Johann-Bleigewerkschaft zugehprig~n 
Grnbenmassen Anton, Agnes und Johanu von Nep. in der 
Gemeinde Dreihaeken, Bezirk König•wart laut Aeussenmg des 
Dreihaclmer ßilrgermeisteramtes und des GP.werkschaftsdirec
tors Anton Ebert in Klemmesdorf sich im gänzlich verwahr
losten ZuMtaude befinde11, die Einbaue dasel).>st, Stollen und 
Schächte verbrochen uncl unfahrbar sind, der Betrieb schon 
dnrch mehrere Jahre eingestellt ist, so -werden die im berg
hauptmannschaftlichen Gewerkenbuche Jormalen noch voro-e
schriebenon Gewerken Georg Schmidt in Kotzauermiihl, Fri~nz 
l\Iiiller und Martin HerbHt von Elbogen, die beiden letzteren 

·dermalen 'unbekannten Aufenthaltes, hiemit aufgefordert, binnen 
läugstens 30 Tagen von der ersten Einschaltun"' dieses Edictes 
in das Amtsblatt der Prager Zeitung diese U1~)auhafth11ltung 
grundhältig zu rechtfertigen und sich hioramts auszuweisen, 
dass sie die Einbaue in sicheren und fahrbaren Stand ver
setzt, uncl rlic Zachen in vorschriftsmiissigen Betrieb gesetzt 
haben, wi<lrigens gemäss §. 2.J..1 11. B. G. sogleich auf Entzie
hung clieser ßergbauber~chtiguogen erlrnnnnt werden wiirrlo. 

Von cler k. k. Herghauptmannsch11ft zu Elbogen, 
den 2b. Juni 1864. 

Erkenntnias. 
Nachdem die Theilhaber des im Gömörer Comitate, Ge

meinde Rudna, Gegend Zavozdelelö gelegenen am 15. Mai 18-t<;, 
i. 526-436 verliehenen Martia-Tagmasses, 1-f err Daniel Fabry 
Frau f'ranziska Prunhuber's Erbea, und deren etwaige Rechts~ 
nachfolger der hierämtlichen, am 18. Jllnner 18134, Z. 10, er
gangenen Aufforderung zur lobetriebsetznng des nicht bauliat't 
gehaltenen Tagmasses und zur Namhaftmachung des bestellten 
gemeinschaftlichen Bevollmächtigten binnen der festgesetzten 
Frist von 90 Tagen nicht entsprochen haben, wird nach Vorschrift 
der §§. 2-13 und 244 a, ß. G. auf di<l Entziehnng dieses Tag
masses mit dem Beisatze hiemit erkannt, dass nach, Rechts
kräftigwerden dieses Erkenutnisses das weitere Amt gehandelt 
werden wird. Kaschan, am ~O. Juni li;64. , 

Von der Zips-Iglüer k. Berghauptmannschaft. 

H.uncllnacltunA;• 
Die Assistentenstelle bei clCJ· gefertigten Bergbauverwaltung 

ist zu besetzen. }Iit derselben ist ein Gehalt in ll11re01 nn<i 
Naturalien, dann ein Anthcil an der Ertragstantieme in der 
Gesammtziffer von wenigstens 500 fl. nebst freier \Vohnnug 
und Beheizung, endlich die normalmiissigc Pension verbirnden. 
Die definitive Austeilung, mit welcher sofort die Pensionsfiihiir
keit beginnt, erfolgt nach zufriedc11stclle11cler, höchstens P-il1-
jährigcr Probezeit. Erfordernisse sind: Mit gutem Erfoli:;e nh
solvirte bergakademische Studien und Kenntniss beider Lan
dessprachen. Bewerber, wel ehe bereits praktische Dienste nach
weisen können, orler absolvirte ··Techniker werden bevorzugt, 
und wird deren Gehalt mit der definitiven Aufnahme auch 
entsprechend höher gestellt. Die mit den erforderlichen Zeug
nissen belegten Gesuche sind bis zum l 5. August bei der 
gefertigten Bergverwaltnng einzubringen. (J!J-tl) 

Verwaltung der Fürst Schwarzenberg'schen. B'ergbaue in Böhmen 
zn Schwarzbach pr. Oberplan, am 15. Jnni 1'-G-1. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen ßogen stark mit den nöthigen a r t i s ti s c h e n Beigaben. Der Pränuroerationspreis 
ist-jährlich loco Wien 8 fl.ö. W. oder 5 Thlr. W Ngr. Mit franco Postversendung~ fl.80kr.ö. W. Die .Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im herg- und hiittenmiinnischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswe~eu 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder llf:? Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufn1d!i1:e. 

Zusch1iften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druci< von Karl Winternitz & Comp. in Wien. 
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Berg- und Hütten w.esen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

. k. k. Oberbergrath, a. o. Professor an der lJniverHität zu Wien. 

\'erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Freiherr von Scheuchenstuel. - Der Bericht iiber die III. allg. Ver8ammlung vou Berg- uud Hiittenmiinnern. -
Ueber den Salinen·Betrieb im Jahre 18ß3. - Ueber Gold- unrl Silber-Extraction. (Fortsetzung.) - Notizen. - Administratives. 

Freiherr von Scheuchenstuel. 
Unsere letzte Nummer brachte einen herzlichen Ab

schiedsgruss des in den Ruhestand tretenden Sectionschefs 
Freiherrn von Scheuchen s tue J. In wenigen Worten -
dem Gemüthe und Herzen des Scheidenden entsprungen -
ruft er seinen Faehgen~ssen ein Lebewohl zu. welches, wie 
wir überzeugt sind, keiner derselben ohne Hührung geie 
sen haben wird. Wir zweifeln nicht, dass rlieser Gruss le
bendigen Na~hhnll in vielen dankbaren Herzen finden wird, 
zunächst aber mag heute als erste Antwort auf <lensellwn 
ein kurncr Nachruf diesen Blättern einverleibt werden, die 
der Hochverehrte zum Organe seines Abschiedsgrusses ge
wählt hat. 

8eit mehr als vierzig Jahren dem Pachkreisc der Herg
und Hüttenmänner als eifrigPr Genosse angehörend. hat. FrPi
herr von 8cheuchenstuel im Privat- und 8taatsberghaube
triebe, in der Administration m1tl L1•gislation, die volle Liebe 
eines warmeu und grossen Herzen; und alle seine Kräfte 
unserem Berufe gewidmet. \Vas er darin· geleistet, wie er 
sich durch die gliicklich durchgd'iihrte Reform unseres Ht>rg
rechtes ein bleibendes Denkmal gesetzt, - ist hier nicht 
der Ort ausführlich zu be•prechen; aber dass er nicht 
bloss <ler Sache rli•s Bergbaues mit. scltenei" Ilingebuni.:; 
gedient, sondern auch den Personen desselben ein treuer 
Genosse, ein warmer und väterliPher FrPund gewesen, -
das in dies 1• 111 Augenblicke hervorzuheben, ist heilige 
Pfl.icht der Dankbarkeit! 

Was der Reda<'tenr dieser Bliitte1· im Laufe eines Zeit
raumes von nahezu 20 Jahren an liebevoller Leitung und 
Führung beim Anfange seiner Laufbahn, an Aufmunterung 
und Anregung ueim Fortschritte in derselben, :rn ernster 
Förderung und Unterstützung bei seinem spiitern selbst
ständigen \Virken i h m zu \'erdl\nken hat, - lässt sich 
wohl mit Worten andeuten, aber nich~ erschöpfend aufzäh-' 
len ! Auch diese Zeitschrift verdankt. ihm seit. mehr als 
einem Decennium vielfache Beweise der Theilnahme und 
des Wohlwollens. 

Es ziemt uns daher wohl, den Scheide-Gruss des hoch
verehrten Mannes dankbar und mit dem Wunsche zu er· 
widern, Er möge den Abend seines wirkensreichen Le-

bens glücklich und in würdevoller ~fosse geniessen, und 
nun - nach verfahrener, ::;ehicht des Tages - in frei
gewähltet· - „ Weilarbeitu seine ihm zur zweiten Natur ge
wordene Thiitigkeit fortsetzen zu Ehre und Nutzen unse
res Berufes, dem sein langes und erfolgreiches Leben ge
weiht war. 

Unser herzlichstes Glück auf! folgt dem Frei
herrn von 8cheuehenstuel in seinen nun gewählten 
Ruhesitz, - und wir glauben, dass unsere Gefühle ge
theilt werden von einer grossen Anzahl dankbarer Fach
genossen und anfriehtiger Verehrer, welche der Scheidende 
im Inlande und Auslande sieh auf seiner ehrenreichen Lauf
bahn 'erworben hat! 

Wir sprechen ohne irgend ein Mandat, led}glich im 
nigenen Namen ; aber un ser Herz sagt uns, dass uns dabei 
Jic Zustiuumrng aller Jener zu Theil wird, welche gleich 
uns untn den Fahnen und an der Seite des Veteranen ge
kämpft. haben, der uns in vori~er Nummer seinen Abschiede
G rus~ gesendet! 

Wien, den 11. Juli 1864. 0. 11. 

Nachtrag, 

Al8 obiger Naehruf bereit.; unter J„r Presse ~ich befand, 
erschien der Bericht über die Sitzung der k. k. geolog. Reichs
antitalt vom 2 L. Juni, in welcher deren Director, Herr Hof
rath Haiding er dem ahtretP1Hlen Hec-tionAchef nachste
hende Worte d1•s D,mkes widmete: 

„Unter den mancherlei bewegenden und anregenden 
Ereignissen seit unserer letzten Sitzung ist gewiss meine 
erste Pß icht, ein 'Vort des Daukes und der Anerkennung 
auszusprechen meinem hochverehrten Gönner und Freunde, 
dem nun in den bleibenden Ruhestand getretenen k. k. 
Seetionsehef und Geheimen Rath Freiherrn Carl v. Scheu
ehenstuel. Er lebt durch seinen wohlwollen<len Einfluss 
unver~änglich in der Geschichte unserer k. k. geologischen 
Reichsanstalt fort, er war es, dem unter dem Ministerium 
Thinnfeld die Obliegenheit erwachsen war, die Grund
züge der Organisation derselben zu e ntwerfen. ::ltets nahm 
er den innigsten Antheil an unseren Fortschritten, nach 
der Gründung derselben eben so, wie in dem früheren Ab-
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schnitte der Entwickelung der Arbeiten der „Freui:Me der 
Naturwissenschaftenn. Auch nachdem wir von den Verhält
nissen unserer ersten Anfänge getrennt waren, und freundlich 
von dem Freiherrn v. Bach in dem k. k. Ministerium des 
Innern aufgenommen wurden, und bis in die neueste Zeit 
blieben wir stets seines Wohlwollens gewiss. Möge er 'noch 
lange unserer dankbarsten Gefühle in treuester Erinnerung 
versichert bleiben. u 

Gegenwärtig ist ein ComitC hervorragender Montanisten 
in Wien zusammengetreten, um als Andenken an die lang
jährige Wirksamkeit des in Ruhestand getretenen Sections
chefs eine Scheuche nstuel-Medaille prägen zu lassen. 
Wir haben daher mit Recht vorausgesetzt, dass wir mit dem 
obigen Ausdruck unserer Gefühle nicht allein stehen, sondern 
uns der Zustimmung unserer Fachgenossen erfreuen we1·
den, von welcher, noch ehe diese Zeilen in Druck erschienen, 
so ehrenvolle Manifestationen an Tag getreten sind! 

' 

Der Bericht über die III. allgemeine Ver-
sammlung von Berg- und Hüttenmännern. 

Der Bericht über die im September v. J. in Ostrau· 
Wittkowitz abgehaltene III. allgemeine Versammlung von 
Berg- und Hüttenmännern ist vor ungefähr sechs Wochen im 
Drucke fertig geworden. Der Einband und die Expedition des 
166 Seiten starken und mit zahlreichen Te.fein ausgestatteten 
Grossoctavbandes nahm auch einige Zeit in Anspruch, aber 
nach den Ausweisen der artistisch- literarischen Anstalt von 
Zame.rski und Dittmarscb, welche Druck und Tafeln hesorgt 
hatte, - dürften gegenwärtig die für die Theilnehmer an 
der Versammlung und für öffentliche Anstalten bestimmten 
Exemplare eich ziemlich alle in den Händen derselben be
finden. 8ollte jedoch diees nicht der Fall sein, so bitte ich 
- als das vom Comite mit der Herausgabe betraute Mit
glied desselben, - mir das Nichteintreffen des Exemplars 
zu melden, damit ich nachforschen lassen kann, wo es liegen 
geblieben. - Abgesehen von rlcr verspäteten Einsendung 
mehrerer Vorträge, deren Manuscripte und Karten die Hru. 
Verfasser erst iiachsenden wollten - wurde das Erscheinen 
des Berichtes auch durch unvorgesehene Zufälle während 
des Dru,ckes und der Correctur verzögert. Zuletzt kamen 
postalische und zolläip.tliche Anstände bei der Versen
dung, welche man sich theilweise auch nicht zll"erklärcn 
\'Crmochte. So z. ß. kostete die Versendung eines Exemplars 
nach Salzburg 44 kr., nach München aber nur 30 kr. Porto; 
gebundene Exemplare sollten als Buch bio der arbeit ver
zollt werden - u. dgl. m., was zu den bekannten Räthseln 
der Verkehrsanstalten gehört. 

nEs ist eine alte Geschichte 
nDoch bleibt sie ewig neu 
„ Und wem sie gerade passirt -
nDer vertrödelt die Zeit dabei! 

Ausserdem ist Fürsorge getroffen, dass Nichttheilnehmer 
an der Versammlung, welche diesen III. ßericht zu besitzen 
wünschen, denselben, so weit der Rest der Exemplare reicht, 
durch die Typograph is ch-artistisch-1 i teraris ehe 
Anstalt von Zamarski und Dittmarsch in Wien 
zum Preise von 6 fl.. öst. W. im Buchhandel erhalten können. 

Wien, den 15. Juli 1864. 
Oberbergrat.h v. Hingen au. 

Ueber den Salinen-Betrieb im Jahre 1863. •) 
Die beiliegende Tabelle enthält eine übersichtliche 

Darstellung der Sudbetriebsergebnisse bei den 4 Salinen 
des Salzkammergutes aus den letzten 3 Decennien, 

Daraus ist zu entnehmen: 
1. Dass die Salzerzeugung dort seit 30 Jahren im Ganzen 

um beinahe eine halbe Million Centner, oder 58 Pct. 
gestiegen ist. 

Im gleichenMass wurde auch das Leistungsvermögen 
der dortigen Be.triebseinrichtungeu, ohne Vermehrung 
oder wesentliche, Erweiterung gesteigert. 

2. Dass der durchschnittliche Sudausschlag einschliesslieh 
der Abdörrung in demselben Zeitraum um nahe 5 Ctr. 
pr. Klafter oder 27 Pct. sich gehoben hat, das heisst, 
dass mit 1 Wiener Klft. weichen Holz zu 108 Cub.-F. 
im Jahre 1863 um beinahe 5 Ctr, mehr Salz erzeugt 
wurde, als im Jahre 1833. 

3. Dass daraus für das Jahr 1863 im Vergleiche zum 
Durchschnitts-Ausschlag vom Jahre 1833, sich eine 
jährliche Holzersparung von 8728 Wr. Klaftr. meichen 
Holz, oder 1 Klafter im Mittel zu 7 fl. bewerthet, mit 
61,096 fl. ergibt. 

4. Dass die Hebung der Betriebs-Ausfälle 11-llmälig in dem 
Masse eingetreten ist, als die erprobten Betriebsv,~r
besserungen, mit Rücksicht auf den damit verbundenen, 
beträchtlichen Geld- und Zeitaufwand, auf alle Salinen 
ausgedehnt werden konnten. 

Von vielfältigen Betriebsveränderungen, über deren 
Erfolg alljährlich an das vorgesetzte Ministerium berichtet 

*) Obige Mittheilung erhielt die Red11ction unmittelbar 
aus dem k. k. l''ioanzministerium uu<l freut sich <ler eriaaltendn 
autheoti•cheo Daten, welche das in Ziffern nachwP.iSfn, was 
wir in unserer Nr. 14, S .. 108, J. 1863 (Studien über das Salinen
wesen I) unter Hevorhebung 1for Verdienste v. Pleutzue r's 
und v. Sc h w in d's als wesentliche Fortschritte unsere~ Salinen
wesens in don letzten :l Deceunien der reichsräthlicheu An
fechtung dieses Zweiges des Staatsbergbaues entgegengestellt 
haben, ohne dass uns darnal~ die Zahlentabellen in so ofticieller 
Zusammenstellung zu Gebote standen. Allein schon aus <l<~r 
Kenntoiss der Literatur und eigenen Beobachtungen waren 
wir in der Lage - damals der Erste - Einiges zu Ehren 
unserer Salinisten entgegnen zu können und wünschten ·~beo 
auch diese selbst dem regern öffentlichen Leben näher geriickt 
zu. sehen. Seit jener Zeit haben die~elbeu auch mehrmals die 
Arena der öffentlichen Discussioo und nicht ohne Erfolg betreten 
und die hier mitgetheilten Ausweise gehören ebenfalls zu diesen 
werthvollen Kundgebungen. Vielleicht sind wir in der Lage, 
nächstenY auch ähnliche noch äl ~ere Ausweise zu publicireo, 
so wie wir ander„rseits aus 11 e u c s t er Zeit auch einigd No
tizen über die vor Kurzem erst begonnenen Verstiche mit Braun
kohlenfeuerung auf der k. bayrischen Saline He ich eo
h a 11 mitzutheilen in der Lage sein dürften. Auch auf die viel
angefochtenen 8alzabfälle sind die österr. Salinisten nicht erst 
durch die Journale von Jetzt aufmerksam gemacht worden. 
Wir kennen intere~sante Arbeiten darüber aus der Feder des 
verewigten Hofraths St a a 1 er und des Bergrathes Mi 11 er 
(Vater1 aus dem Jahre 1832, an denen nur auszusetzen ist, 
dass si<: nicht der Oeffentlichkeit rechtzeitig übergeben wur
den, sondern in den nActen« liegen geblieben sind, nachdem 
sie ihre praktische Wirkung gethan <haben. - Die jetzt be
ginnende grössere Be•heiliguog der Salinistdn an der all ge • 
meinen Bewegung nach technischen Fortschritten ist daher eine 
sehr erfreuliche Erscheinung, welche gewiss beitrageµ wird, 
dem mit einer Art öffentlicher Ungunst behandelten Fache 
die ihm gebührende Anerkennung zu erwerben. Die Wunden, 
welche die Publicität schlägt, werden am leichtesten wieder 
durch Publicität geheilt! - D. Red. 
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wird und wozu auch die Errichtung von Doppelpfannen 
(zuerst im Jahre 1834 zu Ischl) mit wesentlicher Vereinfa
chung der Construction und Kostenersparung gehört, sind 
als die wichtigsten und erfolgreichsten voranzustellen: 
t. Zusammensetzung der Pfannen aus einfachen Blechen 

mit Dampfkesselnietung (zuerst im Jahre 1849 zu Eben
see ausgeführt und dann auf alle Salinen ausgedehnt), 
wodurch nebst vielen anderen Vortheilen die Erzeugung 
um 10 Pet. gesteigert worden ist. 

2. Einführung der Holzpultfeuerung, zuerst im Jahre l '-:40 
zu Hallstatt bei den Dörrkammern versucht, dann im 
Jahre 1846 zu Ebensee auf die Pfannfouerung über
tragen und allgemein angewendet.. 

Das damit erzielte, vollständig reine Verbrennen hat 
später die unmittelbare, freie Durchleitung der Pfannfeue
rungsgase durch die in den Dörrkammeru eingesetzten Salz
stücke möglich gemacht, wodurch die Abdörrungszeit durch
schnittlich um 1/:, abgekürzt, beziehungsweise die Leistung 
dieser Dörrkammern, um ebenso viel erhöht worden ist, so, 
dass im JahrP. 1863 mehr als 84 Pct. der ganzen Salzer
zeugung durch die Pfannfeueruugs - Gase, ohne besondere 
FeuPrnng, abgedürrt worden sind. 

Zahlen spreehen - sie be<lürfc11 keines Commentars, 
um den wiederholt gpgen die Salinen in die Oeffe 11tlichkeit 
gedrungenen Vorwurf eines vollkommenen Stil ls ta 11des 111 

den Betriebs-Einrichtungen zu cntkriift.cn! -

Vergleichende Zusammenstellung der Sudbetriebs-Ergebnisse bei den österreichischen und steiermiirkischen Salinen 
ans den letzten 3 Deeennien. 

" 

Saline und Sudpfanne 

I. Saline Ebensee. 
Obere Oesterreicher-Pfanne, seit dem Jahre 1836 
Metternich-Doppelpfanne 
Untere Oesterreicher-Pfanue, seit dem Jahre 183i 
Lobkowicz-Doppelpfonne 
Tiroler-Pfanne, seit dem Jahre 184!1 
Schill er-Doppelpfaune 

II. Saline Ischl. 
Oesterreicher-Pfanne, seit dem Jahre 1835 
Kolowrat-Doppelpfanne 
Tiroler-Pfanne 

m. Saline Hallstatt. 
Frauenreither-Pfanne, seit clem Jahre 1861 
Neue PfannP- . 

IV. Saline Aussee. 
Alte Marktpfaane, seit dem Jahre 1842 
Kaiser Ferdinand-Doppelpfanne . 
Oesterreicher-Pfan ue in cler Kaini~ch 
Gro~se Tiroler-1'faune „ „ „ 
Kleine n " " n " · · • · 
Doppelpfaune 1. Abth. seit d. J. 1858 in cler Kainisch 

" 11. " " " " 1860 " " 
Summe und Durchschnitt 

n 

Für obige Salzerzeugung betrug der gesammte Brenn
stoff-Aufwand in Wr. Klaftern weichen Holzes zu 
108 Cubikfuss 

Im Verwaltungs- im Verw11lt11ngs- im Vcrwaltnngd-1im Verwaltungs-
jahre 1833 jahre 1843 jahre 1853 jahre 1863 

Salzerzeugung 
-·--,.--------,---:---:--c-::-:c---;- ----,----.,.--~-- --~- ··-- ·--

auf 1 Wr. auf 1 Wr. auf 1 Wr. auf 1 Wr. 

im 
Ganzen 

Klft. wci- Klft. wei- KlfL. wci- Klft. wei-
chen Holz im chen Holz im eben Holz im cllen Holz 
ciusch. <lcr Ganzen ciusch. <ler Gauzc,u Pinsch. llcr Ganzen einsch. Jcr 
ALdörrung Abdürrung AlldUrrnng Abtlörrung 

Centner 

23.\19 28.35 

1 1 ::::::: 
37.!li 1 

172.487 2li. l \l 1 i!J.911 

lli7.250 26.01 194.202 22.55 

Ausscr netrieb 185.848 23.21 

l!J8.fi2ll 

2!1.22 1 !J:l.501 

27.0l 194.46:1 

:lfl.110 

29.-IO 

28.i3 

1 30.1115 

:l7.!1 l I 

23.!JO 15!1. i!14 27 .li2 1 b i. i:l4 

24. 2i fi\l.4 i 4 2'l.8:i. i2. l 27 

2b.; 4 1!14. ;s; 

2fi 0:1 i.4. ifl2 :!!l.42 

1114.0'i 1 25.50 124.228 2\l.42 l 5ti.3li5 2!!.lii 155.!J~ll 28.:15 

1 Ausser Betrieb 

j !19.\152 24.lili 
52.ti35 :l:!.b5 
28.6ti0 :!5.03 

5i.04G 

108.8!10 
44.(il):J 
21.500 

22.:16 

21.58 
22.\IS 
22.ti8 

s 1.2:~5 
1 :t:!.4111 
Si.141 
25.i33 

21.1 :1 

24.0li ' 
24.4!l 
25.til 

ti6.llti4 25.15 

- - - - - - ti2.S21 25.66 
- - - - - - 85.55S 27.88 

7~2.9201 23.84 1915.2721 25.80 / 124U97 1 27.22 / 1236.396 j 28.66 

32,841.2 Wr. Klft.,35,4i0.3 Wr. Klft., 45.661 Wr. Klft.14:~, 1 :14.3 Wr. Klft. 

Für den Salzerzaug vom Jahre 186:1 wäreu nach den Betriebs1111sfällen der früheren Decennien an Brenn
s toff erforderlich gewesen, und zwar: 

nach dem durchschnittlichen Betriebs-Ausfall vom Jahre 

" " 
" n 

" 
" 

Daraus ergibt sich durch die Erhöhung des Betriebs-Ausfalles vom Jahre 1863 

n 

" 
„ 
„ " D 

eine jährliche Brennstoff-Ersparung, und zwar im Vergleiche zum Jahre 

" " 
„ 

„ 
" " 

1833 
1843 
1853 

1833 mit 
1843 „ 
1853 „ 

51,Sli:!.3 Wr. Klft. 
47,!!22.3 " " 
45,422.3 n n 

S.i28 
4.i88 
2.286 

„ " 
„ " 
» • 
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Ueber Gold- und Silber-Extraction. 
Ein Vortrag vom k. k. Hüttenmeister Bittsanszky im 

Ingenieur-Vereine gehalten am 27, Januar 1864. 

(Fortsetzung.) 

Dieser chemische Vorgang bei der oxydi,rendeu Röstung 
der Kupfersteine ist schon längst bekannt. Die Röstzeit 
jedoch, in welcher die obgenannten verschiedenen Verbin
dungen uud Zersetzungen erfolgen, ist erst jetzt zumeist 
durch die in He t t s t ä d t gemaL:hten VersuL:he uud die da
mit verbundenen chernischen Untersuchungen genau fest
gestellt worden. 

Diese wurden auf die Art ausgeführt, da~s mau vou 
einer, nach den dortigen Beschickuugs-Verhältuissen geuau 
hergerichteten R~stpost, sowohl im rohen Zustande als auch 
während ihrer Verröstung mehrere Proben zur analytischen 
Untersuchung nahm, u. z. in der Vorröstuugsperiode nach 
einer halben Stunde, dann in der Mitte und zu Ende; in 

der Oxydationsperiode zu Anfang und zu Ende, und in der 
Garröstungsperiode ebenfalls nach einer halben Stunde, in 
der Mitte und zu Ende. 

Die rohe Röstbeschickung enthielt folgende Bestand
theile: 

Schwefel . 19,326 pCt. 
Kupfer 58,006 11 

Eisen 9, 182 11 

Blei 2,480 11 

Silber 0,2856 u 

Zink 4,312 
Mangan 0,152i u 

Nickel . 0,4395 „ 
Kobalt 0,836 n 

Rückstand 1 ,084 „ 
Die Resultate der während der Verröstung genommenen 

Pl'Oben sind in der folgenden Tabelle percentuel zusammen
gestellt. 

Von clem in der Beschickung vorhandenen und = 100 gesetzten Gehalt an: 

Silber IKupferl Eisen 1 Zink jManganl NickeljKobaltj S c h w e f e 1 

P r o o e 
gehören an den 1 Sind in Summe 

nehmen an der Bildung löslicher neutraler und basiachon 
ungeröete- Salzen und 

schwefelsaurer Salze Thail löslichen ten Schwe- dem noch in der bereits 
neutralen schwefel- Uöstmassa abgerö-

In der Vorröstunge- II. - 3.5S!l 3.(il 7 50.!!28 64.833 
III. - L0.612 4.536 S5.2!l6 81.532 Periode IV. - 11.556 2.!l04 75.li54 97.642 

In der Oxyrlations- V. - 6.64:i 1.327 58.54ß 98.4!l3 
Periode VI. ~pur ti.558 0.45ß 55.923 !l!l.41 

l d G t „ t VII. l!J.678 4.5;)4 0.18!l 52.558 !li.904 
n er, u_ ras .nugs· VIII. 37.50 l.li7!J - ::17.757 87.753 

I er10de. IX. 91. 736 0.47::1 - 25.243 84.:!48" 

Diese chemischen Untersuchungen zeigten im Wesent
lichen, dass das Schwefeleisen (SFe) und Schwefelzink (SZ11) 
11ich bei der Uöstung zuerst zu zersetzen anfangen, und 
dass schon nach dreistündiger Röstung, also beiläufig in 
der Mitte der Vorröstungsperiode, das Maximum von Eiseu
und Zinkvitl'iol in der Röstpost vorhanden ist, welche sich 
aber bei fortgesetzter Röstung in dem Maasse zersetzen, 
dass von dem Eisenvitriol schon zu Ende der Vorröstungs
Periode nur Spuren vorhanden sind, während von dem ge
bildeten Zinkvitriol bis zu Ende der Garröstung nur 2/ 3 sich 
zersetzt haben. 

Die Zersetzung des Schwefelkupfers (SC112) findet 
ebenfalls kurz nach der Anröstung statt, und das Maximum 
von schwefelsaurem Kupferoxyd ist zu Ende der Vorröstungs
periode in .der Röstpost vorhanden; dieses wird dann auch 
in der Oxydations- und Garröstungsperiode in freie dampf
förmige Schwefelsäure uud Kupferoxyd zersetzt. 

Die Zersetzung des Schwr.folsilbers und die Bildung 
von Silbervitriol beginnt erst zu' Ende der Oxydationspetiode 
und findet somit hauptsächlich in der Garröstuugsperiode 
statt, wo bereits alles Schwefeleisen in Eisenoxyd verwandelt 
ist, und wo die meiste Schwefelsäure durch Zersetzung des 
schwefelsauren Kupferoxydes frei wird. 

Die Garröstung ist dann vollendet, wenn die Röstpost 
nur mehr Spuren von schwefelsaurem Kupferoxyd enthält. 
Diese wird dadurch ermittelt, dass die Arbeiter gegen Enpe 
der Garröstung Proben vom Röstgute nehmen, welche sie 

fel-Me-Salzen · lallen sauren vorhanden stet. 
.Hleioxyd 

17.8:J8 :W.598 14.834 37.568 4.:!82 5(i.li84 4;}.316 
23.162 26.495 29.781 13.112 10.546 53.43!) 46.561 
28.464 31.890 30.040 ;3.177 16.951 52.169 47.832 
31.149 21.758 21.238 2.454 18.556 42.2.J.S 57.752 
23.663 17.680 l!l.628 1.575 19.471 40.ti74 59.326 
18.725 12.894 - 17.022 0.59!1 5.28 22.901 77.099 
15.563 8.Jt:J IU.262 0.248 2.:!25 12.735 87.265 
, 4.775 5.670 G.512 0.154 1."i!l4 8.560 91.441) 

in einer Schale mit heissem Wasser auslaugen. Zeigt die 
Lauge nur eine schwach blaue Färbung, so ist diess ein 
Zeichen, da:;s bereits fast alles schwefelsaure Kupferoxyd 
in Kupferoxyu und Schwefelsäure zerlegt ist, in welchem 
Falle auch die Garröstung sogleich geschlossen werden 
muss, damit nicht auch das schwefelsaure Silberoxyd zer
legt werde. 

Was die bei der Röstung stattfindende Temperatur 
anbelangt, so wurde diese ebenfalls u. z. dadurch bestimmt, 
dass man verschiedene Metalle und Metalllegierungen, deren 
Schmelztemperatur bekannt ist, nu.ch und nach iu einen 
eisernen mit irdenem Deckel versehenen Tiegel legte und 
diesen in der Röstpost hin· und herführte. 

Hiebei fand man, dass nach :35 Minuten Röstzeit Zinu 
schmolz, was einer Temperatur von 235 ° C. entspricht; 

nach 40 Minuten schmolz Wismuth = 270° 
" 45 „ Blei = 334° 
n 55 „ „ Zink = 412° 

und nach einer Stunde 1 O Minuten, wo das ganze Röstgut 
schon in dunkler Rothgluth war, ist Antimon 11icht ganz 
geschmolzen, und diese Temperatur = 425° i8t in dem 
o hem Herde auch nicht überschritten worden. 

Im untern Herde, wo .!urch die Hitze des Ofens und 
die zugetheilte Braunkohle die Abscbwefeluug der Röstpost 
neu belebt wurde, ist nach 10 Minuten Röstzeit Antimon 
= 425° leicht geschmolzen. 
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Die höchste Temperatur des Röstgutes in der Oxyda
tionsperiode wurde auf 550° geschätzt. 

In der Gar- oder Feuerungsperiode ist selbst bei der 
höchsten Temperatur Bronce, bestehend aus 3 Theilen 
Kupfer und 1 Theil Zinn, nicht vollständig geschmolzen, 
also nicht ganz 7860 C. erreicht worden. 

Diese bei den angeführten Röstversuchen ermittelten 
und hiemit in Kürze angegebenen Daten sind für den immer 
mehr an Bedeutung zunehmenden Röstprocess von grosser 
Wichtigkeit, da auf Grund derselben schon im Voraus ziem
lich genau an~egeben werden kann, wie lange und bei welcher 
Temperatur eine Beschickung, deren chemische Zusammen
setzung beiläufig bekannt ist, geröstet werden muss, um 
diese oder jene Verbindungen, z. B. da8 Maximum von 
Eisen-, Zink-, Kupfer- oder Silbe1·vitriol oder deren Oxyden 
zu erhalten. 

Bei der beschriebenen Röstung de1· Kupfersteine in 
Hettstädt werden von dem Silberinhalte 91,736% in 
ausbringbares'schwefelsaures Silberoxyd (Silbervitriol) über
führt. 

Der Flugstaub enthält 7,06°/0 , .und in den Extractions
Rückständen verbleiben 1,2% Silber. 

Der Silberverlust ergibt sich hauptsächlich, wenn die 
Röstpost zu lange geröstet wird, oder' wenn in der Röstpost 
Kupferoxydul, Eisenoxydul oder Zinkoxyd vorhanden sind, 
welche das Silber zur Verflüchtigung disponiren. 

Ausserdem, dass ein Theil des Silbers mechanisch mit 
dem Flugstaube mitgerissen wird, verflüchtigt das Silber 
zumeist als Silberoxyd (AgO), welches bei niederer Tem
peratur in Sauerstoff und Silber zerlegt wird;. das reducirte 
Silber .lagert sich zum grössten Theil in den Flugstaub
kammern ab, 

In dem Flugstaube, welcher sich am Fusse der Esse 
ablagert, fand man auch Selen, welches in den Röstbe
schickungen nicht nachweisbar ist_ 

Die Röstkosten auf 100 Centner Kupferstein betragen 
an Arbeiterlöhnen . 25 Thaler, 
n Materiale . . . . . . . 22 n 

11 Schmiedekosten 3 n 

zusammen 50 Thaler 
oder auf 1 Ctr. Kupferstein einen halben Thaler. 

In Betreff des bei der.Röstung anzuwendenden Bren1_1.
materials zeigten die Versuche, dass jenes Brennmateriale 
dem Zwecke der Röstung am besten entspricht, welches 
eine lauge, von russigen Theilen freie Flamme gibt, und 
dass diese Bedingungen am besten bei Anwendung von 
Birken-, Buchen- und Eichen - Seheiterholz erfüllt werden, 
soferne die Verwendung dieser Holzarten im gut lufttrocke
neu Zustande r.rfolgt, dajede Holzart,jemehr hygroskopische 
Feuchtigkeit sie enthält, uui so geneigter ist, mit russender 
Plamme, also unvollständig zu verbrennen. 

Die Nadelhölzer sind uei oxydirendcr Röstung nicht 
anwendbar, denn ihre russige _Flamme reducirt insbesondere 
das Kupferoxyd zu Kupfäroxydul, welches auf das schwefel
saure·Silberoxyd beim Auslaugen zersetzend einwirkt, und 
somit reiche Rückstände verursacht. 

Die Braunkohle ist wegen ihrer geringen Flammbarkeit 
nicht sehr anwendbar. Die Röstzeit wird insbesondere bei 
.Anwendung derselben verlängert. 

Sehr vortheilhaft bat sich bei der Röstung in Hett
l!tii. d t die Einführung der Prämie für bessere Entsilberung 

erwiesen. Es erhalten nämlich die Röster und ein Theil deEI 
Langpersonals 12% vom Werthe des über 12 Gran in einem 
Centner Kupfer mehr ausgebrachten Silbers, d. i. die Rück
stände dürfen auf 1 Ctr. Kupfer gerechnet 0,036 Münzpfund 
(gegen 1 Loth) Silber enthalten, sind sie jedoch ärmer, so 
erhalten die Arbeiter von dem mehr ausgebrachten Silber
werthe J 2%. Seit Einführung dieser Massregel hat sich 
die Manipulation wesentlich gebessert. 

In Bezug auf die in Hettstädt gemachten Röstver
suche ist schliesslich noch zu erwähnen, dass man daselbst 
auch versuchte, die bei der Verröstung der Kupfersteine 
aus dem obern Herde in Menge entweichende schweB.ige 
Säure in Bleikammern zur Schwefelsäure-Erzeugung zu 
leiten. Der angestrebte Zweck dieses Versuches soll auch 
vollkommen erreicht worden sein. Dieses günstige Resultat 
ist besonders für solche Werke von Wichtigkeit, bei welchen 
die auf diese Art erzeugte Schwefelsäure unmittelbar ver
wendet werden kann, wie diess in dem in Schemnitz ver
suchsweise eingeführten Extractionsbetriebe - wovon wei
terhln die Rede sein wird - der Fall wäre. 

(Schluss folgt.) 

Not.izen. 
Ueber den Wassereinbruch im Joaohimsthaler ärar. 

Bergbaue entnehmen wir authentischen Qtiellen folgende 
Daten: Der Wassereinbruch erfolgte am 12. März 1. J. im 
Tiefsten des Einigkeitsschachtes, ~800 unter dem Schuchtkranze 
und 2080 unter dem Danielstollen, beim Aufschriimmen einer 
Druse des Geschieber-Ganges, welcher dort dem ginigkeits
schachte zufällt. Die Wassermessung zeigte am 13. März einen 
Zufluss per Minute von 15·4 CnbikfuRs, am 30. März 400 über 
dem Schachttiefsten IQ•ö Oubikfuss, am 20. April 620 über dem 
Schachttiefsten (VIII Lauf) 8·!17 Cul.iikfuRs, am 25. Mai 750 
über dem Scbachttiefsten (VII. Lfrnf) ~Vi5 Cubikfu~s. Es war 
noch fortwährend im Stdgen bl'lgriffen. E~ sitzt dem Schachte 
wahrscheinlich durch Drusenräume, oder alte Verhaue auf dem 
Geschiebergange und seinen Trilmmern zu. Von den beiden 
Wassersäulenmaschinen des Einigkeitsschachtes kann eine höch
stens 8 Cubikfuss Wai;ser per Minute auf den Uauielstollen 
hebeu. Es ist aber nur Auf•chlagwasser für eiue .Maschiue, 
und oft dieses uur nothdürftig vorhanden. Das zu dieser Lei
stung erforderliche A uf•chlagwasser beträgt % Cubikfuss per 
Secunde bei einem Gefäll von 43!! Fuss, d. i. per Minute 5U 
Cubikfuss. Um die eine Maschine dauernd mit dem con
stanteu Zuflusse des uöthigcn KraftwassHs zu versehen, ist 
die Herstellung eiuiger Wassetgräbeu mit geringem Kosteua1u'
wande erforderlich und wurde auch bereits angeordnet. Die 
andere Maschine wird binueu 4 bis ö Wochen durch die 
eingeleiteten Arbeiten 1un Albrechtstollen das nöthige Aufschlag
wasser erhalten. Durch Herstellung eines Teiches im Schrödcr
grunde auf der sogenannten Pfarrwiese, welcher mit eiuew 
Kostenaufwande von beiläufig 40000 fl. herstellbar wäre, und 
welcher sich 3mKl im Jahre füllen würde, könnte der nachhaltige 
Betrieb a 11 er Maschinen für i w m er gesichert werd!ln, und ciu 
derlei Project ist neuestens a11ch zur Sprache gekommen. Für 
jede Wassersäulenmascliine mii:1sen 3 Urucksät~e mit den er
forderliciwn Steigröhren, zusaiumen also 6 eingebaut werden, 
was jetzt schon 1mgeorduet wurde und keiueu so beträchtlichen 
Kostenaufwand (von circa 6550 fl.) in Anspruch nehmen wird. 
Mit diesen Vorkehrungen sammt 2 berciLs bewilligten Uruck
pumpeu hofft man die eingedrungenen Wässer iu einigen Mo
naten zu gewältigen, wofern der Wasserzufluss sich nicht ver
n1ehrt, an den Maschineu keine wesentlichen Reparaturen 
vorfallen und nicht in Folge einer unerwarteten und beuer 
kaum wahrscheinlicben sehr trockenen Jahreszeit ein ungewöhn
licher Mangel an AufschlagwaRser eintreten sollte. Es ist 
übrigenR die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, duss die Wässer 
von einem der Erqstollen aus dem Einigkeitsschachte zusitzen, 
in welchem Falle es vielleicht gelingen dürfte, das Ni.id„rfalleu 
desselben durch Betonirnngsarbeiten zu verhindern. Sollten 
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- wider Erwarten die angedeuteten Vorkehrungen nicht im 
Stande sein, die Grubenwässer in der östlichen Grubenabthei
lung zu gewältigen, so wurde die Herstellung einer 1 OOpferde · 
kräftigen Dampfmaschine in Antrag gebracht. Einstweilen soll 
dieses Project bloss ausgearbeitet und sollen die KostP.n in 
dem Staalsvoranechlage pro 1S!i5 vorschn•sweise aufgenommen 
werden. Die Dampfmaschine soll im Stande sein, die gesammteu 
im Sumpf anli;nglich zugescssencn \Vässer von 1 (i Cub.-Fuss 
p~. Minute auch aus einer nm 250 noch griisseren :Schachtliefe 
(bis unter den 15. Lauf) zu gewältigen. Ihr Betrieb (mit Brnun
kohlen il 22 pr. l!:tr. loco Schacht) diirfte jährlich 20000 tl. kosten. 
Der Fortbetrieb der ö s t 1 ich e n jetzt ertränkten Grubenab
theilung wird durch die Erzanstände am Junghäuerzecher uncl 
Gescbiebergang vom 8. Laufe abwürtig bcgriindet. Im Falle 
nach Gewältigung der Grubenwässer die Erzstände in der 
grössern Tiefe dazu einladen würden, könnte das Project eines 
den Danielstollen um üU 0 nnterteufen1len Erbstollen~ in Er
wägung gezogen W@'l·den. Die ve.=t'iigbar gewordenen Arbeiter 
wurden einstweilen auf die westliche Grnbenabtheilnng überlegt. 

Bergmännisohe Feierlichkeit. Der 4. Jnli t '>64, d. i. der 
Tag des h. Prokop - welcher als P11tro11 d~s gesegneten Pti
brame.r Carl l:lor. Silber- und Blei-Hauptwerkes verehrt wir<l 
- wurde zugleich dem Vollzug-e der feierlicheu Ueberrei
chnng des von Sr. k. k. Apostolischen l\lajestiit, mit der A.ller
höchsten Ents"1ilicssung vom 20. l\Iai 1 S64, dem Pi'ibramer 
k. k. Obersteiger Franz Schmalz, und dem Kunststeiger 
Franz Z l u tick y, - in Annerke1rnung ihrer mehr als 50-
jährigen treuen und erspries11lichen Dienstleistung, - Aller
gnädigst verliehenen s i 1 b er n e n Verdienst k r e 11 z es, und 
zwar dem Ersteren mit der Krone, gewidmet. In dem berg
oberämtlichen Sitzungsaale versammelten sich um den k. Je. 
Ministerialrath und Bergoberamts-Vorstand Alois Lill von 
Lilienbach, d,io Geistlichkeit, der Vorstand des k. k. Rezirks
amtes, die k. k. Gensdarmerie, der Directo1· der Moutan-Lehr
anstalt mit dem Lehrkörper, der Stadtrath, die Officiere des 
biirgerlichen Schiitzeu-Corps, die Lehrer der Haupt- und 
Unter-Realschule, dann die ~eamten des k. k. Bergoberamtes 
und des Hauptwerkes. Vor dem k. k. Bergoberamtsgebäude 
auf dem Stadtplatze waren 2000 festlich uniformirte k. k. Pti
hr~er Bergknappe11 mit zwei Fahnen und der Bergmusik
bande im Quarre uuf~estellt, in dessen Mitte die Steiger und 
übrigen Aufseher mit dem der Allerhöchsten Auszeichnung 
gewürdigten Obersteiger und Kunststeiger zusammentraten. 
Der k. k. Ministerialrath und Bergoberamts-Chef verfügte sich 
sodann mit den zur Feier erschienenen Gästen in das geöff
nete Quarre, lies8 den k. k. Obersteiger Schmalz und Kunst
steiger Zluticky vertreten, und uach Vorlesung der bezügli
chen Allerhöchsten Entschliessung, hob derselbe in feierlicher 
deutscher und sodann böhinischer Ansprache die Bedeutung 
dieses Allerhöchsten Gnadenactes hervor, und heftete die Ver
dienst.kreuze an die Brust der l:letheiligten mit einem drei
m11>lige11 "Gliick auf!" auf Se. k. k. Apostolische Majestät, 
welches von·deu Anwesenden, und k .. k. BergknappschRft, 
unter Einfall der von der Bergmusikbande vol·getragenen Volks
hymne, und Pöllerschüssen, den lebhafteste11 Wiederhall fand. 
Nach Wiedereröffnu:ig des Quarre nahm der k. k. Ministerinl
rath mit rlen 2 Decorirten und den Gästen die Aufstellung 
vor den~ k. k. Heq~oberamtsgebäude, und liess die gesammte 
Hergmaunschaft unter klingendem Spiele vorbei defiliren, wo·r
auf sich die feierliche Proce•sion unter Führuni!' der Geist
lichkeit ·in die Proleipskapelle arn Birkenberge verfügte, 
wo bei Aufstellung d<Jr Bergmannschaft vor der Kirche ein fei
erliches .Hochamt abgehalten wurde; und so endete eine der 
schönsten Feierlichkeiten, gewidmet dem Bergsegen, und der 
Anerkennnng hervorragender Verdienste durch unseren aller
gnädigsten Monarchea. 

Preisaufgabe aus der Geologi~, ausgeschrieben am 
30, Mai 1864 von der kaiserl. ·Akademie der Wissenschaften 
in Wieu. Die gl'Osse Mehrzahl der in und ausser Oestllrreich 
bis jetzt genauer studirten Eruptivgesteine gehört entweder 
den .. ~lteren paläozoischen Formationen, oder den jüngeren 
Tertiar · und gRDz modernen Bildungsperioden unserer Erd
rinde ~n. In den österreichischen Alpen abbr sowohl, als noch 
mehr 111 den Karpathen nnd theilweise auch in. BöhPJen gibt 
eR in grosser Menge und Mannigfaltigkeit Massengesteine, 
welche die Schichtgesteine durchbrechen, oder mit ihnen in 
Verbindung stehen, deren Eruptionszeit aber in der Bildungs-

epoche 1ler Sedimentformationen mittleren Alters, clwa von 
_der Uyasform11tion angefangen his hinauf zur Eocenformation 

fällt. E< gehören dahin, um nur einige der wichtigsten Vor· 
kommeu zu benen11c11: clie :'.\[elaphyre des Rothliegenden in 
Böhmen, und die, wahr>cheinlich derselben Formation an
gehörigen rothen Sandsteine der Karparthrn; - die rothen 
PnrphyrP. und Melaphyre der Trias der Siidalpen; - die mit 
den .Jnrakalkstcincn in Verbindung stehenden, sogenannten 
A ugitporphyrc und Mandel•teine der Ost-Karpathenländer; -
die Teschinite der Kr~ide- und Eocenformation der schlesischen 
Karpathen u. s. w. 

Viele die~er Ge,tei11e wurden bisher oft nur nach allge
meinen äussercn A1rnlogien beuannt. Eine genauere miueralo· 
gische untl chemische Untersuchung derselben, eine Verglei
chung mit den Eruptivgesteinen höhereu und jiingereu Alters 
bildet C'ine Aufgabe, deren Lösung im wahren Sinne des \Vorte• 
eine Liicke in uuseren Kennt11issen ausfüllen würde, und von 
höchster Bedeutung filr die Wissenschaft selbt erscheint, -
deren Lösung aber auch gerade von der kaiserl. Akademie 
mit Recht erwartet werden kann, da, so weit bis jetzt bekannt, 
wohl kein anderes Lnn1l der Welt in gleicher Menge und 
Mannigfaltigkeit Eruptivgesteiue cler erwähnten mittleren Alters
stufen 11.nfauweisl:\n hat. 

Die mathematisch-naturwissenschaftliche Classe der kais. 
Akademie der Wissenschaft~n hat d11her beschlossen, folgende 
Preisaufgabe ansznschreibe11: 

„Eine genaue, 111i11er11lugisc/1e u111l su ?Veit er(o1·derlich 
clie111iscl1e l,'11ters11ch1mg n1öglicl1st vieler der in Oesterreich vor
ko11mie111lc11 Eruptivgesteine mittleren Alters, vun de1· J)yasfor-
111ntio11 rmgc/anyen bis himw/ zur Eocenfom111tio11 und ihre 
1'crgleiclmng mit den genauer bekannten älteren und jüngeren 
Eruptivgesteinen Oesterreic/1.1· und anderer Länder" wird ge
wiinscht. 

Der Einsendungstermin für die bezüglichen Bewerbungs
schriften ist der 31. December 1866; die Zuerkennung des 
Preises von 200 Stiick k. k. österreichischen Münzducaten 
wird eventuell in der feierlichen Sitzung der Ak~ademie am 
30. M11i 181ii erfolgen. 

Zur Verständigung der Preiswerber folgen hier die Ruf 
die Preisschriften sich beziehenden Paragraphe der Geschäfts
ordnung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 

§. 56. Die um einen Preis werbenden Abhandlungen 
dürfen den Namen des Verfassers nicht enthalten, und sind, 
wie allgemein üblich, mit einem Motto zu versehen. Jeder 
Abhandlung hat ein versiegelter, mit demselben Motto ver
sehener Zettel beizuliegen, der den Namen des Verfassers 
enthiilt. In der feierlichen Sitzung am 30. Mai eröffnet der 
Präsident den versiegelten Zettel jener Abhandlung, weichet 
der Preis zuerkannt wurde, und verkündet den· Namen des 
Verfassers. Die iibrigen Zettel werden uneröffnet verbrannt, 
die Abhandlungen aber aufbewahrt, bis sie mit Bernfnng auf 
das Motto zuriickverlangt werden. 

§. 57. Theilung eines Preises unter mehrere Bewerber 
findet nicht statt. 

§. 58. Jede gekrönte Preisschrift bleibt Eigenthum ihres 
Verfassers. Wiinscht es derselbe, so wird die Schrift durch die 
Akademie veröffentlicht. 

§. 59. Die wirklichen Mitglieder der Akademie dürfen 
au der Bewerbung um die Preise nicht Theil nehmen. 

§. liO. Abhandlungen, welche den Preis nicht erhalt~u 
haben, der Veröffentlic,hung aber würdig sind, ltönnen auf 
den Wunsch des Verfassers von rler Akademie veröffentlicht 
werden. . 

Freiwilliger Handelsschutz gegen England. Nach 
Zeitungsnachrichten haben mehrere der grössten Industriellen 
Berlins, darunter die Herren Borsig, Egells, Pflugu.A. 
sich gegenseitig mit Ehrenwort verpflichtet, alles fiir ihre FR
briken erforderliche Material, das sie bisher aus EnglRnd be
zogen, fortan, soweit es irgend möglich ist, nur aus dem In
b.nde zu beziehen. - Zunächst mag wohl das Hauptmotiv hiezu 
in der feindseligen Stimmung Englands gegen DeutschlRDd lie
gen ; wenn jedoch die Suche mit Ernst und einiger Ausdauer 
durchgeführt wird, so werden mRnche Vortheile fiir die preussi· 
sehe Eisen· und Stahlindustrie die nächste Folge dieses Ent
schlusses sein. - Schade nur, dass beim Abschluss des preus• 
sisch-franzöaichen Handelsvertrags - der indirect auch frem
dem und selbst englischen Eisen den Weg nach Deutschland 
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noch mehr ebuet, als bis jetzt schon der Fall ist - eine sol
che Gesinnung nicht vorherrschend war. Sie hätte vielleicht das 
Zollfragegezänk und manchen Nachtheil erspart, welchen die 
Eisenindustrie jetzt schon durch die Unsicherheit der näch
sten Handelsverhältnisse, und später durch deren nfreiere,• das 
heisst ndem Ausland günstigere• Regelung erleidet . 

. Kupferproduction in Fahlun. Im Jahre 1863 wurden 
14,600 Ur. Kupfer producirt. Seit einiger Zeit wird das silber
und goldhaltige Schwarzkupfer, dessen Gehalt an edlen Me
tallen früher nicht gewonnen wurde, nach dem Oker'schen 
Verfahren. mittelst Schwefelsäure abgeschieden. Man löst jeden 
Tag 6 bis i ~In: Kupfer auf und hat bisher etwa 50 ~ Gold 
und das Vierfache au Silber erhalten. In nächster Zeit soll 
eine grosse Schwefelsäurefabrik erbaut werden. B. H. Z. 

A d 1n i n i s t r a t i v e s. 
Verordnungen. 

Befreiung des be1Veglichen Vermögens der Anstalten u11d Ver
ei11e zu Unterrichts-, Wohlthätigkeits- und H11ma11itäts-Zrvecken 

vom Gebühren-Acquivalente. ") 
An sämmtliche Finanz-Landesbehörden. Z. 31 H.8-2634. 

Man findet anzuordnen, dass das bewegliche Vermögen 
der Vereine und Anstalten zu Unterrichts-, Wohlthätigkeits
und Hu1nanitäts-Zwecken , welches nach den Statuten dieser 
Anstalten und Vereine den erwähnten Zwecken nicht mehr 
entfremdet werden darf, bezüglich des Gebühren-Aequivalen
tes dem zu denselben Zwecken gestifteten beweglichen Ver
mögen gleichzuhalten und nach der Tarifpost 106 B e, An
merkung 2, lit. d, zu behandeln ist. 

Das den Anstalten uud Vereinen der genannten Art seit 
1. Jänner 1863 vom beweglichen Vermögen bemessene Ge
bühreu-Aequivalent ist daher in Abfall zu bringen und das 
allfällig Eingezahlte zurückzustellen. 

Wien, den 4. Juli 1864. 
*) Vgl. nnsere Artikel in Nr. 9 und 10 dieses Jahrgangs! 

Ausdehn1111g des begünstigte11 Salzbezuges auf die Darmsaiten
Fabrikation. 

Giltig für, das ganze Reich. Zahl 27652-1258. (Enthalten im 
XXVI. Stück des R. G. BI. unter Nr. 57.) 

Mit Beziehung auf den Fiuanzministerial-Erlass vom 20. 
April 1861 (R. G. BI. XX. Stück, Nr. 47 - V. BI. Nr. 19, 
Seite 103) wird kundgemacht, dass die Begünstigung des Fa
brikssalzbezuges um die ermässigten Preise auf die Darm
s ait en - Fabrikation gegen Beobachtung der diessfalls be
stehenden Vorschriften ausgedehnt werde. Das Salz für die
sen Industriezweig ist möglichst zu verkleinern und durch 
sorgfältige gleichförmige Vermengung mit zehn Percent ro
hem Chilisalpeter (Natronsalpeter) zu deoaturiren. 

Wien, den 25. Juni 1864. 

Ernennungen. 
Vom Finanzministerium: 

Der Verwalter des Eisenwerkes in Flachau Franz Ba
z a o t zum Controlor bei der Hütten- und Rechnungsverwal
tung in Hieflau, wit Belassung des Titels und Charakters eines 
Werksverwalters; - der Verwalter des Eisenwerkes in Dien
ten Leopold v. Erlach zum einstweiligen Verwalter des Ei
senwerkes in Flachau; - der disponible Werkscoutrolor in 
Mühlbach Ignaz Lürzer v. Zehendthal zum einstweiligen 
Verwalter des Eisenwerkes in Dienten (Z. 22963-60i, ddo. 
16. Juni 1864). _ 

Der Salinen - Controlor in Szlatina Carl S z ab 6 zum 
Rechnungsführer bei dem Salzgrubenamte daselbst, und der 
controlireode Amtsofficial und Material-Rechnungsführer in 
Kapolopojaoa Anton S rp zum Saliuen-Controlor in Szlatina 
[Z. 22174-1027, ddo. 24. Juni 1864). 

Erledigungen. 

Eine Kanzlei-Officialsstelle bei der Berg-, Sali-
1en-, Forst- und Güter-Direction zu Marmaros-Sziget in der 
~. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 630 oder 525 fl., mit 
!laturalwohnung oder einem Quartiergelde im Betrage von 15% 
les Jahresgehaltes, einem Deputate von jährl. 100 Pfd. Salz, 

12 Klft. Brennholz und 24 Metzen Weizen, letzteren bis zur 
Herstellung der Vil.saros-Namenyer Eisenbahn gegen Erlag des 
jeweiligen GeMtehungspreises, - eventuel eine K an?. 1 e i
As s ist en ten stelle in der XI. Diätenclasse, mit dem Ge
halte jiihrl. 420 fl., Naturalwohnung oder Uio/oigP.m Quartier
gelde und den übrigen Bezügen in derselben Höhe wie bei 
den Officialsstellen. · 

Gesuche sind, insbesondere witer Nachweisung der Kennt
niss der deutschen und ungarischen Sprache, binnen drei 
Wochen bei der Berg·, Salinen-, Forst· und Güter-Direc
tion in Marmaros-Sziget einzubringen. - Auf geeignete dis
ponible Beamte wird vorzüglich Rücksicht genommen. 

Die erste Stade 1- Wagm eisterstell e bei dem Salz
amte in Deesakna in der XII. Diätenclasse, mit dem Gehalte 
jährl. 420 fl. und einer zeitlichen Zulage jährt. ö2 fl. 50 kr., 
- eventuel eine Wagmeisterstelle mit demGehaltejiihrl. 
367 fl. 50 kr. und einer Zulage von 52 fl.. 50 kr. 1 oder eine 
Unterwagmeisters telle mit dem Gehaltejährl. 315 fl. nud 
einer Zulage ~oo 52 fl. 50 kr., oder eine Amtsschreiber
ste 11 e mit dem Gehalte jährl. 315 fl. und einer Zulage von 
105 fl., oder mit 262 fl. 50 kr. Gehalt und 157 fl.. Zulage oder 
mit 262 fl. 50 kr. (;ehalt und 105 fl. Zulage, sämmtliche St•l
len mit freier Wohnung nebst dem systemwässigen Salzdepu
tate und in provisorischer Eigenschaft. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt
niss des Salzgefällsdienstes und der Landessprachen, b in n e n 
vier Wochen bei der Finaoz-Landes·Direction in Hermaun
stadt einzubringen. - Auf geeignete disponible Beamte wird 
vorzugsweise Rücksicht genommen. 

Concura. 
Bei der k. k. Berghauptmannschaft zu Orawitza ist die 

Stelle des Berggeschwornen mit einer Jahresbesoldung von 
735 fl.., eventuel 630 fl.. öst. W., der X. Diiitenclasse, in Erle
digung gekommen, zu deren Besetzung ein neuerlicher Cou
cnrs von 3 Wochen, d. i. bis 1. August d. J. hiemit eröffnet 
wird. Bewerber haben unter Nachweisung der allgemeinen Er
fordernisse, der rechte- und staatsw issenschaftlichen, sowie 
der bergakademischeu Stud'°o, ihrer bisherigen Dienstleistung 
und Sprachkenntnisse, ihre gehörig io~truirteu Gesuche binnen 
der oben festgesetzten Zeit im Wege ihrrr vorgesetzten Be
hörde bei dieser Berghauptmannschaft zu iiberreichen. 

Orawitza, am 6. Juli 1864. 

Concura-AaHBchreibung. 

Zu besetzen ist einll ßergrechnungsführuogs-Kanzfüten
Stelle bei der Bergverwaltung z•1 Windschacht in der XI. 
Diäten·Classe, mit dem Gehalte jiihrlicher 420 fl., dem Natural
Deputate jährt. 5 Klafter dreischuhigen Brennholzes und Na
tural-Quartier oder 10% des Gehaltes als Quartiergelo:l. Ge
suche sind, insbesondere unter Nachw.iisung der Kenntnisse 
des montanistischen Verrechnungswesens, dann der deutschen 
und slavischen Sprache, binnen vier Wochen bei der k. k. 
Berg·, Forst- und Güter-Direction 1111 Schemnitz einzubringen. 

Schemnitz, am 4. Juli 1864. 

Concura-Kundmachung. 

Zu besetzen ist die ßerg- und Hiitteo-Verwaltersstelle bei 
dem k. k. Bisenwerkc Joseph Franz zu Fejerpatak in der 
VIII. Diäten-Classe, dem Gehalte jährlicher Zwölfhundert Gul 
den, einer Functionszulage von Dreihundert Gulden, . e,,iner 
Dienstwohnung oder einem Qu~rtiergelde jährlicher Einbun
dertzwanzig Gulden, einem Depnt1!.te vou zwanzig n. ö. Klft. 
harten Brennholzes und 250 Pfund Salz, dann einem Nat.
Deputate für zwei Dienstpferde, bestehend in 100 Centner Heu, 
100 n. ö. Metzen Hafer und einer Geldzulage von Ein
hundert Achtzig Gulden, nebst der Berechtigung zum Bezuge 
von 30 Metzen \Veizen aus dem ärar. Schüttkasten gegen 
Erlag des vollen Gestehnngspreises und mit der Verbindlich
keit zum Erlage einer Caution im Gehalts-Betrage. Bewerber 
um diese Stelle haben ihre gehörig d<:>cumentirten Gesuche 
unter Nachweisung des Alters, St11ndes, Religionsbekenntni~ses, 
des sittlichen und politischen Wohlverhaltens, der bisherigen 
Dienstleistung, der vollständigen praktischen und theoretischen 
Kenntiliss des Eisenhütten- und Hammerbetriebes, der Amts
leituogs-Befähigung, der Ausbildung im Cooceptsfache, der 
Normalienkenotniss und der Kenntoiss der deutschen und 
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lung des Verems deutscher Iagenieure. - Ueber Bergreviere. (Schloss.) - Ueher Gold- und Silber-Extraction. (Schloss.) -
Ein neues Bergbauunternehmen aof Fahlerze zu Avanza nijchst Forni Avoltri, Provinz .Udili.e, District Rigolato im Vene
tianischen. - Literatur. - Administratives. 

Versammlung deuts eher Architekten und 
Ingenieure in Wien. 

Auf Einladung des Vorstandes der XIV. Versammlung 
deutscher Architekten und Ingenieure hat das Localcomite 
derselben die Aufgabe übernommen, die erford1:rlichen Vor

. bereitungen zu dieser Versammlung zu treffen. 

Indem es vereint mit dem Vorstande die geehrten 
Herren Fachgenossen zur Theilnahme an dieser, in den vier 
Tagen vom 30. August bis 2. September l. J. zu 'Vien statt
findenden Versammlung freundlichst einladet, veröffentlicht 
es zugleich das Programm derselben, welches wir - in 
Anbetracht der innigen Verbindung, welche zwischen unsern 
Fachgenossen und dem österr. Ingenieur-Vereine besteht, -
in Nachstehendem unsern Lesern mitzutheilen uns beeilen. 

Um die Theilnahme an der Versammlung erleichtern und 
den Wünschen der Theilnehmer möglichst entgegen kommen 
zu können, ersuchen wir die Herren Fachgenossen, welche an 
der Versammlung Theil zu nehmen beabsichtigen, uns diese 
Absicht spätestens bis 

15. August 
unter genauer Angabe ihrer Adresse bekRnnt geben zu wollen. 
'Vir werden sodann allen jenen Theilnehmeru, welche es wün
schen sollten, umgehend specielle Einladungskarten über
senden, welche zur Benützung der von allen österreichischen 
und zahlreichen ausserösterreichiscl.Jen Eisenbahn-V erwaltun
gen für die Theilnehrncr der XIV. Versammlung deutscher 
Architekten und Ingenieure bewilligten Fahrpreis-Erm äs
s i g u n gen berechtigen werden. 

Diejenigen Herren Theilnehmer, welche die vorläufige 
Besorgung einer 'V o h nun g in einem G a s t hause wün
schen sollten, werden ersucht, diess gleichzeitig bekannt zu 
geben. 

Ebenso erlsuben wir uns die geehrten Herren Fachge
nossen, mit Beziehung auf das öffentliche Ausschreiben des 
Vorstandes vom 2i. April 1. J. wiederholt und freundlichst 
einzuladen, bei der bevorstehenden V crsammlung nach Mög
lichkeit auch thätig mitwirken zu wollen, und zwar ent
weder durch' geeignete Vorträge, oder durch Mittheilung 
iu besprechender Fragen, oder aber durch Ausstellung 
von Zeichnungen, Modellen und anpern Gegenständen aus dem 
}ebiete der Architektur und des Ingenieurwesens, 

Die geehrten Fachgenossen, welche sich in einer dieser 
lichlungen zur l\Iitwirkung entschliessen, werden freundlichst 
irsucht, ihre diessfällige Absicht bis 15. August bekannt 

zu geben und hinsichtlich der Ausstellungsgegenstiinde auch 
den gewiinschten Flächen- und Höhenraum bezeichnen zu wol
len, um das Localcomite in die Lage zu setzen, für die er
forderlichen Räume rechtzeitig Sorge zu tragen. 

Das Bureau der XIV. Versammlung deutscher Archi
tekten und Ingenieure wird im Gebäude des k. k. polytech
nischen Institutes vom 29. August bis einschliesslich 3. Sep
tember und zwar täglich von 8 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nach
mittags offen stehen, um die Aufnahmekarten auszugeben und 
Auskiinfte zu ertheilen. 

Ausserdem werden im österreichischen Inaenieur- und 
Architekten-Verein (Schönbrunner Haus, Tuchl~uben Nr. S) 
vom 26. August bis 2. September thglich vom friihen Mo~gcn 
bis nach Ankunft des lebten Bahnzuges Listen disponibler 
\Vohnungen zur Einsicht auüiegen. 

Alle Zuschriften werden unter· der Adresse: nAu das 
Localcomite der XIV. Versammlung deutscher Ar
chitekten und Ingenieure zu Wien, Tuchlauben 
Nr. Su erbeten. 

Wien, im Juli 1Sli4. 
Das Localcomite der XIV. Versammlung deutscher Architekten 

und Ingenieure. 

Programm· der XIV. Versammlung deutscher !rchiteliten 
und Ingenieure zu Wien am 30. u. 31. !ugust und 1. u. 

2. September 1864. 
Vorabend, Montag 29. August, nach 6 Uhr Abends: Zusam

menkunft der Theilnehmer in den Sälen und Gärten des 
Gasthauses zum nSperlu in der Leopoldstadt. 

Dienstag SO. August: Morgens S1f2 Uhr: Zusammenknnft beim 
Frühstück im Volksgarten, vou cl.1 Aufbruch zn einer R11nd
schau vom llurgthore über die RiugstrasBe bi~ zurn ehe
maligen Stubenthore, durch die \Vollzeile zum St. Stephans
dome, nach dessen ße~icbtigung über den Graben, Kol~l
rnarkt, Micbaelerplatz, Hurgplatz auf den Josephsplatz. 

11. Uhr: Gesammt-Sitzung im grosseu k. k. Redouten-Saal. 
3. Uhr Nachmittags: Abtheilnngs-Sitzungeu iw Gebäude des 

k. k. polytechni~chen Institutes, 
5. Uhr: Ausflug nach Schönbrunn. 
Abends: Zu~ammenkunft in der „neuen Weltu in Hietzing. 
Mittwoch 31. August: 8 Uhr Morgens: Besichtigung der Ans-

stellnng im Gebäude des k. k. polytechnischen Institutes. 
9-12 Uhr: Abtheil11ngs-Sitzungen ebendort. 
Von 3 Uhr Nachm. angefangen gruppenweise Besichtigungen, 

un·a zwar: 
1. Gruppe: Vom Paradiesgärtchen zur Votivkirche, Altlerchen

felder Kirche, Westbahnhof, Lazaristen-Kirche. 
2. Gruppe: Vom Siadtpark durch den Belvederegarten in das 

k. k. Arsenal. 
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3, Gruppe: Vom Stadtpark über die Aspernbrücke durch die 
Praterstrasse ara Nordbahnhofe vorüber in den zoologischen 
Garten, sodann Besichtigung der Franzens- und der Eisen
bahn-Kettenbrücke. 

Nach 7 Uhr Abends versammeln sich sämmtliche Gruppen in 
Dreher's Bierhalle auf der Landstrasse zu einer geselligen 
Abendunterhaltung 1 über Einladung mehrerer Bau- und 
Steinmetzmeister von Wien. 

Donnerstag den L September: 8 Uhr Morgens : Sitzungen der 
Abtheilungen im Gebäude des k. k. polytechnischen In
stitutes. 

12 Uhr Mittags: Gesammt-Schlusssitzung im k. k. grossen 
Redoutensaale. 

5 Uhr Abends: Zusammenkunft am Praterstern und Spazier
g1mg durch den Prater. 

5 Uhr Abends: Zusammenkunft in den Sälen und Gärten zum 
nSperlet in der Leopoldstadt. 

Freitag 2. September: Ausflug zur Besichtigung der Semmering
ba~n mittelst eines von der k. k. priv. Südbahn-GeBellschaft 
unentgeltlich zur Verfügung gestellten Separatzuges. 

Die mit der XIV. Versammlung deutscher Architekten und In
genieure verbundene Ausstellung vou Zeichnungen, Model
l~n etc. wird vom 30. August bis :l. September jedem Theil
nehmer der Versammlung fortwährend offen stehen. 

Dns Loc11lcomite wird bemüht sein, den Theilnehmern der 
Ver~ammlung in den Museen, Gemäldegalerien und ähnlichen 
Anstalten Wiens freien Zutritt zu erwirken. 

Verhandlungen der XIV. Versammlung dentscher Archi
tekten nnd Ingenieure. 

Zur Mittheilung und Verhandlung in den Abtheilungen 
sind bisher folgende Gegenstände angemeldet worden: 

, I. Architektur. 
1. ßaurath Erb kam (Berlin). Aegyptische Architektur. 
2. Professor Ad 1 er (Berlin). Geschichte der Backstein bauten 

in Norddeutschland. 
3. Professor E. Heuchler (Freiberg). Goldene Pforte am 

Dome zu Freiberg im sächsischen Erzgebirge. 
4. Professor Fr.Schmidt (Wien). Restauration des Stepbans

domes z!t Wien und Wiederaufbau des Thurmhelmes. 
5. Architekt H. F erste 1 (Wien). Bau der Votivkirche in 

Wien. 
6. Architekt Fr. Stach e (Wien). Entstellen und Bestimmung 

des Künstlerhauses in Wien. 

II. Bau-Ingenieurfach. 
1. ßctriebs-Dircctor E. Bure s c h (Hannover). Fundamen

tiruug von Brückenpfeilern in grcisseren Tiefen. „ 
2. Geh. Oberbauratb G. Hagen (Berlin). Anordnung der See

häfen. 
3. Architekt C. Tietz (Wien). Bauart der Wohnhäuser in 

grösseren Städten, mit besonderer .Berücksichtigung von 
Wien. 

4. ProfeAsor Suess (Wien). Ueber die Versorgung grosser 
Städte mit Wasser. 

5. Kaiser!. Rath Fr. Sc h n i r c h (Wiea). Versteifte Ketten
brücken für den Locomotiv-D~trieb. 

'6. Ingenieur F. B öm ches (Wieu;. Bedeutung und Anlage 
der Strasseneisenbahnen. 

7. Oberingenieur J. Winterhalder (Wiea). Besondere 
Vortheile der Cemente für den Hochbau. 

8. Central-Director C. v. Ru p per t (Wieu). Brücken-Con
structionen. 

9. FabrikAbesitzer G. Ritter von Winiwarter (Gumpolds
kirchen). Anwendung des verzinkten Eisens beim Bau
wesen und Dachconstructionen aus carmelirtem Eisenblech. 

10. Ingenieur C. Gabriel (Wien), Pflasterung der Stadt-
11trassen. 

m. Maschinen-Ingenieurfach. 
1. Oberinspeetor Taube rt h (Dresden). Widerstand der 

Fuhrwerke in Curven. 
2. Professor G. Schmidt (Leoben). Anwendb

0

arkeit der ca
lorischen und Gasmaschinen , insbesondere für Kleinge
werbe. 

3. Verwalter Ar z b er g e r (Vordernberg). Anordnung calori
scher Maschinen in der Hüttentechnik. 

4. Ingenieur P. 1''ink (Wien). Locomotiven für starke Stei
gungen und scharfe Curven, deren Construction und Be
triebsresultate. 

5. Professor G. Re b h an n (Wien). Controlle der Wirksam
keit hydraulischer Pressen. 

6. Ministerialrath Ritter v. Rittinger (Wien). Anwendung 
der Centrifugalkraft zur Zerkleinerung steiniger Substan
zen (Schleudermühle). 

7. Oherinspector W. de Lag li o (Wien). Erfahrungen mit 
Kleinkohlenfeuerung bei Locomotiven der priv. österr. 
Staats-Eisenbahn. 

8. Civil-Ingenieur A. Strecker (Wien). Anwendung des 
Stahles anstatt Schmiedeiseus im Maschinen- und Eisen
bahnwesen. 

9. Central-Director C. v. Ru p per t (Wien). Anstrich für 
Eisenconstructionen. 

10. Central-Director C. v. Rup p e rt (Wien). Eisenbahn-Sig
nale zur Deckung der Stationen. 

11. Oberst L. v. Para d is (Triest). Sterrornetall, dessen Eigen
sebaften und Anwendbarkeit. 

Ausserdem hat Herr Professor F. K. H. Wie b e (Berlin) 
folgende Fragen zur Verhandlung vorgeschlagen: 
12. Welche Betriebskraft nud welche Betriebsmaschinen sind 

die geeignetesten für solche Zwecke, wo man - wie bei 
manchen handwerksmässigen Fabricationen - nur Lei
stungsintensitäten von 1-:! Pferden und darunter braucht? 

13. Ist für den Zweck bedeutender Wasserförderuugen, wie 
sie bei städtischen Wasserleitungen vorkommen, das Sy
stem der Cornwallmaschin11 (ohne Rotationsbewegung) 
oder das System der gekuppelten Balanciermaschine mit 
Kurbeibewegung vorzuziehen? 

14. Welche Erfahrungen liegen vor über die Anwendung des 
schmiedebaren Gusseisens einerseits und des Hartgusses 
anderseits zur Ersetzung des Schmiedeeisens und Stahles 
bei Maschinen-Constructionen? 

IV. Ventilation und Heizung. 
1. Fabriksinhaber J. Haag (Augsburg). Erfahrungen im Ge

biete der Heizung und Ventilation. 
2. Haurath A. Funk (Hannover). Ventilations- und Heiz

Einrichtungen in den neuen Entbindungshäusern zu Han
nover und Hildesheim. 

3, Professor Dr. Bö h 1n (Wien). Ventilation. 
Iu den 

' Gesammtsitzungen 
werden die Herren k. k. Sectionsrath M. L ö h r (Wien) über 
die Stadterweiterung von Wien, und N. N. über die Fort
schritte der Einleitungen zur Einführung eines allgemeinen 
Maas es und Gewicht11s Vorträge .halten. 

Ausserdem hat Herr Professor F. K. H. Wie b e (Berlin) 
folgende Frage zur Verhandhrng vorgeschlagen: 

Welche Ansichten hat die Versammlung über den zweck
mässigsten Bildungsgang angehender Fachgenossen, und wie 
weit sind in diesem Siune die Ansprüche an die öffentlichen 
Bildungsanstalten des Staates zu stellen? 

Es versteht sh:h übrigens von selbst, dass es den Ab
theilungen vollkommen frei steht, diese. oder auch andere 
Gegenstände und Fragen in beliebiger Reihenfolge in Ver
handlung zn ziehen. 

Fast gleichzeitig mit obigem Programme erhielten wir 
vom Vorstande des Vereines deutscher Ingenieure auch 
nachstehende 

Einladung. 
Die siebente Hauptversammlung des Vereines deutscher 

Ingenieure 
wird in He i d e 1 b er g während der Tage vom Montag, dem 
5, bis Mittwoch, den 7. September d. J. stattfinden. 

Ausser specielleren Fachvorträgen werden unter anderen 
folgende Gegenstände allgemeinen Interesses durch betreffende 
Vorträge eingeloitet und zur Discussion auf die Tagesordnung 
gebracht werden : 
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Die Schulze-Delitzsch'schen Genossenschaften in ihren 
Beziehungen wr lnduRtrie. 

Die der Organisation polytechnischer Schulen zu Grunde 
zu .legenden Principien. 

Die Einführung des metrischen Masssystemes etc. 
Ausser den Vereinsmitgliedern werden 
die Techniker und Industriellen Deutschlands 

hierdurch freundlichst eingeladen, an dieser Versammlung recht 
zahlreich Theil zu nehmen. 

Ueber Bergreviere. 
Vom k. k. Berggeschwornen Johann Tuskany. 

(Schluss.) 

Von Einfluss auf die Höhe der Gestehungskosten ist 
auch der Umstand, dass noch bei vielen Gruben die För
derung und W asscrlosimg durch vereinzelte Stollen, oder 
durch complicirte Servituten vermittelt, häufig auch durch 
theuere Menschenkräfte venichtct wird, weil der Besitzei· 
der Grube entweder das nöthige Capital nicht besitzt, oder 
die Kosten scheut, eine Dampfmaschine aufzustellen. Schon 
der oberflächlichste Ueberschlag wird bei Grubenbauen 
grösserer Ausdehnung darthun, dass das für eine Dampf
maschine ausgelegte Capital durch die verminderten Ge
stehungskosten der Kohle binnen kurzer Zeit hereingebracht 
sein müsste, abgesehen von der hiedurch erzielten grösseren 
Sicherheit und Promptheit des Betriebes. 

In Bergrevieren, wo die geschilderten tJebelstände vor
kommen ist es Sache der Reviersausschüsse, die einzelnen ' . Bergwerksbesitzer hierauf aufmerksam zu machen, ihnen 
die Nachtheile, welche hieraus entspringen, ins klare Licht 
zu setzen und mit aller Kraft dahin zu wirken, dass sie 

' , • • J 
durch gemeinsames Zusammengehen die Bese1t1gung der-
selben anzustreben suchen. Sie werden einen allgemeinen 
oder mehrere specielle Betriebspläne zu entwerfen, und jene 
Bestimmungen in die Revierstatuten aufzunehmen haben, 
mittelst welcher die allgemeinen berggesetzlichen Vorschrif
ten bezüglich der Bauhafthaltung verliehener Grubenma&se 
den Local- und Zeitverhältnissen entsprechend modificirt 
werden können. Auch Modificationen in Betreff der Bau
hafthaltung von Freischürfen könnten in die Revierstatuten 
aufgenommen werden. 

Die Kohle ist ein Mineral, welches sich für einen weiten 
Transport nicht eignet; mit jeder Meile, um welche dieselbe 
weiter befördert w~d, steigert sich der Verkaufspreis des 
Centners bis zu einer Gränze, wo ihn dessen Höhe von der 
Concurrenzfähigkeit mit andern Kohlen ausschliesst. Man 
hat gefunden, dass sich der durchschnittliche Verkaufspreis 
der österreichischen Kohlen auf das Fünffache des Gruben
Wcrthes steigert*); vier Fünftel dieses Preises entfallen 
also auf Transportkosten! - Die grösstc Verwerthung findet 
die Kohle dort, wo sie unmittelbar bei der Grube verwendet 
\V'ird und auch die Erfahrung lehrt, dass jene Kohlenbaue 

' E . den grössten Aufschwung genommen, deren rzeugmsse 
für den Selbstverbrauch der Producenten bei anderwärtigen 
Unternehmungen bestimmt waren. Die .stärksten aber ge
fährlichsten Abnehmer der Stein- und Braunkohlen, sind 
die Eisenbahnen; - die gefährlichsten desshalb, weil ein 
Rohlenwcrk, welches seine erzeugten Kohlen b!oss an eine 
Eisenbahn absetzt, selten zu einer vollkommenen Entwick-

*) Siehe Beilage der nPressew Nr. 129 v. J. 1863.: .Aus 
dem Bureau des Vereines der österreichischen Industriellen.« 

Jung gelangen li:ann; denn der Ertrag durch den Verkauf 
der Klein- und Grieskohle, welche Sorten die Eisenbahnen 
nicht abI!ehmen, geht gänzlich verloren; ausserdem ge
stattet die Un11icherheit des Absatzes selten einen rationellen, 
auf eine längere Zeit berechneten Abbau. Die Eisenbahn
unternehmungen sind meistens in Händen von Privatgesell
schaften, welche aus denselben selbstverständlich den mög
lichst grossen Nutzen zu ziehen trachten. Bei den vielen 
Millionen Centnern, welche jährlich das österreichische Eisen
bahnnetz co'nsumirt, gibt schon der geringste Bruchtheil 
eines Kreuzers mehr oder weniger beim Centner, einen 
sehr beachtungswerthen Ausschlag. Es ist mithin leicht be
greiflich, dass die Eisenbahnunternehmungen in dem Be
streben, sich möglichst billige Kohlen zu verschaffen, auf 
jene Bergbaue, deren ausschliessliche Abne'\imer sie sind, 
stets eine gewisse Pression ausüben werden. In Districten, 
wo sich in der Nähe der Eisenbahnen viele Einzelnbergbaue 
vorfinden und Mangel an Absatz herrscht, wie diess z. B. 
in Untersteiermark der Fall ist, wird eine gegens.eitig1 Con
currenz eintreten, welche die Eisenbahnunternehmer zu 
ihrem Vortheile ausbeuten werden. U eberdiess geschehen 
die Bestellungen auf Kohle von Seite der Eisenbahnunter
nehmungen selten auf grössere Zeiträume, in der Regel 
vierteljährig in Vorhinein. Hat nun 'ein Bergwerksb~sitzer 
längere Zeit seine Lieferungen eingehalten, und zugleich 
seine Grube für einen anhaltenden Abbau vorgerichtet, so 
sieht er sich gezwungen, falls die Eisenbahn plötzlich mit 
den Kohlenpreisen herabgeht, seine Lieferungen auch mit 
Verlust fortzusetzen, anstatt den Bau auf unbestimmte Zeit 
einzustellen, die kostspieligen Erhaltungskosten desselben 
zu tragen, und die Arbeiter zu entlassen. Das goldene Zeit
alter für den Steinkohlenbergbau wird erst dann blühen, bis 
der Bergwerksbesitzer den abnelJP'.lenden Eisenbahnen die 

· Kohlenpreise in billiges Gleichgewicht setzen wird! Freilich 
liegt jener Zeitpunkt noch in weiter Feme, denn e1:1 sind 
kaum 30 Jahre, seit man die unermesslichen Kohlenlager 
unseres Vaterlandes energisch in Angriff zu nehmen \Dfing, 
und die Eisenbahnunternehmungen sind gegenwärtig mit 
Offerten überschwemmt; - allein er wird kommen! 

Auch in dieser Richtung liegt es in den Händen der 
Bergreviere, sich Abhilfe zu verschaffen. Um die Transport
kosten des Centners Kohle auf ein Minimum zu bringen, ist 
vor allem die Anlage und Erhaltung guter Fahrstrasscn, 
Schienenwege oder Pferdeeisenbahnen nothwendig. Wo sich 
die Einzelnwerke wegen Mangel an Absatz in einem krank
haften Zustande befinden, \verde n aus eigenen Mitteln oder 
durch Herbeiziehung fremder Capitalien in der Nä.he der 
Gruben industrielle Etablissements zu erri11hten, vor allem 
aber die Kleinkohle durch Anlage von Kalköfen, Ziegeleien 
u. s. f. in Verwerthung zu bringen sein. \Venn sämmtliche 
Besitzer einer Bergwerksgegend fest zusammenhalten und 
sich gegenseitig unterstiitzen, dann werden. auch die'Eisen
bahngese\lschaften nicht vermögen, durch längere Zeit einen 
Druck auf die Kohlenpreise auszuüben, oder dieselben will
kürlich zu bestimmen. 

Von grossem Einflus8 auf den'I'.'\" erkaufspreis der Kohle 
ist ferner die Tüchtigkeit des Arbeiters. Das für jede Kohlen
grube äusserst wichtige Verhältniss in der Erzeugung von 
Stück- und Kleinkohlen, die mehr oder minde,r vollständige 
Gewinnung der Kohle beim Abbau, die. Schnelligkeit der 
Förderung, und viele andere Umstände liegen in der_ Han.d 
des Arbeiters. Statistischen Nachweisungen zufolge ist die 

*· 
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ungarie<:hen Sprache, der Ca1~tion~fähigkeit, m;id nnte~ An~abe, 
<>b und in welchem Grade sie mit Beamten dieses Directwns
körpers verwandt oder verschwägert sind, im Wege ihrer vor
gesetzten Behörden bei dieser Direction bis Ende August 
1864 einzubringen, · 

Marmarosch-Szigeth, am 4. Juli 1864. 
Von der k. k. Berg-, Salinen-, Forst- und Güter-Dire<:tion. 

Erkenntni88. 
Nachdem das im Gömörer Comitate, Gemeinde Dohschau, 

Gegend Hopfgarten gelegene, am 25. April 185~, Z_. 217-176 
mit zwei Flächenmassl'n vou zusammen 2862h Wiener Qua
dratklaftern verliehene Victoria- Bergwerk laut Berichtes des 
k. Berggeschwornen zu Rosenau vom 2. October . 1863! Zahl 
238 seit längerer Zeit ausser Betrieb stehct, die Embaue 
abe~ verbrochen und unfahrbar sind, und nachdem weder die 
Thoilbesitzer, als: Michael seu. Nicki, .Jahaun Nicki, Hutmann, 
Joseph Gömöry. Häuer, !ohann ~elko,„llfaurer!. Fr. Su~anna 
Nicki gchorn<' Nehrer, ~amuel JUn. Nu·kl, Raun, Michael 
Nickj-Csisko, Hiiner, Dnniel Nicki, Häuer, Hr. Josef Pack, 
Wagner, Simon ßurg<or, Ei~enwerksarbeiter, Fr . .Maria Simon 
Lux Wittwe, Anrlreas CsiRko, Häuer, Friedrich Nicoclemus, 
Schmied, Jakoh Nicki, Hutmann, Georg Gömöny, Hntmimn, 
Johann Valentiny, SchueirlPI', Simon H:1rencsar, Hiiuer, Samuel 
Remenyik, Fleischer, Andr1J11s Gömöny. Lederer, Andreas ~ack, 
Häuer Lnrlwil! Fischer, Eisenwerkssd1atfor, Jakob Csisko, 
lläuE>r: Fr. Sus1111na' Wit.twe nach .Jonas Csisko, :-;ofüt Nicki 
Wittwe, Hr. Jo~~f Szojk11, 8chmiedt, .Johann Liptak, Miillner, 
Michael Jex, Schreiber, Georf! Liska, Häner, Fr. Susanna Nickl
Kramers Wittwe, Rachelu. Vulentiny, Mathias Nickl·Kru.mer, 
Häuer 8amnel Sterban Häuer, Fr. Maria Pack, Hr. Gustu.v 
Schwa~tz. C1LTI KPllner: Lehrer, Fr. 8usanna Scholtz, Elise 
Szeridctzky, Samuel Klein, Senator in Dnbschau,, Judita Se
bastian und Hamuel Spisak, noch deren etwaige Rechtsnach
folger der hinämtliehen, jedem ad 111m111s zng~t.ellten, nud 
ansserdem auch durch das Amtsblatt der "U11gar1schen Nach
richtenu vom 15. NoHmhei· 181i3. Nr. 262 veröffentlichten Auf
forderung zur Bauhafthahnng dieses Bngwerkes und zur Recht
fertigung des unterlassenen ~tP.teu Betriebes hinnen dei· fest
gesetzen E'rist vou !JO '1'11gen entsprochen haben, wird im Sinne 
der §§. 243-244 a. ß. G. auf die Entziehung diesP.s Victoria
Bergwerkes mit dem Beisatze erkannt, dass nach erfolgter 
Rechtskr11ft dieses Erkenntnissee nach Vorschrift der§§. 253-
262 a. B. G. das weitere Amt gehandelt werden wird. 

K11schau, am 1 . J nli 1 bö4. 
Von cler k. k. Zips-Igloer Berghauptmannschaft. 

Erkenntnis&. 

Nach dem die 'J'heilhaber des im Zipser Comitate, Ge
meinde Igl6, in der Gegend Murony gelegenen, am 25. Mai 
1 b:J2, Z. 297, und am 9. September 1854, Z. 58:lß, mit 2 ober
ung. LängenmasFen verliehenen Ladislnus-Bergwerkes, Her
ren Ludwig Trangous, Franz Windt, Carl Cornidesz, Michael 
Pack, Andreas \Veisz, ßartholom1ius Klein, Guido, Hermine, 
Malvine Arthur, Oskar und Ernst Prihradny, Emma Prihradny, 

. Auguste' Prihradny, Angelica Pfnnnschmidt, AndreHs Wieland, 
Alois Jacz, Johann Schimenszky, Eugenia Bertha Posevicz, 
AmandH Augnsta Posevicz, Maria Klein, Anna Klein, .Tulie 
Klein, .Johaun Gärter, Sus1mna Topseher, Amalia Scherf!, Georg 
Topsehei: unrl dere11 et" aige -ReC"htsnachfolger der hierämtli
chen am 1 !I. Jänner 1 b64, Z. 26 ergRngenen Aufforderung zur 
Inbetriebsetzung dieses Bergwerkes und zur Namhaftmachung 
des bestellten gemeinschaftlichen Bevollmächtigten binnen der 
Frist von !HI Tagen nicht ent~prochen haben; wird nach Vor
schrift der §§. 243 und 244 a. B. G. auf die Entziehung des 
l\Iuronyer Ladislaus··ßergwerkes hiemit mit dem Beisatze er
kannt, dass nach Hechtskräftigwerden dieses Erkeuntnisses 
das weitne Amt gehandelt werden wird. 

Kaschau, am ;io. Juni 1864. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Edict. 
Nachilem laut der am 1b. April IS64 unter Zahl 143 er

folgten Mittl1eilung rles Bereghszaszer Stadtmagistrates das im 
B11rgburhe des NHgyblmyaer kgl. prov. Distr. - ßergguichtes 
l:leregher Thom. pag·. 14 auf Johann Georg lfothkngel ein
getrHgen n·it einem n. u. Grubenmasse im Jahre 1789 unter 
Zahl 1205 auf Ilereghszaszer Terrain, Gegend Grossgebirg ver
liehene Allerheiligen-Bergwerk seit Me11schcn-Gedcnkeu ausser 
Betrieb steht, und cler Leheutriiger aueh seit langer Zeit ohne 
directeu Erben geslo1 ben ist: so werrlen seine soustigen et
waigen Rechtsnachfolger hiemit 1mfgeforrlert, binnen !JO Tagen 
von der 1. Einschaltuug dieses Edicls in die ämtliche Zeitung 
nSiirgö11y" gerechnet sich bei Nachweisu11g ihres Besitzrechtes 
i\ber die bisherige Ausserbctricblnssung diese~ llergwerkes zu 
rechtfertigen, widrigens nach erfolglosem Verl>1ufe dieser Zeit
frist diese Bergwerksberechtigung als aufgegelien, somit berg. 
gcsetzlich nii:ht bestehend, geliischt werden wiirdt•. 

Nagyl.i{mya, am 29. Juni 18(i4. 
Von der k. llcrghauptmannschaft. 

Edict. 

Nachdem die iw Hergbuche de~ Nagybanyacr kg!. Distr.
ßerggerichtes Tomus Beregh, pag. 12, 17, 24, dann 5, 6, 9, 
theils auf den Namen Joha1m Dercscuyi, theils auf den seiner 
Erben theils auf ihn uurl den Grafen Schönborn und endlich 
atif bc'ide und zugleich auf Otto Joachim vorgeschrieben, im 
Jahre 1834 unter ZHhl l 2i!) auf Kis-Muzsalyer Akolyer Ge
gend unter rltm Schutznamen .Dreifaltigkeit" und anf Nagy· 
Muzsalier Terrain unter der B"uenuung n 12 8tollen auf Silbel' 
und Platinau; ferner im Jahre 1825 unter Zahl 2133 als Kerc
peezer Alannplatz, rlaun im Jahre 1b22 uuter Zahl 2230 auf 
Muzsaly-Dedaer 'l'crrain 11ls Alaun-Ueberschar, und aufßeregh
szaszer Terrain am Vereshegy befindlichen Alaun, endlich 
ebenfalls auf Bereghszaszer Terrain iw Jahre 1796 unter Zahl 
lb6 l verlieheuen Akolyhegyer Alaungrubenwerke, mit Aus
nuhme der zwei letzteren, laut Mittheilung des Tiszahat-Be
zirks - Oberstuhlrichters Zahl 147 k. i. v. l8G4 und des Fe1-
vidck-Bezirks 1. Stuhlrichters Zahl 4!l5 von 1864, seit vielen 
Jahren ausser Betrieb stehcu; und nachdem ferner gemäss der 
vom 11. April 1864 datirten, über die unter Zahl 140 d. J. 
erlassene Aufforderung am 27, April 1. J. Zahl G05 eiugelang
ten Aeusseruno- des Ladislaus von Dercscnyi, weder er, noch 
die Familie al; Körpersc:haft, noch endlich einzelne Familie:i-. 
glieder innerhalb des Beregher. Comitat.~s seit me?r als 10 
Jahren ßergban besitzen; iiberdiess gemass der Se1teus _des 
Grafen Schönborn durch Ignaz Weber, als Vorstand des :Mun
kacser und Sz. Mikloser Herrschaftsamtes eingogebenen Aeus
seruug vom 15. llai 1. J., Znhl 503 -y1., die i;nit Joha.nn von 
Dercsenyi und bezüglich Otto Joachim gemernschafthch be
sessenen Berechtigungen auf Alaun- Werlrn, als solche be
trachtet werden, welche zur Sicherstellung seiner :\littheil
haber erworben wurden, ohne selbe für sich, da seiner Be
rechtigung zum Bergbaubetriebe eine andere Grundlage zu 
Gebote gestanden 'habe, - benöthigt zu haben; so wird hie
mit eine !lOtiigige, voll der 1. Ein~chaltung dieses Edictes 
in rlas Amtsbl11ttt nSürgönyu zn ~äldeud e Frist mit der Er
iuuerung eiu"'cräumt: d11ss, falls die genannten Belehnten oder 
ihre Rechtsu:chfolger dennoch auf diese Bergbauberechtigung 
ihre Ansprüche aufrecht erhalten wollten, sie, unter Nachwei
sung derselben,• in ~etr~lf der .~?degen betind~ichen. Bergbaue 
in der gedachten Fnst sich gehorig zu rechtfe1 tigen mcht unter
lassen sollen widrigeus diese Berechtignn,;en als aufgelassen und 
bezüglich a~sser Anspruch gesetzt, daher berggesetzlich nicht 
aufrecht bestehend, im 'Vege des competenten kgl. Bergge
richtes gelöscht werden würden. -

Nagybanya, am 28. Juni 1864. 
, Von der k. Berghaupt1nannschaft. 

Der Schluss des Artikels „ Ueller Bergreviere" musste wegen 
Raum-Mangel ~ uf die nächste Nummer verschoben werden. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben: Der .Prii,num~rationspreis 
ist jährlich Ioco Wien 8 fl. ö. W. oder ö 'l'hlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendu_ng S fl. 80 k~. ö. W. Die Ja11resa~ounenten 
erhalten einen otficiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hüttenmänmschen Maschmen-, Hau- und ~ufbereit.ung_swe11en, 
s11mmt Atlas als Gra tiA beilag e Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder l'l:z Ngr. die ges~altene Nonpareillezeile Autnahwe. 

Zuschriften jeder A r t könn eo nur franco angenommen weraen. 

Druck von Karl Winternitz & Comp. in Wien. 
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Leistungsfähigkeit eines österreichischen Bergarbeiters ge
genüber jener eines preussischen 11/ 2mal geringer; jene 
der Arbeiter in unseren nördlichen Provinzen grösser als 
in den südlichen. Die fleissigsten und geschicktesten Ar
beiter liefert Böhmen, wovon theilweise die starke Bevöl
kerung dieses Kronlandes, andererseits auch der Umstand 
Ursache sein dürfte, dass der Arbeiterstand bei den aus
gedehnten Bergwerken, welche sieh ehemals und noch ge
genwärtig in den Händen des Montan-Aerars befinden, hin
reichende Gelegenheit zur Ausbildung fand. 

Eine weitere Aufgabe der Bergreviere wird es mithin 
auch sein, für die Heranbildung und Erhaltung eines tüch
tigen Arbeiterstandes Sorge zu tragen. Durch gute Dienst
und Arbeiterordnungen, die mit sorgfältigster Berücksichti
gung aller Localverbältnisse verfasst, den Fleiss und Cor
porationsgeist des, Arbeiters wecken, durch Errichtung von 
Arbeiterwohnungen, Humanitäts- und W ohlthätigkeitsan
staiten, die ihm das Bewusstsein verleihen, dass seine Ver
sorgung im Unglück oder Alter nicht von der Willkiir eines 
Dienstherrn abhänge, sondern unter dem Schutze des Ge
setzes stehe, wird dieser Zweck annäherungsweise zu er
reichen sein. 

Aber auch in öffentlicher Beziehung soll sich der 
Wirkungskreis der Bergreviere entfalten, indem sie die 
Bergbehörden bei Handhabung der berggesetzlichen Vor
schriften auf das kräftigste unterstützen. Die Reviersaus
schüsse, in welchen sich die bergmännische Intelligenz con
centriren soll, werden die Bergbehörden auf Gebrechen oder 
Uebelstäude aufmerksam zu machen, und die zur Behebung 
derselben geeigneten Vorschläge zu erstatten_ haben; ebenso 
wird es ihre Aufgabe sein, jene Massregelu, deren Anord
nung in bergpolizeilicher Hinsicht wüuscheuswerth erscheint, 
zur Kenntniss derselben zu bringen, deren Durchführung 
sorgfältig zu überwachen, und auf diese Weise gleichsam 
ein vermittelndes Glied zwischen den Behörden und den 
Bergwerksbesitzern zu bilden. 

Wenn endlich trotz aller Vorsicht dennoch Calamitäten 
eintreten, welche den einen oder andern der Genossen oder 
alle zusammen treffen, so kann dem Uebel durch wechsel
seitige Unterstützung, z.B. durch einen Reservefond gesteuert 
werden, und so könnten die Bergreviere auch eiue Assecuranz 
werden. 

Durch diese wenigen Zeilen soll keineswegs dargethan 
sein, dass die Bergreviere allein im Stande sind, unsere 
Montanindustrie in Aufschwung zu bringen und zu erhalten, 
sie sollen lediglich als Anregung dienen, weil noch uicht in 
allen Theilen unserer :Monarchie die Wichtigkeit dieser In
stitute sowohl für den einzelnen Br~rgwerksbesitzer als auch 
für die Allgemeinh'eit vollkommene Würdiguug fand. 

Ueber Gold- und Silber-Extraction. 
Ein Vortrag vom k. k. Hüttenmeister Bittsanszky im 

Ingel!ieur-Vereine gehalten am 27. Januar 18G4. 

(Schluss.) 

2. Schemnitzer Extractions-Versuche. Die in 
Sc h e m ni tz durchgeführten Rohlech-Extractions-Versuche 
haben im Wesentlichen in Folgendem bestanden. 

Die aus den dortigen Kieeschlichen und armen Erzen 
im Hochofen erzeugten Rohleche wurden zuerst nach der 
Anfangs beschriebenen Z ierv ogl'schen Extractions -Me-

thode entsilbert, und die noch goldhä.ltigeu Extractions-Rüc k
stä.nde nach P 1 a t t n: e r's Chlorirungs-Methode eutgoldet. 

Zu diesem Behufe wurden die zur Extrnction gelangten 
Rohleche, welche im Durchschnitte folgende ßestandtheile 
enthielten: 

Schwefeleisen . 88,0 pCt. 
Schwefelziuk 5,0 11 

Sehwefelkupfer 1,5 n 

Schwefelblei 1,5 11 

Silber-Sulfuret 1 
Gold-Sulfuret 

0,2 n 

Rückstand, unlöslich 2,5 " in einem Pochwerke trockrm verstampft. 

Dasselbe besteht aus vier Pocbschüssern, vou denen 
der erste bei einer Umdrehung der Welle .4 Hube von 10" 
Höhe macht; der zweite und dritte Pochschüsser machen 
6 Hube von 8" und der letzte 8 Hube von 5" Höhe. Die 
Anzahl und die Höhe der Hube ist von der Anzahl der 
Flaschen und der Länge der Reblinge bedingt, uud zwar 
ist der Rebling beim zweit1m oder dritten Pochschüsser um 
4/ 5 uud der beim vierten u·m 1/ 2 kleiner als der beim ersten 
Pochschüsser. Die Poch-Chabotte ist aus Gusseisen und hat 
gegen die Austragöfinung eiue Neigung von 3". Die Poch
eisen haben eine dieser Neigung entsprechene Pochfläche. 

Das gestampfte Rohlech fällt aus dem Pochsatze durch 
eine Oeffnung auf die Siebvorrichtuug, durch welche das
selbe nach der Korngrösse separirt wird. Das obere Messing
sieb enthält 100 und das untere 1600 Löcher im Quadrat
zoll. Beide haben eine Neigung von 2", und zwar das obere 
nach rückwärts uud das untere uach vorwärts. Es fallen 
somit drei Sorten von l\Ichl ab. Die gröbste Sorte fällt in 
einen Kasten und wird nochmals ver8tampft; das mittelfeine 
Mehl wird in Mühlen zwischen Porphyrstcinen vermahlen, 
und das feine kommt zur Verröstuug. 

Die Siebvorrichtung ruht auf zwei Walzen und wird 
durch einen zweiarmigen Hebel, vermittelst eines Zahnrades, 
gerüttelt. · 

Zum Betriebe des Pochwerkes sind bei l 4' Gefälle, 
1,2 Cub.' Wasser in der Secuude erforderlich. 

In einer z\völfotündigen Schichtwerden 12 Ctr. Rohlech 
verstampft, wovon etwa die Hälfte als feines uud die andere 
Hälfte als mittelfeines l\Iehl erhalten wird. 

Röstung. Die Röstuug des foinen Rohlechmehles er
folgte in einem doppelherdigen Röstofen. ßei diesem ist 
das zu bemerken, dass die untere Etage zwei Füchse be
sitzt, um die Ueberhitze vom unteren Herde entwe ler direct 
in die Flugstaubkammcru, oder aber in die obere Etage 
leiten zu können. Ausserdem hat die obere Etage auch eiue 
eigene Feuerung. Bei Benützung derselben wird die U eber
hitze vorn untern Herde direct in die Flngstaubkammern 
geleitet uud der Fuchs mit einer Kmppe geschlossen. 

lu diesem in jeder Beziehung sehr bewährten Röstofen 
wurde das Rohlech in Partien zu 6 Ctr. verröstet. 

Dasselbe entzündete sich in dem obern Herde schon 
von der erhitzten Sohle und hat daselbst gegen 7 Stunden 
abgeschwefelt. Alsdann wurde es in den untern Herd herab
gelassen, wo es noch gegen 21/ 2 Stunden brannte. Die darauf 
folgende Garröstung dauerte 4 Stunden. 

Der bei dieser Röstung stattfindende chPmische Vor
gang war im Wesentlichen derselbe, wie der bei Röstung 
der Kupfersteine früher beschriebene. 
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Silber-Extraction. Die geröstetenRohlechewurden 
in den Auslaugbottichen mit ,heissem Wasser ausgelaugt, 
und die abfüessende silberhältige Lauge in den Fällbottichen 
(1, ~. 3, 4), welche mit einander communiciren, durch Kupfer
zaine entsilbert. 

Go 1 d -Extra c t i o n. Die entsilberten Extractions
Rückstiinde wurden in Thongefösse eingesetzt, in welche 
alsdann aus dem Chlorentwicklungs-Apparate durch Blei
röhren Chlorgas eingeleitet wurdl', um das in den Rückstän
den enthaltene Gold in Goldchlorid, welches im Wa~ser 
löslich ist, zu überführen. Die gehörig chlorirten Rückstände 
wurden in denselben Gefössen mit knltem Wasser ausge
laugt; und die aus denselben unten abfliessende goldhältige 
Lauge in Bottiche geleitet, in welchen das Gold durch 
Eisenvitriollösung ausgefällt wurde. Das am Boden jeden Bot
tichs in dort angebrat:hten Porzellain-Trichtern abgesetzte 
Gold wurde nach mehreren Fällungen, nachdem die entgol
dete Lauge mittelst Heber abgezogen wurde, durch eine 
Röhre in ein Gefäss abgelassen, dann ausgewaschen, ge
trocknet und in hessischen Tiegeln eingeschmolzen. 

Die Rohleche wurden nach dieser vereinigten Gold
und Silber-Extractions-Methode nur bis auf 73 pCt. entsilbert 
und bis auf 60 pCt. entgoldct. 

Der Grund, warum die Rohleche bei dem in Sc h e m
ni tz eingeführten Extractions-Betriebe nicht eben so gün~tig 
extrahirt wurden, wie diess bei der Extraction der Kupfer
steine in Hettstädt der Fall ist, - liegt in der ungün
stigen Beschaffenheit der Rohlecbe. Denn wie bei der 
theoretischen Entwickelung des Röstprocesses gesagt wurde, 
ist es hauptsächlich das Schwefelkupfer und rücksichtlich 
die bei der Röstung durch Zersetzung des schwefelsauren 
Kupferoxydes frei gewordene Schwefelsäure, welche die 
Vitriolisiruug des Siluers veranlasst. Bei den Sc h e m n i t z er 
Rohlechen fehlt aber eben der !Th.uptbestandtheil, nämlich 
das Schwefelkupfer fast gänzlich, denn dieselben enthalten 
nur 1,5 pCt. Schwefelkupfer, während die Kupferdteine zu 
I;Iettstädt 80 pCt. enthalten. 

Der Hauptbestandtheil der Schemnitzt:r Rohleche 
ist Schwefeleisen. Diesd wird zwar auch in schwefelsaures 
Eisenoxyd überführt, welches alsdann in Eisenoxyd und 
freie Schwefelsäure zersetzt wird; diese Zersetzung erfolgt 
jedoch zum grössten Theile noch vor dem Beginne der 
Bildung des Silbervitriols. 

Die Hauptursache der unvollkommenen Silbervitrioli
siruug bei der Röstung der Rohleche ist demnach de~ Mangel 
an freier dampfförmiger Schwefelsäure in der Garröstungs
periode und zwar in Folge des sehr geringen Gehaltes an 
Schwefelkupfer in den Rohlechen. 

Diesem zu Folge sind auch die Extractions-Rückstände 
in Schemnitz ziemlich reich ausgefallen, welche auch dess
halb stets bei dem nächsten für die Extraction beschriebenen 
Rohschmelzen als basischer Zusrhlag verarbeitet wurden, 
wodurch dus in den Rückständen enthaltene Gold wieder 
in das Extractions-Rohle..ch überführt wurde. 

Die Zutheilung der Extractions - Rückstände bei der 
Roharbeit hat sich als sehr vortheilhaft bewährt, und zwar 
:lesshalb, weil die Sc h e m n i tz er Geschicke senr quarzreich, 
iaher von saurer Natur sind, während die Extractions-Rück-
1tände eine ausgezeichnet basische Beschaffenheit besitzen. 
3eide zusammen haben demnach eine für das Rohschmelzen 
1ehr vortheilhafte Beschickung gegeben. 

Da die Extractions-Rückstände die sonst erforderlichen 

basischen Zuachläge, als Kalk, basische Schl:i.ekeu u. s. w. · 
beim Rohscbmelzeu zumeist ersetzen, so verursacht somit 
auch das Wiederverschmelzen der Rückstände keine be
sonderen Unkosten. 

Ausser der basischen Beschaffenheit besitzen die Rück
stände auch noch die lechbildende Eigenschaft, d. i, sie 
veranlassen beim Rohschmelzen einen bedeutenden Lech
ahfall, indem nämlich das Eisenoxyd der Extractions-Rück
stfinde in Berührung mit der glühenden Kohle im Hochofen 
grösstentheils z11 Eisen redu cirt wird, welches sich dann 
mit dem entweichenden zweiten Atom Schwefel der Schwefel
kiese zu Schwefeleisen (Lech) verbindet. 

Wenn daher Extractions-Rückstände beim Rohschmel
zen zugetheilt werden, so kann auch die Beschickung mehr 
dürres Erz und verhältnissmässig weniger Kies enthalten, 
was insoferne ein grosser Vortheil für das Extractions-Roh
schmelzen ist, weil die Kiese nur sehr geringe, während die 
Erze ziemlich hohe Sl!hmelzkostennach den Einlösungstarifen 
entrichten müssen. 

Die Wirkung der Extractions-Rückstände beim Roh
schmelzen ist demnach in jeder Beziehung günstig. 

Der in Schemnitz im Grossen durchgeführte Roh
Iech-Extractions-Versuch bestand aus 4 Rohschmelz- und 
4 Extractions-Campagnen. Bei jedem Rohschmelzen wurden 
bis 3000 Ctr. Erze und Kiese und die Extractions-Rück
stände von der frühem Campagne verarbeitet. 

Der Abfall an Rohlech, gerechnet auf das verarbeitete 
Erz- und Kiesquantum, betrug bei den Roharbeiten gegen 
56%. 

Im Ganzen sind 507 4,44 Centner Rohleche erz1~ugt 
worden. 

Die bei der Extraction dieser Rohleche erzielten Re
sultate - gerechnet auf den Metallinhalt der bei allen 4 
Campagnen verarbeiteten Erze und Kiese - waren folgende: 

Das Ausbringen betrug an Silber 75,82%, und an 
Gold 73, 19°fo. 

In den Extractions- Rückständen verblieben 14,04 °fo 
Silber und 15,33% Gold. - Der Abgang betrug 10,14% 
an Silber und 11,570/o an Gold. 

Das in den Extractions -Rückständen enthaltene Gold 
und Silber kann hier auch ausgebracht werden, u. z. aus 
dem Grunde, weil diese Metalle bei einem currenten Betriebe 
nach mehreren Campagnen in Folge der :;iteten Wiederver
arbeitung der Extractions -Rück;tände beim Rohschmelzen 
auch wirklich ausgebracht wurden. 

Der Gold- und Silberabgang bei diesen Extractions
Versuchen ist ziemlich hoch ausgefallen. 'Venn man jedoch 
berücksichtigt, dass dieser, so wie fast jeder primitive Ma
nipulationsbetrieb, mit vielex Anständen zu kämpfen hatte, 
welchen eben die Abgänge zuzuschreiben sind, und dass 
die Manipulation schon im Laufe dieses Versuchsbetriebes 
in vieler Beziehung vervollkommnet wurde, was zumeist 
erst dem künftigen Betriebe zu Gute käme, so kann mit 
Zuversicht angenommen werden, dass bei einem nach den 
bisherigen Erfahrungen c ur r e n t eingeführten Rohlech
Extractions-Betriebe gegen 95% von dem Gold- und Silber
inhalte der aufgebrachten Erze und Kiese gewonnen werden 
könnten; worin auch die in den Rückständen enthaltene 
Gold- und Silbermenge inbegriffen ist, welche jedoch stets 
abnehmen und nach 25 Campagnen kaum t % von dem 
ganzen Metallinhalt der a.ufgcbrachten Geschicke betragen 
würde. 
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Das Metall-Ausbringen bei der Extraction der Rohleche 
nach der angeführten Methode könnte demnach recht be
friedigend ausfallen. 

Was die Manipulationskosten anbelangt, so hat das 
Rohschmelzen uud die Extraction auf 1 Ctr. Erz und Kies 
gerechnet 2 fl. 73,8 7 kr. gekostet, u. z.: ' 

Das Rohschmelzen . . . . . . . 1 fl. 61,99 
Die Extraction . . . . . . . . . 1 fl. 11,88 

Wenn man diese Unkosten mit den jetzt bestehenden 
tarifmässigen Schmelzkosten vergleicht, so stellen sich die 
ersteren höher. · • 

Die Hauptursachen des höheren Kostena.usfalles bei 
dem durchgeführten Extractions-Betriebe sind im Wesent
lichen folgende: 

J. Die vielen Anstände, die sich bei dem anfänglichen 
Betriebe ergaben, in Folge deren viele Veränderungen theils 
beim Betriebe, theils bei der Einrichtung eingeführt werden, 
und auch ein grosser Theil der Rohleche wiederholt extrahirt 
werden musste. ', 

2. Wegen des damaligen Wassermangels musste der 
Extractionsbetrieb oftmals uuterbrochen werden, wesl:!halb 
derselbe sehr lange dauerte. 

3. Da der Abfall an Rohlech beim Rohschmelzerl sehr 
gross war, so musste auch eine grossc Menge von Rohlech 
extrabirt werden. 

4. Endlich .lcr Umstand, dass beim Rohschmelzen sehr 
wenig Erze und verhältnissmässig viele Kiese aufgebracht 
wurden, demzufolge auch die nach den bestehenden Ein
lösungstarifen berechneten Schmelzkosten von den aufge
brachten Geschicken, mit welchen die Extractionskostcn 
verglichen werden mussten, sehr nieder ausfielen. 

Diese letzteren U ebelstände sind hauptsächlich in Folge 
der nicht bekannten Eigenschaft der Extractions-Rückstände, 
dass nämlich dieselben den Lechabfall beim Rohschmelzen 
wesentlich vermehren, eingetreten. 

Da alle diese angeführten Nachtbeile bei einem künf
tighin auf Grund der gemachten Erfahrungen eingeführten 
und wohlgelciteten Betriebe sich wenigstens zum grössten 
Theile nicht ergeben würden, so kann auch mit Bestimmt
heit angenommen werden, dass sich die gesammten Mani
pulationskos~cn wesentlich und vielleicht auch so weit ver
mindern würden, dass die Rohlech-Extraction mit der für 
den Schemnitzer District sehr bewährten Schmelzmanipula
tion ganz gut concurriren kön~te. 

Die Extractionskosten dürften besonders dann bedeu
tend vermindert werden, wenn man gemäss des iu Hettstädt 
gelungenen Versuches die bei der Röstung der Rohlechc 
entweichende schweflige Säure zur Schwefelsäur.! -Erzeu
gung verwenden würde, welche dann jedenfalls sehr billig 
zu stehen käme und unmittelbar bei der Goldextraction zur 
Chlorgas-Erzeugung verbraucht werden könnte. 

3. Anwendbarkeit der Ziervo~;I'schen Extrac
tion. Was endlich d!e Anwendbarkeit der Z i c rvo gl'schen 
Extractions-Methode anbelangt, so beschränkt sich diese 
strenge genommen fast ausschliesslich nur auf die Entsilbe
rung reiner an Schwefelkupfer hochhältiger Kupfersteine; 
denn nur bei solchen - wie die theoretische Entwickelung 
des Röstprocesses zeigte - lässt sich das Schwefelsilber 
ziemlich vollständig in Silbervitriol überführen. 

Die Kupfersteine dürfen auch nicht viel Antimon, Zink 
und andere schädliche Bestandtheile enthalten, denn diese 

bilden mit dem Silber theils Verbindungen, die im Wasser 
nicht löslicp sind, wie z .. B. das antimonsaure Silberoxyd, 
theils aber verursachen sie, u. z. insbesondere das Zink, 
grosse Siljerabgänge. 

Aus Silber-Erzen, in denen das Silber als Schwefel
silber vorhanden ist, und die nicht viel Antimon, Blei, Zink 

'enthalten, kann das Silber nach der Z1ervogl'schen Me
thode bis über 70°fo extrahirt werden. Nachdem aber dieses 
Ausbringen nicht genügend ist, und da die Erz-Extractions
Rückstände bei keiner Manipulation mehr mit Vortheil auf
gearbeitet werden können, so ist auch nach den bisherigen 
Erfahrungen die Ziervogl'schc Methode zur Extraction 
der Silbererze nicht anwendbar. 

Die silbe1"11!iltigeu Roh 1 e c h e, welche in der Regel 
nur sehr wenig Kupfer, 'nebstbei aber auch Antimon, Blei 
und Zink enthalten, können mit einem Male höchstens bis 
auf 73 % entsilbert werden. 

Die Zugutcbringung der aus armen Silbererzen und 
Kiesen erzeugten Rohleche kann daher nur dann mit Vor
theil erfolgen, wenn die Erze und Kiese sehr quarzreich 
sind, - so dass die noch hältigen Extractions-Rückstände 
- welche basischer Natur sind...:..... mit den Silbergeschicken 
als geeigneter Zuschlag verschmolzen werden können, wie 
diess in Schemnitz der Fall ist. 

Daselbst beeinträchtigt jedoch das Aufkommen der 
Zier v o g l's c h e n Extractionsmctlwde wieder der Umstand, 
dass mit den Silbergesehicken verhältnissmässig eine sehr 
grosse Menge von Bleigeschicken vorkömmt, mit welchen 
auch die dürren Silbererze und Kiese, bei dem dort sehr 
bewährten Blciprocesse mit Vortheil aufgearbeitet werden 
können, und ohne welche auch der Blciproce11s nur sehr 
mangelhaft betrieben werden könnte. 

Im Sc h e m n i t z er Districte könnte demnach die 
Zi ervog !'sehe vereint mit der P 1 a ttner'schen Extractions
Methode Z1!r Entsilberung und Entgoldung der aus armen 
Erzen und Kiesen erzeugten Rohleche in dem Falle ohne 
Zweifel mitVortheil angewendet werden, wenn dort weniger 
Bleigeschicke und eiue grosse Menge von dürren Silbererzen 
und Kiesen gewonnen würden, welche dann keinesfalls bei 
dem beschränkten Bleiproccsse so vortheilhaft aufgearbeitet 
werden könnten, wie diess jetzt der Fall ist. ' 

Im Allgemeinen lässt sich, auf Grund der gemachten 
Erfahrungen, annehmen, dass die Extraetion der göldisch-sil
berhältigen Rohlechc nach der genannten Methode in jenen 
Bergdistrictrn mit Vortheil anwendbar sei, wo quarzreiche 
zumeist kiesige und bleifreie Silbererze vorkommen. 

Ein neues Bergbauunternehmen auf Fahlerze 
zu A vanza nächst Forni A voltri, Provinz 
Udine, District Rigolato im Venetianischen. 

Mitgetheilt 
vom Schmöllnitzer k. k. Hüttenverwaher Anton lI auch. 

Die Entwickelung der montanistischen Industrie, na
mentlich des Metallbergbaues, seit Jahren bereits durch miss
günstige Verhältnisse, als: Steigerung der Lohns- und Be
triebsmaterialpreise, Concurrenz des Auslandes, welches in 
den meisten Fällen über reinere, reichere Erze, billigere 
Fracht, Brennstoff, Capital u. s. f. disponirt, gedrückt ; 
dürfte in Oesterreich mit dem Aufhören des Silber-Agios 
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• noch traurigere Phasen durchzumachen haben; obwohl 
bei Verarbeitung inländischer Erze auf Metall durch Ein
führung neuer einfacherer, weniger kostspielige1· Ma
nipulationen und Gewinnung von verw er t h baren Ne
he n pro du c t e n den W erth der Erze möglichst zu erhö-
ben getrachtet wird. -

Wenn dahl!r das hier theuere Capital in Folge dessen 
sich bei uns derlei Unternehmungen entzieht, und auf ge
mächlicherem Wege in der Speculation mit Geldeffecten 
seine Vermehrung sucht; so wird es für den Fachmann 
wohlthuend zu vernehmen sein, dass andererseits, trotz der 
Ungunst der Umstände, dennoch sich Gesellschafteo fin
den, welche neue l\Ietallbergbau-Unternehmungen in's Le
ben rufen. 

Eine solche Gesellschaft ist auch die ve n e ti a ni sehe 
montanistische Gesellschaft"), welche ein bedeutendes 
Quecksilber-Werk zu Vallalta, 2 1A Stunden von Agordo 
entfernt, in den Jahren 1854-185 7 errichten und in Be
trieb setzen Iiess, und in der neuesten Zeit in Avanza einen 
alten Fahlerzbergbau wieder aufgenommen und die Verar. 
beitunng der Fahlerze eingeleitet hat, wobei dem General
Werksleiter J. Bau er an dem Zustandekommen dieses 
Unternehmens ein hervorragender Antheil zufällt, währeud 
durch die generose Unter~ützung des k. k. Finanzmini
steriums und der Schmöllnitzer Berg-, Forst- und Güter
Directifn der Gefertigte in den Stand gesetzt wurde, die 
Metalldarstellung aus diesen Fahlerzen durchzuführen. 

Einige Notiz über: 1. die Entstehung dieses neuen 
Metallbergbau-Unternehmens, 2. über das Vorkommen, und 
3. die Beschaffenheit der dortigen Fahlerze dürfte nicht 
uninteressant sein, wovon im Nacllfolgenden in wesent
licher Kürze berichtet werden soll, die Angabe der neuen 
Art der Metalldarstellung und der hiebei erzeugten Erfolge 
aus diesen Erzen, einem späteren Aufsatze vorbehaltend. 

Von zwei verschiedenen Seiten gelangt man auf pracht
vollen Alpenstrassen zu dem BergortForni Avoltri; von der 
Eisenbahnstation Conegliano, über das reizende Ceneda, 
das romantische Lago di S. Croce, und über die herrlichen 
Alpenthäler Cadore, Comelico und Sappada, andererseits 
von Udine aus über das schön gelegene GemGna, über 
Tolmezzo und das enge wilde Gortothal. 

Eine halbe Stunde von Forni Avoltri aug, norclwärts dem 
Deganobache nach, gelangt man nach Pierabek, wo sich 
die neu erbaute Hütte befindet, von da aus ebenfalls in 
einer halben Stunde auf einer neu erbauten Strasse mit 12 °/0 
Steigung zum Fusse des Berges Cadenis, wo sich die Poch
und Coneentrationswerke befinden, von da aus endlich auf 
einem neu erbauten Saumweg von 20°/0 Steigung zum Ze
chenhaus, ungefähr 6000' über dem Meere. 

Die Berge Paralba, Cadenis und Avanza, ersterer 
8600 Par.Fuss hoch über der l\foeresfläche, sind bloss durch 
Gebirgssättel getrennt. Vom Paralba geniesst man die schön
ste Aussicht über fast ganz Kärnthen, einen Theil von Krain, 
Tyrol1 Carnien und dem Görzischen. 

Dieser Berg bildet die Gränze zwischen dem Vene
tianisehen, Tirol und Kärnthen, und die Wasserscheide 
zwischen dem schwarzen und adriatischen Meere. 

*) Der jetzige General-Rath (Vorstand) besteht aus den 
Herren: Patrik o'Connor, Fellice Comello, Anton Erller von 
Maazoni, Barou Mulnzzani di Cappadocca in Venedig. 

1. Notiz über Entstehung und Wiederaufnahme des !van
zaer t'ahlerzbergbanes *). 

Die Alten betrieben den Bergbau in Avanza. zu einer 
Zeit, wo die Anwendung des Schiesspulvers hiebei noch 
nicht stattfand, da. die verlassenen Oerter Schlägel- und 
Eisenarbeit zeigeu. · 

Verlässliche historische Daten über die Zeit des Ent
stehens sowohl als des Verfalles dieses Bergbaues fehlen 
gänzlich. 

Einige Nachricht hievon gibt Vanuncio Biringocio 
in seinem im Jahre 1540 in Venedig erschienenen Werke: 
Della piritecnica libri X dove ampiammte $i tratta di 
oqni sorte e diversita di miniere, ma ancora quanto si 
ricerca intorno alla pratica di quelle cose, di quel clte 
si appartieue a l' arte dtJ la (usione, ovver gitto dtJi me
talli come d' ogni altra cosa simile a qucsta. (Karsten Me
tallurgie, Bd. I.) 

Der Verfasser erwähnt nur darin 1 dass er die Ober
leituug der Arbeiten daselbst hatte, dass Erze mit einem 
31öthigen Silbergehalte zu Gute gebracht wurden, sagt aber 
nichts, unter welchen Verhältnissen und wie gearbeitet wurde. 

Eine weitere Nachricht findet man im Buche des Pfar
rers Nicolo Grassi: Notl":::ic storiclw delta Carnia, worin 
über AvanzaFolgeudes erwähnt wird: Nel contorno di (orni 
Avoltri si cstraevano miniere, clte purgattc davano diversi 
metalli cd'avea di esse la investitura w1 Nobile Jlfoli11 Pa
tricio Veneto. 

Im Orte Forni Avoltri befinden sich Ruinen von 
Schachtöfen (daher wahrscheinlich der Name Forni), in 
denen aus einem nahe gelegenem Gange, Spatheisenstein 
auf Roheisen verschmolzen wurde ; einen Ort bezeichnet 
man mit Zecca (Münze) und zeigt eine Stelle, wo sich das 
damalige ßergamtsgebäude befand, Gegen Pierabek zu 
nennt man eine Brücke noch jetzt Ponte fucina, einen 
Nebenbach des Rio Avanza, Rio pestoni, man fand da 
Seheidplätze und kleine Erzvorräthe, aber auch in der Höhe 
des Bergbaues fand man Rohsehlacken. 

Die Ursache des Verfalles des Avanzaer Bergbaues 
ist ebenso wenig bekannt, wie die seines Eutstehens, und 
man muthmasst, dass d:eser Bergbau in den Kriegszeiten 
zwischen den deutschen Kaisern und der venetianischeu 
Republik zum Erliegen kam. (Schluss folgt.) 

Literatur. 
Kohlenrevierkarte des Kaiserthums Oesterreich. Heraus

gegeben von Joh. Pech a r, Inspector der k. k. priv. Siidbahn
Gesellschaft. 1 Blatt; in Commission bei Artaria & Composi. 
(1 fl. 50 iu.) 

Tarife der öster. Eisenbahnen für Beförderung minerali
scher Kohle und Coaks mit Lastzügen. Nach amtlichen 
Quellen bearbeitet von Johann Pech a r, Inspector der k. k. 
pr. Siidbahn-Gesellschaft. Wien, 1864. Im Selbstverlage des 
Herau~gebers. 

Es ist uns sehr angenehm das Erscheinen obiger Z\Vei 
zu einander gehörenden "Werke anzeigen zu können, deren 
jedes von uns und vielen Fachgenossen oft gewünscht -worden 
ist. Die Kohlenkarte, ein grosses Blatt, enthält möglichst 
vollständig alle bisher bekannten Kohlenvo1::kommen an den 
betreffenden Localitäten mit beiläufiger Andectung ihrer räum
lichen Erstreckung in Farben ausgedrückt. Steinkohlen sind 
durch C;<rmin in voller Farbe, Braunkohlen durch feine Car-

~) Die in den Abschnitten 1 und 2 enthaltenen Daten 
v~rdankt der Verfasser den An"'aben det· Herren General
Werksleiter J. ß a uer und Localb~rgbauleiter Paul Hartni g g. 
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'Illinschraffirung angezeigt. (Dunkelbraun und licbtbraun wiir
den sich vielleicht etwas deutlicher unterscheiden als die aus 
geringer Fern.i kaum unterscheidb.iren Carminnüancen.) Da
bei sind alle audgeführten Eisenbahnen sowie die projectir
ten Tracen angegeben und eiuige wichtigere Kohlenbecken, 
'Z. B. das Teplitzer, Kladnoer, Pilsner, Elbo~ner, Cillier und 
Xöflacher in Nebenkärtchen in grösserem Massstabe ausge
führt. (Auch hätte. sieb vielleicht noch für einige andere 
Decken zumal am oberen Rande rechts noch Raulll gefunden, 
der bei einer späteren Auflage entsprechend beniitzt werden 
könnte.) Die Karte ist einfach aber praktisch nnd entspricht 
durch Sorgfalt und Vollständigkeit der Ausführung einem wah
ren Bedürfnisse. Es waren zwar auf den Ausstellungen in Paris 
und London ähnliche ämtliche Karten, die vielleicht noch 
besser sind, im M1muscripte zu sehen, aber nwas nützt auch 
der Mantel, wenn er nicht gerollt istu,d.h.wasnützen 
dem Publikum die schönsten officiellen Arbeiten, wenn sie 
u n p u h li ci rt bleiben?? Um so dankbarer müssen wir für obige 
Privatpublica.tion sein, welcher wir Absatz und Verbreitung 
wünschen. Vielleicht veranlasst dann ein solcher Erfolg, dass 
sich die npatriotischeu UnternchmungHlust von Privatverlegern 
zur Herausgabe ähnlicher iimtlich verfasster Industrie- und 
Productionskarten begeistert, und - was bei einem Privatver
leger denn doch auch nicht unbeachtet bleiben kann - auch 
die Kosten decke. -

Noch mehr Anklang im Publikum als die Karte dürfte 
das kleine Heft desselben Verfassers: Tarife etc., finden, wo
ri11 für das sehr beliebte - oder richtiger: ntrnbeliebte« Thema 
der hohen Frachtpreise zilfermässige Daten in Fülle zu finden 
sind. Wir waren nicht in der Lnge, sie sämmtlich auf ihre 
Richtigk~it zu priifen, auch sind sie einem gewissen Wechsel 
unterworfen, demungeachtet aber glauben wir die Arbeit als 
eine verdienstvolle bezeichnen zu dürfen und wünschen nur, 
sie möge durch die baldige Einführung des - nPfennigtarifes" 
anch zu einer ii b c r f 1 il s s i gen gemacht werden. Vor der Hand 
aber dürfte das ßilcblein leider eiu sehr lehrreiches und wich
tiges genannt werden. Wir verratheu ·nichts von dem luhalte 
- man gehe bin und kaufe es, lese es, ucd lerne daraus, was 
noch Alles anders werden muss, ehe die Arbeit !les Verfassers, 
- durch Tbatsachen widerlegt werden wird. 0. H. 

A d m i n i ;;; t r a t i v e s. 
Personalnachriohten. 

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 10. Juni d. J. allergnädigst zu gestatten 
geruht, dass der k. k. Rechnungsrath der Montflnhofbuchhal
tung Johann Kraus das Ritterkreuz des päpstlichen St.-Gre
gor-Ordens annehmen und tragen diirfe. 

Co~curs-Xundmachung. 
Zn besetzen ist die k. k. controlirende Arutsofficials- und 

Material-Rechnungsführersstelle bei dem k. k. Hültenamte zu 
Kaholapajana io der XI. Diätenclasse, mit dem Gehalte jiihrl. 
Sechshundert Gulden, einer Dienstwohnung oder einem Q11ar
tiergelde jährlicher sechzig Gulden, mit den Deputaten von 
zwölt n. ö. Klafter Brennholz und 100 Pfoud Snlz nebst der 
Ermächtigung zum Bezuge von fünfzehn n. p. Metzen Weizen 
aus dem Aerarial-i:lchüttkasten iregen Erlag des vollen Gestehungs
preises, und mit der Verbindlichkeit zum Erlage einer Cautiou 
im Gehaltsbetrage. Bewerber um diese Stelle haben ihre ge
hörig documentirten Gcsuclie unter Nachweisung des Alters, 
Standes, Religionsbekenntnisses, des sittlichen und politischen 
Wohlverhaltens, der bisherigen Dienstleistung, der Kenntniss 
der Eisenfrischmanipulation und der l\lateria\-Rechnnngsführung, 
dann der mit Erfolg absolvirten bergakademischen Studien, 
ferner der deutschen und ungarischen Sprache, der Cautions
fähigkeit uud unter Angabe, ob uud in wel.:hem Grade sie mit 
den d"r Szigctcr Direction unterstehenden Beamten, mindern· 

Diener? oder Arbeitern verwandt oder verschwägert sind, im 
Wege ihrer vorgesetzten Behörden bei dieser Direction binnen 
fünf Wochen einzubringen. 
Von der k. k. Berg-; Salinen-, Forst- und Güter-Direction zu 

Marmaros-Sziget, am S. Juli 1864. 

·. Kundmachung. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft zu Komotau wird 
der unbekannt wo befindliche 1''reischürfer Wenzel Köhler auf
gefordert, seinen Aufenthaltsort anher anzuzeigen und im Falle 
derselbe nicht im Komotauer llerghauptmannschaftsbezirke 
domiciliren sollte, nach §. lbS a. ß. G. einen Bevollmächtigen 
aufz ustelleu, und den in der Katastral-Gemeinde Knibitschken, 
Grundparzelle Nr. 4tl6 angemeldeten, unterm 29. October 1863 
Z. 4320 bestätigten Freischur! nach den Bestimmungen de~ 
§. 174 a. ll. G. sogleich in Betrieb zu setzen, und nachdem 
die lletriebsnachweisung von diesem Freischurfe fiir den I. 
Semester 1 Sfi4 nicht geliefert worden ist, so wird nach §. 24 l 
allg. B. G. mit llezug anf §. 178 allg. B. G_ für diese Unter
lassuug eine i:ltrnfo von 10 fl. ö. W. verhängt und zu dieser 
Nachweisung des Erfolges des Freischurfbetriebes eine Frist 
von vier Wochen, vom Tage der ersten Einsch1<ltung des 
Edictes in der Prager Zeitung gerechnet, mit dem Beisatze 
bestinu'llt, dass bei Nichteinhaltung derselben das Weitere nach 
den berggesetzlicben Vorschriften verfügt werden wird. Zum 
Behufe der Empfängnahme der gegenwärtigen Kuuclmachung 
uni\ der weite.ren Erlä•se wurde als Curator der Bergwerks
besitzer Herr Franz Hengst in Dux auf Kosten und Gefahr 
des Freischürfers Wenzel Köhler aufgestellt. 

Komotau, am 25. Juni 18"'1. 

Erkenntniss. 
Nachdem das im Zipser Comitate, Gemeinde Göllnitz 

Gegend Grellenseifen gele'1:ene, am 6. November 1812, Z. 250-2113 
mit einem ob. ung. Längenmasse verliehene Emanuel-There>in
Bergwc.rk lnut Anzeige des Grn'bendirect'lrs seit einem Jahre 
ausser Betrieb steht, und nachdem weder die Theilbesitzer 
u. z. die Hrn~ David Giinther, Anton Pacz, Paul Weber, .Ma~ 
thia~, P1111I, Anton Weber, Dorothc11 Fuchs, Therese Fuchs 
Elise Fuchs, Dorothea \Valko, Therese Walko, Johann Koczok: 
~lexand;r ~oczo~ •. Ludwig Steinhansz, Engen Kompoty, Johann 
JUD. ßaranyi, Em1he Kuczok, Sara Pacz, Johann Weitzenbrcuer 
Mathias Breuer, Johann Schihulszky, Franz Scbihul~zky, Johnn~ 
Lehrncr und Anton l\littrich, noch ihre etwaigen Rechtsm.ch
folger der hierämtlichen nd manus zugest~llten und ausserdem 
durch das Amtsblatt der Ungarischen Nachrichten Nr. 27 vom 
4. Februar 1864 veröffentlichten Aufforderung wegen Bauhaft
haltung dieses llergwcrkes in der festgesetzten Frist von !JO 
Tagen entsprochen haben, wird im Sinne der §§. 2~3 und 244 
n. B. G. auf die Entziehung die~cs Emanuel-Theresia-Berg
werkes mit dem Beisatze erkannt, dass nach eingetretener 
R.ech~skraft dieses Erkenntnisses nach Vorschrift der §§, 253 
bis 262 a. ß. G. vorgegangen werden wird. Kaschan, 6. Juli 1864. 

Von der Zips-Igl6er k. Berghauptmannschaft. 

In unserem Verlage ist so eben erschienen, und durch 
die B~.chhandlung von F. lllanz & Comp., Kohlmark Nr. 7, 
gegenuber der \Vallnerstrasse, zu beziehen: 

Uebersicht der bergrechtlichen Entscheidungen 
des Königlichen Ober -Tribunals 1860 bis 1863 

von R. Klostermann, Ober-Bergrath. 
fi 1;2 Bogen gr. 8. geheft. Prei~ 90 kr. öst. W. 

Früher ( 1861) ist von demselben Verfasser erschienen wozu 
Vorstehendes die Fortsetzung: ' 

Uebersicht der bergrechtli chen Entscheidungen des 
Königl. Ober· Tribunals bis 1859. 
18 Y:i Bog. gr. 8, geh. Preis 2 fl. iO kr. öst. W. 

Berlin, 7. Juli 1864; (22) 
König!. Geheill/e Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker). 

~ie.~.e Z~itschrift e~scheint ~öchentlich ~in~n Bogen. stark. mit, den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prii.numerationepreis 
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Ein Collisionsfall zwischen Tagmass und 
Freischurf. 

(Nach iimtlich mitgetheiltcn Acten.) 

Uebcr das Verhiiltniss des Bewerbers um ein Tagmass 
zu einem benachbarten Freischurfe haben die Leser dieser 
Zeitschrift im Verlauf der letzten Jahre v<>rsehiedene An-
11ichten aufstellen und vertheidigeu gesehen. Gegenwärtig 
wird uns ein Fall <liesrr Art mitgctheilt, der ~eine Lösung 
bei der obersten Bergbehörde gefunden hat, und dadurch 
ergibt sich ein Entscheidungsmotiv für ähnliche Fälle. 
Wenn wir die polemischen Artikel dieser Zeitschrift reca
pituliren, so finden wir in Nr. 7 mm Jahre 1860 Herrn Dr. 
Schwarz in Laibach der Ansicht, dass Freischurfkreise 
mit Tagmassen gänzlich überlagert werden dürfen und so
nach bei der Verlrihung von Tagmassen dem benachbarten 
Freischürfer das Recht zur 'Vahl eines Vorbehalts
feldes (§. 36, 37 a. B. G.) nicht zukomme. 

In Nr. 7 des Jahrg. 1863 spricht sieb Berghauptmanu 
Jurasky aus Anlass eines concreten Falles dahin aus, dass 
die Ansicht der Unstatthaftigkeit von Freischür
fen auf Ta gm as s- Mille r a li e n mehr gesetzliche An
haltspunkte bieten <lürfte, als die gegentheiligc, auf Statt
baftigkeit solcher Freischürfe gerichtete Ansicht. 

Dieser Ansicht Jurasky's tritt in Nr. 12 des Jahrgangs 
1863 ein anderer unserer bergjuristischen Mitarbeiter -
Bergcommissär v. F l"i t s c h entgegen, um' die Meinung zu 
verfechten, dass die Erwerbung v o n Frei schürfen 
~ufalle vorbehaltenen Mineralien, somit auch 
Lu f die Tag m a s s m in er a l i e n zu 1 ä s s i g sei, dass 
1ber für solche Freischürfe, von welchen erw'lesen ~erden 
:ann, dass sie auf Tagmassmineralien gerichtet seien, Vor-
e haltsfel der nich't gelagert werden dürfen, und 
ass Freischurfkreise überhaupt durch Tagmassen gänz
ch überlagert werden dürfen. 

Tbeilweise zustimmend spricht in Nr. 23 vom J. 1863 
ergcommissär Balos die Ansicht aus, dass die Erwer
ung von Freischürfen auch auf Tagmassminera
en gesetzlich zulässig sei, dass aber auch diesen 
reischürfen das Vorbehaltsfeld zukomme und 

dass bei Verleihung benachbarter Tagmassen 
ü'b er hau p t jedem Frei s c h ü r fc r das Recht gebühre, 
sein Vorbehaltsfeld zu strecken. 

Nachdrm der Boden dieser Streitfrage theoretisch hin
reichend bearbeitet vorlag-, kam uun in jüngster Zeit eine 
oberstbergbr.hördliche Entscheidung hinzu, welche einen 
vorgekommenen Fall in einer der letzt angeführten 

.Aus i eh t am meisten entsprechenden Weise entschieden hat. 

Der Fall ist iu Kürze folgender: 
Die Gewerkschaft A hat im September 1862 um Ver

leihung eines Tagmasses bei Xdorf zur Gewinnung des in 
Halden vorkoi:nmendeu Galmei's und Bleierzes angesucht. 
Anfangs November wurde der gesetzlich vorgeschriebene 
Augenschein vor.genommen, wobei der vorgeladene Naehbar
Schürfer B gegen die Verleihung protestirte , W<' il das 
Tagmass in ~einem Freischurfkreise x y z gelegen Fei, auf 
Grund welches Freisehurfes ihm ein Vorbeha!tsfeld gebühre. 
In dieses würde das von A begehrte Tagmass fallen, und 
desshalb begrhrte er die Verleihung des Tagmasses an ihn 
(B) selber. - Nehenbei muss bemerkt werden, dass 
die Grundbesitzer von Xdorf, iiber deren Parcellrn das Tag
ma:>S gelagert werden sollte, bei der Augenschcinsvcrhand
lung nicht vorgeladen waren. - Die l~ergbch ürd e gab 
d c m E i n s p r u c h e k e i n e F o 1 g e u n <l c r ); a u n t c d i e 
Verleihung eines Tagmasses un die Gcwerk
s c h a ft A für zulässig. Diess Erkenntniss wurde damit 
motivirt: dass dieZumessuug eines Vorbehaltsfeldes für den 
Freischurf x y z des B unzulässig erscheine, weil nach§. 76 
a. B, G. die Tagmassmineralieu wohl innerhalb eines 
ver 1 i ehe n e n Feldes als Zugehör der Verleihung anzu: 
sehen seien, der Freischiirfer aber nur auf die vor behaltenen 
Mineralien, die durch einell' regelmässigen ß er g bau h e
t rieb zur Gewinnung kommen, nicht aber auf die Tagmass
mineralien Anspruch machen könne. 

Dem Recurse des B wurde von der Ober_bergbehörde 
keine Folge gegeben, jedoch der principiellen Wichtigkeit 
des Falles wegen eine ausserordentlicbe Berufung bewilligt. 
Diese gründete sich auf die §§. 76 und iS a. B. G. und 
auf den §. 55 der Vollzugsvorschrift. 

Die oberste Bergbehörde (Ministerium für Hamlel und 
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Volkswirthscbaft) hat die beiden vorangegangenenEutschei
dungen, insoweit damit die Verleihung eines Tagmasses an 
die Gewerkschaft A für zulässig crkan11t wurde, aufgehoben 
und die nochmalige Vornahme des im §. 81 a. B. G. vor
geschriebenen Augenscheins angeordnet, zu welchem, der 
Vorschrift dieses Paragraphs gmnäss, auch die llesitzer je
ner Grundpareellen, iiber welche das erbetene Tagmass sich 
erstrecken soll, beizuziehen sein werden. -

Es wird ferner in der oberstbergbehördlichen Ent
scheidung die Ansicht der Berghauptmannschaft, welche mit 
Berufung auf den §. i6 a. B. G. annahm, dass ein Frei
schürfer nicht auf die Tagmassmineralien, sondern nur auf 
jene vorbehaltenen Mineralien, welche durch regelrechten 
Bergbaubetrieb gewonnen werden, Anspruch machen könne, 
- für u nri c h ti g erklärt und diese Entscheidung folgender 
Art motivirt. Nach §. 78 a, B. G. ist zur Verleihung vou 
Tagmassen die Nachweisung erforderlich, dass dadurch 
bereits erworbene Rechte anderer Bergwerksun
tcrnehmer nicht beeinträchtigt werden. Hiezu ge
hört auch das Recht auf jenes Feld, welches nach §. 34 
a, B. G. jedem Freisc,hürfer ohne Unterschied der 
zu schürfend c u Mine r a 1 i c n vorbehalten ist und 
welches nach §. 36 a. B. G. gestreckt werden kann, wenu 
in der Nähe Bergwerks m a s s e n (worunter nach §§. 5 
und 215 a. B. G. sowohl Gruben-, als Tag massen verstan
den werden) zur Verleihung kommen. Da aber diese~ Vor
behaltsfeld dem §. 42 a. B. G. gcmäss sich in die ewige 
Höhe erstreckt, und da der im §. 34 a. B. G. beruhende 
Ansprut'h auf dessen Verleihung zugleich auch den Ans1Jruch 
auf alles dasjenige begründet, was überhaupt oder was 
speciell nach §. 76 a. B. G. ein Zugehör dieser Verleihung 
ist, so ergibt sich, dass vor rlem Ausspruche über die Ver
leihung des von der Gewerkschaft A ausgebetenen Tag
masses dem benachbarten Freischürfer B die Wahl seines 
Vorbehaltsfeldes freigestellt werden muss. -

An diese Motivirung können noch folgende Argumente 
zur Rechtfertigung der letzten Entscheidung angereiht wer
den. Es ist die Einwendung vorgekommen, dass ja das Vor
behaltsfeld der §§. 35, 36 und 37 a, B. G. ein Gruben
feld sei, und der Freisehürfer, der es vielleicht nur auf 
Tagmassminera.lien abgesehen habe, ein Tag mass bedürfe. 
Allein dieses Argument scheint hier nicht massgebend zu 
sein, da der Freischürfer überhaupt durch keine gesetzliche 
Vorschrift bei der seinerzeitigen Verleihung an jenes Vorbe
haltsfeld gebunden ist. Dieses Feld bedeutet cbeu nichts An
deres· als j e n e n Raum , i n w e l c h e m in f r e m d e s 
Massnicht gelagert werden darf, keineswegsaber 
einen Raum, weleherdemFreischürfer \'er 1 i ehe n werden 
müsste! Wenn er überhaupt seiner Zeit eine Verleihung 
will, muss er darum ansuchen und kann dann auch ein an
deres gelagertes Feld - selbst ein grösseres, wenn berg
freier Raum da ist, verlangen; warum sollte er nicht auch 
ein Tagmass verl~ngen können, wenn das Resultat der 
Sehürfung die Bedingunge.n zur Erlangung eines solchen 
dargethan bat? Gegenüber einem Tagrnassanspruche eines 
Andern muss aber dem Freisehürfer. ein grösseres Einspruchs
recht schon desshalb zustehen, weil naoo der ausdrücklichen 
Bestimmung der Vollzugs-Vorschrift §. 55 der Freischür
fer innerhalb seines Feldes (§. 31 a. B. G.) einen aus
sehliessliehen Anspruch auch auf die darin befindlichen 
Halden hat und daher eine Tagmassverleihung darauf ohne 
seine Beistimmung nicht stattfinden darf! -

" 

Die Vollzugsvorschrift hat allerdings nicht Gesetzes"' 
kraft, wohl abe.r ist sie in jcnen,Bci;timmungen, welche mit 
dem Gesetze im Einklang stehen, geeignet, den Geist des 
qesetzes erklären zu helfen; und diess ist hier der Fall. -

Der Raschette'sche Ofen beim Bleischlich
schmelzen. 

Es liegt uns ferne , uns in die inneren Streitigkeiten 
einmengen zu wollen, welche aus Anlass der ersten Cam
pagne des Mühlheimer Raschette-Ofens zwischen der Ge
sellschaftsleitung des \Verkes und dem Ingenieur Aub el 
entstanden sind, denn wir halten einerseits ein hemmendes 
Eingreifen von Laien (seien es selbst die Eigcnthümcr) in 
neue technische Betriebseinrichtungen stets für bedenkli eh, 
können aber andererseits uns auch nicht entschliessen, Herrn 
Aubel's a.usserordeutliche Fertigkeit in der Reclame an und 
für sich auch für ein unumstössliehes Befähigungszeugniss 
zu halten. Wahrscheinlich. haben in dieser Sache beide 
Theile Unrecht, und die Sache selbst, d. h. das unbefan
gene Urtheil über den \Verth des Raschette-Ofeus, 
leidet unter solchen Zänkereien, 

Mag nun der Versuch in Mühlheim so glänzend ausge
fallen sein, wie Herr Anbei behauptet, oder so entsehi~den 
missglückt sein, wie seine Gegner glauben machen wollen, 
so hat diess-wenn man die hierüber gewechselten Beschul
digungen unbefangen prüft - doch keinen entscheidenden 
Einfluss auf die Frage des Raschette-Ofens an sieb, 
sondern dreht sich um so mehr um die Person des Herrn 
Anbei, als dieser sich eben wesentlicher Modifi.cationen des 
Rascbette-Ofens rühmt und demselben sogar seinen Namen 
.beifügen lässt. - Die näc)lste Zeit wird über die Verwend
barkeit dieses Ofens als Eisenbobofen ihr Urtheil sprechen, 
denn man wird auch anderwärts au dessen Ausführung 
se1'reiten, und vielleicht wird in Böhmen, wo die Grund
idee betreits von Mayer in N eu-J oaehimsthal durchgeführt 
wurde, auch ein Ausschlag gebender Versuch ausgehen. 
(Vgl. unsere Zeitschl'ift Nr. 22 1 S. 17 0 u, 1i1 dieses 
Jahrganges.) 

Indessen hat man aber nicht gesäumt, unter de u t
s eher fachkundiger Leitung den Raschcttc-Ofen in 
dem Bleiproeesse zu versuchen. Wie die berg- und hüt
ten m än n isc he Z e i t'u ng von Bruno Kerl und Fr."\Vim
m er ih Nr. 22, am 27. Maid, J. berichtete, ist auf der 
A 1 t e n a LI er Hütte am Oberharze ein ähnlicher Ofen zur 
Verschmelzung vou Bleiglanzschlicheu eingerichtet worden. 

nDer 18-20 Fues hohe Ofen misst au den langen 
Seiten oben und unteu 7 Fnss 4 Zoll, uud ist an den schma· 
Jen Seiten obeu 4%, unten 3 Fuss weit. Die Vorwand an 
letzteren bat 2 Fuss Weite und der etwa 2 Fuss dicke 
Sohlstein von beiden Seiten nach der Mitte zu ein Ansteigen 
von 5 Zoll, ein gleiches iet der Reihe von 5 Formen in je· 
der der langeu Seiten gegeben. Die Formen, für welche 
Düsen von 1 1/ 2 Zoll Durchmesser bestimmt wurden, liegen 
von Mittel zu Mittel 16 Zoll aijseinandcr, in der Art 8 ZoJI 
wechselständig einander gegenüber, dass wo an der einen 
langen Seite vou der Vorwand bis zur ersten Form ein 
Zwischenraum von 8 Zoll bleibt, auf der gegenüberstehen· 
den ein solcher von 16 Zoll vorhanden ist Die zweite Forlll 
kommt ge'rade ebenso hoch zu liegen, als die Form in den 
gewöhnlichen Sehlichöfän - nämlich 16 Zoll über deJD 
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Vorhenlbleeh. Unter dem mit einer Gestübbesohle versehe
nen Sohlstein befindet sich ein nach oben sich etwas erwei
ternder Kanal zum Anwärmen, \'On wc>lchem mehrere Qu.T
züge in's Freie führen. Die Ofenwangen bestehen zu un
terst auf etwa 3 Fuss Höhe aus buutem Sandstein, dann 
folgen 2 l/2 Fuss feuerfeste Steine (Uslar'scho), uncl zu oberst 
Harnsteine. Uebcr der Ofenmündung befinden sich Flug
staubkan1mcrn, au den langen Ofenseiten auf Gewölbbo
gen ruhend, unter denen man, belrnfs des.{;hargirens \'Om 
Beschickungsboden ab, in die Ofenmündung gelangen kann. 

, Dieser Ofen wurde nach einem weiteren Berichte der
selben Zeitung (~r. 2S, S. 235) am 2S. Juni 1. J. in Be
trieb gesetzt, Er wurde zunüchst mit Holzkohlen gefüllt, 
l'lforgens 1. ()Uhr auf jede Form ein Stein- (Lech-) Schlackcn
satz gegeben , dann Beschickung mit Cokcs. Naclnnit
tags 4 Uhr liess man das Gebläse mit 6 Linien Quecksil
berpressung an, welche später auf 9-1 0 Liuien erhöht 
wurde. ßis zum 2. Juli l\Iorgeus hatte der Ofen bereits 210 
Ctr. Werkblei und 191 Ctr. Bleistein, bei einem Verhält
niss von .10 Pfd. Beschickung zu 1 Pfd. Cokes. geliefert, 
während ein gewöh~licher ~chlichofen in derselben Zeit 
nu1· 83 Ctr. Werkblei und ii Ctr. Stein (Lech), bei 7 Pfd. 
Beschickung auf 1 Pfd. Cokes, producirte. Die Gicht ist 
ohne Schwierigkeiten dunkel zu erhalten gewesen und hat 
fast gar nicht geraucht , die Bildung und Separatio11 der 
Productc ging in crwiinschtem Masse vor sich, und es er
folgten bei beidrn Vorherden regeln1ässige Abstiche. Als 
alfeiniger Urbclstaud zeigte sich das Gliihendwerdcn der 
einfachen Formen an der einen Seite, wahrscheinlich in 
Folge des Abscb.aleus von Sandstein unter den Formen. 
Durch Abkühlen derselben mittelst eingespritzten 'Vasscrs 
und zeitweilige Auswechselung hoffte man dem Uebel zu 
steuern. Neuesten Nachrichten zufolge (ß. H. Ztg. ddo, 
10. Juli, Nr. 29) ist die Production des Ofens bis auf das 
Dreifache eines gewöhnlichen Schlichofens gestiegen, nnd 
einige Versetzungen, welche am 8. Juli anfingen die Pro
duction hcrabzumindera, remedirte mau mit Erfolg durch 
passende Schlackenzuschläge." 

So weit reichen die Berichte, aus denen man die Hoff
nung schöpfen darf, dass Raschette' s 0fen sich im Schlich
schmelzen vortheilhaft erweisen dürfte. Wir wollen weiteren 
Mittheilungen mit Interesse entgegensehen, glauben aber 
unsere österr. Metall-Hüttenmänner jetzt aufmerksam ma
chen zu sollen, um zu ähnlichen Versuchen anzuregen. 

Die Passivität der Metalle. 
Nach einem Vortrage des General-Probiramts-Directors ?il. v. 

Li 11 im öst. Ingenieur-Vereine. 

Wir haben in unserer Nr. 11 vom 14. März d. J. er
wähnt, dass Director M. v. Li 11 bei der am 4. März abge
haltenen berg- und hüttenmännischen Abtheilungsversamm
lung des österr. Ingenieur- Vereins einen Vortrag über die 
sogenannte Passivität der Metalle gehalten habe, den wir 
damals aus dem Gedächtniss und im Auszuge wiederzugeben, 
wegen der yielfachen Details desselben, ausser Stande 
waren. Das vor Kurzem erschienene Heft V. der Zeitschrift 
des öst. Ingenieur-Vereins bringt nun den erwähnten Vor
trag in seiner Ausdehnung, und wir erfüllen unser in Nr. 11 
gegebenes Versprechen, darauf eingehender zurückzukom -
men, durch Mittbeilung desselben aus der genannten Quelle. 
Der Vortrag lautet: 

Die Metalle: Eisen, Kupfer, Silber, 'Vismuth etc. werden 
durch Salpetersäure von mässiger Conc~ntration heftig an
gegriffen und aufgelöst. Zinn wird von der Säure in unlös
liches Zinnoxyd umgewandelt. 

Nun ist aber auch bekannt, dass bei diesen l\Ietallen 
ein sogenannter passiv c r Zn stand eintreten kann; in 
welchem dieselben von der Säure sichtlicl1 nie Lt angegriffen 
werden, und in der Säure, ohne Veränderung zu erleiden, 
aufbewahrt werden können. 

Hauptsiicblich hat man sich mit dem Verhalten des 
Eisens gegen Salpetersäure beschäftigt und angeuommen, 
dass unter gewissen Umständen dasselbe clectro-negativ 
polarisirt werde, einen electro-dynamischen Zustand 
annehme. Dieser Zustand kann hevorgcrnfcn werden: 

J. \V enn man einen Eisenstab oder Drnbt in Salpeter
säure der höchsten Concentration (1,54 sp. G.) bringt, worin 
er nicht angegrifleu "·ird; 

1 

2. wenn man Eisendraht in VcrbinJnug mit Platin in 
concentrirtcrc Salpetersäure (1,45 sp. G.) bringt, jedoch 
so, dass das Platiu zuerst mit der Säure iu Berührung kommt; 

3. passiv wird aber auch ein Eisendraht in Yerdiinnter 
Säure (1,35 sp. G.). wenn man ihn vor dem Eintaucht:n 
oberflächlich durch Glühen oxydirt; 

-1. ferner durch wiederholtes Eintauchen des Eisens in 
solohe Säure. 

Das passive Eisenstück wird durch Abspül1'n oder 
Abreiben wieder activ. Ebenso dadurch. dass man es mit 
einem Draht von gcwühnlichcm Eisen, Zink etc. berührt. 

Passiv gewordenes Eisen, namentlich solches, welches 
iu C'Oncentrirter Salpetersäure gelC'gen, C'rhält sich auch in 
Lösungen von salpetcrsaurcm Silber und Kupfervitriol -
wenigste'ns längere Zeit - unverändert. 

Die Erklärung, dass der passive Zusfänd des Eisens 
galvanischer Natur sei, riihrt von Schönbein her. 

Andc re (Faraday, B ic tz) haben diesen Zustand einer 
dünnen Oxydhaut zugeschrieben, welche sich auf dem Eisen 
bildet, namentlich hat aber in jüngster Zeit W. He 1 d t in 
dieser Richtung weitwendige und eindringliche Cutcrsu
chungen angestellt, deren Resultate er in dem Journale für 
praktische Chemie von Erd rn an n veröffentlichte. 

Hiernach bedarf es zur Erklärung der Passivität durch
aus nicht der Annahme der Polarität, sondern dieselbe ist 
in der Hauptsache darin gelegen, dass die salpetersauren 
Salze des Eisens und andernr hieher gehörigc>n '.\letalle in 
concentrirter Salpetersäure nicht löslich sind. 

Wenn wir auf die im Früheren erwähnten 4 Ursachen 
der Passivität zurückblicken, stellt eich die SaC'he folgender
massen dar: 

ad 1. Die concentrirte Säure (1,54 sp. G.) hält das 
Wasser so fest gebunden, dass hiedurch die prä.disponirende 
Verwandtschaft des Metalles zum Sauerstoff überwunden 
wird und sonach die Säure nicht zersetzt werden kann, Es 
ist hier ein ähnlicher Fall, wie wenn man z.B. kohl~nsauren 
Baryt mit concentrirter Salpetersäure übergiesst, wo auch 
keine KCthlensä.ure-Entwicklung und keine Lösung erfolgt, 
Auch in etwas weniger concentrirter Säure kann die Unlös
lichkeit des Metalls eintreten, indem zwar anfänglich eine 
Einwirkung auf die Säure stattfindet, hiebei aber wasser
freies Oxydsalz gebildet wird, welches das Metall einhüllt 
und vor weiterer Einwirkung der Säure schützt, 

ad 2. Durch Berührung mit Platin wird in der con
centrirteren Salpetersäure,· in welcher sich sonst die „ 



Metall~ bi~ zu einem gewissen Grade lösen würden, augen
blicklich was s e rfre i es, s alpe ters a ure s Salz niederge
schlagen und jede Bewegung der Säure verhindert, da keine 
Gasentwicklung stattfindet. 

Beim Eisen sowohl wie beim Kupfer verbreitet sich 
das wasserfreie Salz als ein zartes, durchsichtiges und glän
zendes Häutchen über die Oberfläche des eingetauchten 
Theils, unter welchem das Metall durchschimmert. Dieser 
U eberzug verhindert nun jede weitere Einwirkung der Säure 
(vorausgesetzt, dass sie nicht zu verdünnt ist). 

ad 3. Durch Glühen des Eisendrahtes bedeckt sich 
derselbe mit Oxydul- Oxyd (Hammerschlag), welches die 
Einwirkung der Säure abhält; durch Abschaben des Ham
merschlages wird der Draht wieder activ. 

ad 4. Durch Herausnehmen aus· der Säure wird das 
Abscheiden des salpetersauren Oxyds begünstigt. Nach 
mehrmaliger Wiederholung dieser Manipulation bildet sich 
ein gegen Einwirkung der Säure schützender Ueberzug. 

Den Umstand, dass passives Eisen durch Berührung 
mit Draht von gewöhnlichem Eisen, Zink etc. wieder activ 
wird, erklärt He 1 d t damit, dass hiedurch der schützende 
Ueberzug von gebildetem, wasserfreiem, salpetersaurem 
Eisenoxyd geritzt und verletzt wird, wodurch die Salpeter
säure wieder zunächst mit einem kleinen Theile der me
tallischen Oberfläche in Communication gebracht wird. 

Das sich entwickelnde Stickoxydgas schiebt sich zwi
schen Metall und Ueherzug ein, indem es seinen Weg au 
der Oberfläche des Metalls verfolgt, und löst den Ueber
zug los. 

Ganz anders als weiches Eisen verhält sich Stahl 
gegen Salpetersäure. In Salpetersäure von beiläufig 113 sp. 
G., worin sich weiches Eisen unter Gasentwicklung auf
löst, bringt Stahl zwar zuerst durch einige Augenblicke 
Gasentwicklung hervor, welche aber plötzlich aufhört, und 
es findet sodann keine weitere Auflösung statt. Den Stahl 
seihet findet man mit einer schwarzen Schichte bedeckt, 
welche ausgeschiedener Kohlenstoff ist, der die weitere Ein
wirkung der Säure hemmt. Wie einleuchtet, muss kohlenstoff
haltiges Eisen aus gleichem Grunde auch auf Silber- und 
Kupferlösungen weniger wirken als weiclies Eisen. 

Es ist noch zu erwähnen, dass sowohl bei der Zer
setzung der Salpetersäure, als auch bei der Niederschlagung 
anderer Metalle aus ihren Lösungen die Massenwirkung 
eine Rolle spielt: Salpetersäure der höchsten Concentration 
(1 154)1 in welcher ein Kupferdraht nicht gelöst wird, 
wirkt auf fein vertheiltes Pulver heftig ein. Beim Eisen ist 
die Affinität geringer, denn gepulvertes Eisen vermag 
die Salpetersäure von J 154 nicht mehr zu zersetzen, wohl 
aber I\Och Säure von 1,40, worin ein Eisenstab nicht mehr 
angegriffen wird. 

Kupfer fällt aus Silbedösungen, Eisen aus Kupfer- und 
Silberlösungen das Metall viel schneller und energischer, 
wenn es in fein vertheiltem Zustande angewendet wird. 

Ferner geht die Fällung aus yerdünnten Metall- Lö
sungen schneller vor sich, wie aus concentrirten, weil im 
ersteren Falle die Masse des fällenden Metalls im Verhält
nisse zu dem zu fällenden grösser ist. 

Bemerkenswerth ist auch folgende Beobachtung von 
He 1 d t: Reiner Hammerschlag in grösseren Blättchen in 
Kupfervitriol-Lösung gebracht, brachte nach 24 Stunden 
keine Veränderung hervor. Sowie aber metallisches Eisen 

mit dem Hammerschlage in Berührung gebracht wurde, 
verkupferte sich der ganze Hammerschlag und das Eisen 
in kurzer Zeit. 

Will man aus dem Gesagten Schlüsse in Bezug auf 
die Manipulation des Fällens der Metalle (Kupfer- und 
Silber-Cementation) ziehen, so ergibt sich Folgendes: 

1. Weiches Eisen ist besser zu verwenden als kohlen
stoffhaltiges (Stahl- und Roheisen). 

2. Bei der Cementation muss das Absetzen von (ba
sichen) Oxydsalzen am Eisen möglichst verhindert werden, 
\Yas besonders bei schwach sauren Lösungen zu befürch
ten ist. 

3. Die Lösungen des zu fällenden l\Ietalls dürfen nicht 
zu concentrirt sein. 

4. Verkleinertes fein ver theiltes Eisen und Kupfer 
leisten bessere Dienste als solc bes in grossen Stücken. 

So wie Eisen und Kupfer, ist auch Silber in höchst 
concentrirter Salpetersäure nicht löslich. Nun ist es aber 
eine von Stölzel (Dingi. p. J. Band 154) vorgebrachte, 
von Held t nicht angeführte Thatsache, dass versilberter 
Kupferdraht und andere derlei Gegenstände dadurch ent
silbert werden können, dass mau sie in höchst conceutrirte 
Salpetersäure (oder in ein Gemisch von käuflicher concen
trirter Salpetersäure und Schwefelsäure) stellt. In diesem 
Falle also 'Yenigstens findet eine Einwirkung der Säure auf 
die fr<!ilich sehr dünne Silberschichte statt, während das 
Kupfer nicht aufgelöst wird. 

Hieran anknüpfend, er wähnt der Hen Vortragende 
noch einer eigenthümlichen Wirkungsweise von Kupferlö
sungen auf Stahl. 

Bekanntlich kann man auf einer Stahlplatte eine Gre.
virung hervorbringen, indem man auf dieselbe eine Zeich
nung mit fetter Schwärze überträgt, oder hierauf mit solcher 
Schwärze zeichnet, und sodann die Platte dpr Einwirkung 
einer Säure aussetzt, welche die blanke Fläche ätzt1 während 
die fette Substanz die Einwirkung der Säure verhindert. 
Man bekommt so eine er h e. b e n e Gravirung. · 

Nun hat aber der Franzose Via 1 ein anderes Ver
fahren eingeschlagen. 

Die Platte, auf welcher sich die Zeichnung mit fetter 
Schwärze befindet, wird in ein Bad getaucht, welches aus 
einer gesättigten Lösung von Kupfervitriol, mit einer kleinen 
Menge Salpetersäure versetzt, besteht. Nach dem Heraus
nehmen der Platte aus dem Bade und Beseitigung des Kupfer
überzuges durch Ammoniak erhält mau eine vertiefte 
Gravirung. Becquerel hat diese interes•antc Erscheinung 
auf nachstehende Weise erklärt. 

Die Stellen der Stahlplatte, welche keine fette Schwärze 
empfingen, werden in Folge der gemeinschaftlichen Wirkung 
der Salpetersäure und des schwefelsauren Kupferoxyds so
fort mit metallischem Kupfer überzogen1 dessen Theile unter 
sich wenig Adhärenz haben. Gleichzeitig dringt die Metall
Lösung .mittelst Einsaugens allmälig durch die fette Masse 
und geiangt auf das Metall, wornach die galvanische Kette 
- Kupfer und Stahl - hergestellt ist; das schon abgela
gerte Kupfer ist der negative Pol, und der noch nicht an
gegTiffen_e Stahl der positive Pol. Das schwefelsaure Kupfer 
wird dann auf electro-chemischem Wege zersetzt; der po
sitive Stahl wird von der Schwefelsäure um so tiefer ange
griffen, je dicker die Schwärzeschichte ist; das von der Zer
setzung herrührende Kupfer wird über die Ränder gedrängt 
und hebt endlich die Schwärze, so dass eine erhabene 
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Zeichnung in Kupfer gebildet wird, welches man mit Ammo
niak auflöst. Die hervorgebrachte Wirkung hat das Merk
wiirdige, dass die Abstufung der Vertiefung genau diejenige 
der Tinten der Zeichnung repräsentirt, so dass die Gravirung 
deren genaues Abbild ist. 

Ein neues Bergbauunternehmen auf Fahlerze 
zu A vanza nächst Forni A voltri, Provinz 
U dine, District Rigolato im Venetianisch.en. 

(Schluss.) 

Vor beiläufig 50 Jahren wurde ein Gemsenjäger aus 
Sappada, Christoph Kratter, auf ein blaues und grünes 
Gestein an der Kalkwand in Avanza aufmerksam, nahm 
Siücke hievon und liess sie inl Hall probiren, wobei ein 
mässiger Silber· und Kupferhalt ermittelt wurde. 

Kratter suchte nun vergeblich nach Bergbauunterneh
mern, machte in dieser Richtung mehrere Reisen und wurde 
zuletzt in Bleiberg in Kärnthen an den jetzigen General
Werksleiter der venetianischen montanistischen Gesell
schaft, Herrn J. Bauer, gewiesen, welcher die Untersuchung 
dieses verfallenen Bergbaues mit einer geognostischen 
Rundreise in Carnien im Jahre 1857 verband und ersah, 
dass in Avanza abbauwürdige Silber-Fahlerze vor!fom
men *). 

Die Dircction der venctianischcn montanistischen Ge
sellschaft veranlasste nun im Herbete 1857 die Aufgewäl· 
tigung alter und Eröffnung neuer Stollen. 

Mit der Eröffnung der alten Stollen, nun O'Connor 
und Comello genannt, und eines neuen Stollens "Ilaueru ge
gen den Tag zu, dem Streichen des Ganges nach wurde 
begonnen. Im Herbste 1858 wurde ein anderer alter Stollen, 
nun Errelj& gena~nt, im Jahre 1859 der alte Stollen, nun 
Schielin geil11,Dnt, P.rscblossen. Im Jahre 1858 wurde ein 
Zechenhaus, im Jahre 1861 ein zweites und eine Schmiede 
in Avanza erbaut. 1862 wurde der Erbstollen Sella in An
griff genommen und zugleich ein Schurfstollen in Serais 
am Collc'Bordaglia, wo ebenfalls namhafte Arbeiten der 
Alten sich vorfinden, angelegt. 

%. Nofü über die geognostischen Verhältnisse des !van· 
ner lrnorkommens "-'·:\!). 

Sowohl der Berg Paralba, als die an denselben an
schlicssenden Monte Cadenis und 'Avanza, sowie die wei
ter östlich gelegenen Berge h cer Bordaglia, bcstehe_n aus 
krystallinischem Kalk uud Thonglimmerschiefer ; ersterer 
bildet die Gebirgskämme und keilt sich in den nördlich und 
südlich anliegenden Thonschiefer ein. 

Der krystalli nische Kalk ist dunkelgrau bis weiss, 
kurzklüftig, der Thonsc hiefer glimmrig, manchmal talkig 
und schwarz bis braun, die Schiefärung aufrecht, manch
mal gebogen, und im Gegensatze von Kalk mit Vegetation 
bedeckt. Beide zählt man zur Cambrischen Formation. 

Der Tbonschiefer geht nördlich bei Maria Luggau in 
iärnthen in Glimmerschiefer, dann im Gailthale in die so
(enannten Gailthaler Schichten über, die zur Steinkohlen
~ormation gehören und Petrefacten führend sind. 

*) ~oesterrcichische Zeitschrift für Berg- und Hütten
•esen" 1858, Nr. 51. 

**) So weit diese Darstellung ohne gleichzeitige Karten
orlage geschehen kann. 

Südlich folgen auf den Thonschiefer, we !eher wie der 
krystallinische Kalk ein west-östliches Streichen hat, Quarz
conglomerate von geringerer Mächtigkeit, hierauf .rothe und 
bunte Sandsteine etc. etc., überhaupt die unteren Schichten 
der Trias-Formation. 

W cstlich gegen den Paralba zu und östlich über Bor
daglia verschwinden die krystallinischen Kalke und der 
Thonglimmerschiefer, und es treten östlich jüngere Kalke 
mit Spatheisenstein auf. 

Am südlichen Abhange des Berges Cadenis und Bor
d11glia, zwischen dem krystallinischen Kalk und dem Thon
glimmerschiefer, befindet sich nun der Fahlerz-Contactgang 
fast aufrecht stehend, von Avanza bis in die llorda.glia dem 
Streichen nach auf circa 20.000', dem Fallen nach zwi
schen Avanza und Serais auf 1500' verfolgt. 

Durch Verwitterung und Abblätterung des Thonschie
fers wurde der Gangkopf entblösst und steht zu Tage. 

In A van z a ist die Gangausfüllungsmasse grösstcn
theils Quarz und Kalk , untergeordnet Thonschiefer, 
Schwerspath, Anhydrit. Diese Gangausfüllu ngsmasse ist 
nun mehr. oder weniger mit Fahlerz imprägnirt, der Schwer
spath begleitet gewöhnlich Bleiglanz; Kupferkies kommt 
selten vor, noch seltener Schwefelkies, am seltensten Zink
blende. 

Betrachtet man die Gangverhältnisse und das Erz
vorkommen vom östlichen Auslänge·n des Horizontes O'Con
nor aus, weiter westlich bis über den Comello-Stollen, so 
findet man in O'Connor östlich den Gang sehr unregelmäs
sig, eigentlich nur absatzweise und immer an westlich fal
lende Abendblätter gebunden; bei den grossen Windungen, 
welche Kalk und Schiefer machen, befindet sich der Gang 
nur dort, wo die Scheidung das Streichen von Stund 1 7 nach 
Stund 5 bat. 

Die Gangmasse besteht grösstentheils aus schwarz
glänzendem Schiefer (Graphit), welcher öfter breccienartig 
mit Fragmenten von lichtgrauen Schieferstücken, schwärz
lichen Kalk.stücken, und Quarzkörnern vermengt ist. Iu 
diesem kommt das Fahlerz derb, und in Tetraedern wie 
besäet eingesprengt vor; gegen Tag zu ist es verwittert. 
Hier sind Kupferkiese mit Fahlerz gemengt vorgekommen. 

Im westlichen Auslängen von O'Connor ist der Kalk 
und Schiefer ebenfalls gebogen, der Gang fehlt stellenweise, 
aber je weiter westlich man gelangt, desto mächtiger wird 
er und desto regelmässiger dauert er an. 

Das (janggcstein ist durchaus quarzig, manchmal 
schwerspäthig. \Vo es von den Adelsblättern, welche ein 
westliches Fallen von 30-40° haben, weiter westlich in 
die Richtung nach Stund 1 7 kommt, da sind meistens schöne 
Erzanstände zu treffen, jedoch wechselt da die Gangmäch
tigkeit von 2-6'. 

Bei Verengungen kommt zwischen dem quarzigen Ge
stein und dem Kalke bleiglanzführender Schwerspath vor, 
welcher sich aber immer verliert, wenn der Gang sich 
aufthut. 

Von dem Schiefer ist der Gang durch ein Saalband, 
welches maue hmal abgelöst ist, getrennt, während er mit 
Kalk mehr verwachsen ist. 

In diesem Auslängen wurden 2 Erzlinsen von reinem 
derben Fahlerz durchgefahren, deren kurzes Streichen nach 
Stund 17 und das Fallen mit 3 7 o westlich unter den Schie
fer geht. Sie werden nun über und unter sich verfolgt. 
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Das reine derbe Fahlerz ist stahlgrau, von feinen Quarz
adern durchzogen und vom Nebengestein nicht scharf ge
schieden, sondern darin verlaufend. 

Zu Tage ober O'.Cönnor zieht sich das Fahlerz über 
die steile Kalkwand krustcnförmig herauf, auch sind da 
kleine Erzstreifen. welche mit dem Gauge parallel streichen. 

Von O"Counor gegen Bauer-Stollen zu wirft der Gang 
einen Haken, um von Let:.;terem über 300' weit sehr regcl
mässig bis Schiclin fortzusetzen. 

Sowohl im Bauer-als im Errcra-Stollcn ist die Gangaus
füllungsmasse grösste~theils brcccicnartig, bestehend aus 
eckigen Kalk-, Schiefer-, Quarz- und Schwcrspath-Fragrncn
ten, worin manchmal Schiefer, manchmal Quarz vorwal
tet. Rein lp1arziges Gestein ist in diesen höheren Ilorizon
teu selten zu fi11dcn. Die Fahlerze sind da mehr oder we
niger dicht ciugcsprcngt. Die Gn11gmiichtigkeit wechselt 
von 3 bis 12'. 

So wie in O'Counor, so auch hier kommt in den Gang
engen Bleiglanz mit Sclmerspath vor, die sich bei Gang-. 
ausweitungcn verlieren, Ebenso findet auch hier, wie in O' Con
nor, die Trennung des Ganges vom Schiefer durch ein Saal
band statt. Zn Tage ist das Fahlerz oxydirt und bildet auf
fallende grüne und, blaue, von Weitem wahrnehmbare 
Flecken an der Kalkwand, als Malachit und Lasur. 

Vou Schiclin westlich keilt si~h zwischen den Thon
schicfer und den Kalk ein graulich schwarzer, anhydritischer 
Kalk ein, der den Gang hinausschiebt und verdrückt, und 
nur Spuren \'On Fahlerz und Bleiglanz enthält. Der Schie
fer seihst aber führt kleine Bleiglanztrümmer, die von 
Sehwerspath und schwarzem Kalk begleitet sind. 

Von Avanza aus östlich gegen Serais ist der Gang 
durch einen Gebirgsriss unterbrochen, und grosse Gebirgs· 
trümmer, sowie der Schotter des in dieser Schlucht fües
senden Baches, hal;ien denselben noch nicht auf der Schlucht
sohle auffinden lassen. 

In Serai s hingegen, auf der südlichen Abdachung des 
· Bordaglia, kommt der Gang 12.000' dem Streichen nach 
von Avanza entfernt wieder unter ähnlichen Verhältnissen 
wie in Avauza zwischen dem Thtuschiefer und dem Kalke 
vor. Hier haben auch die Alten auf einem bedeutenden Gang
stück einer Gebirgsrutsehung gearbeitet. Im Monate August 
1861 wurde ein neuer, der Manzoni-Stollen, im Schiefer 
angelegt, und Ende Mai 1863 der Gang angefahren, der im 
östlichen Auslängen bi9 jetzt wenig grob eingesprengtes, 
mit Kupferkies stark gemengtes Fahlerz enthält, während 
im Thonsehiefer Schwefelkies vorkommt. 

Es ist diese ein erfreulicher Fund für die Verhüttung 
der Fahlerze, nachdem der hiezu nöthige Schwefelkies. von 
Agordo aus 'bezogen werden muss. Da nun Serais 1.500' 
tiefer als Avanza liegt, eo wird dieser Versuchsabbau nicht 
unwichtige Aufschlüsse über die Beschaffenheit des Fahl· 
erzganges in dieser Teufe geben können. 

Südöstlich von Avanza und Serais 3 Stunden entfernt, 
in C o m e g 1 i an e, finden sieh auch Fahlerze, genau von der 
Beschaffenheit der Avanzaer. Das Fahlerz kommt dort in 
jüngerem Kalke vor, der mit Thon schiefer 

/ 
wechsellagert, 

und ist stete mit Schwerspath in Gesellschaft. Der Sehurfbau 
aqf diese Fahlerze wird von Dr. Ant. Magrini betrieben. 

3. Beschafenheit der .hansaer Fahlerze. 
Die Avanzaer Fahlerze sind die bekannten Quecksil

ber- haltenden) Silber-Fahlerze, ähnlich den in Oberungarn 

vorkommenden, wie sie vom Herrn l\Iinisterial-Secrctiir Fer
dinand Be r p; hoff c r 1 an den vorkommenden Krystallen, 
als solche erkannt worden sind. 

Die vom Director des Wiener Gcneral-Probiramtes, 
Herrn l\fax \"Oll Li 11, mit einem in Kalk brechenden Erz
stiick vom Liegenden des westlichen Auslängcns des O'Con
nor-Stollcns durchgeführte chemi sch-nnalytischc Untersu
chung ergab folgende Bestandtheile: 

Kalkspath 
Quarz 
Sclmcfcl 
.\ntimon mit etwas Arsen 
Kupfer 
Zink . 
Eisen 
Silber (3 Loth :1 Quint!) 
Quecksilber 

Summe 

26·30% 
6-iS 

16•58 
J 8·S1 
23·88 
5·49 
o·54 
0·12 
l ·i9 

100·29 
Erzproben, die ich im Jahre 1861 theils selbst an Ort und 

Stelle nahm, thcils mir vom Local-Bergbauleiter, Herrn Paul 
Ilart.nigg, eingesendet wurden, und welchenuftrockenem 
'Wege vom Schmöllnitzcr k. k. Hauptprobirer Herrn Eme
rich Ja vors z k y und Hüttencoutrolor Herrn Johann von 
Sz artory probirt 3VUrden, ergaben im Durchschnitte fo). 
gcnde l\Ietallhiil.te: 

Silber Kupfer 
Percent 1. Errera - 8tollen östliches 

Feldort 0 Lth. l 'Quint) t D. 
2. Errera-Stollen westliches 

Feldort 3 
3. Comello - Stollen westli• 

ches Auslängen . 
4. Bauer- Stollen westliches 

Ausbeissen 
5. Bauer - Stollen, aus dem 

Stollen 
6. Bauer - Stollen , Stollen

mundloeh 
7. 0' Connor - Stollen ober 

Tage • 
8. O'Connor - Stollen , aus 
· dem Stollen . ' 

9. O'Conuor-Stollen westli

7 

2 

0 

0 

0 

0 

n 

11 

11 

n 

ll 

ll 

n 

0 11 1 11 

3 11 1 11 24 

2 0 11 10 

2 n 1 n 

3 n 2 11 

2 11 2 11 

J- 11 1 ll 

ches Auslängen (Linse) 10 n 2 11 3 i1 291/2 
10. O'Connor· Stollen westli-

chesAuslängen (Feldort) 1 ll 0 n 0 11 1 1/4. 
Die Nummern 1, 51 6, 7, 8, 10 durch gefällige Ver

mittlung des Herrn Schmöllnitzer k, k. Bergmeisters Jacob 
Kaszanitzky auf dem Sichertrog zu Schlich gezogen, 
und durch die genannten Schmöllnitzer Herren ebenfalls 
auf Metall probirt, ergaben nachstehende l\Ietallhälte: 

1. 
5. 
6. 
7. 
8. 

10. 

Schlich Metallhalt 
Percent Silber Kupfer Perc. 

6 4 Loth 2 Quint! 1 Den. 9 
9 1

/ 4 2 71 3 71 3 11 6 
10% 3 11 0 11 2 • 9 1

/4 

5% 3 n 3 11 1 'I 42
/ 4 

5 2110 11 111 3 
8 4 11 2 11 1 11 13 

Proben von Bleiglanzerzen ergaben 16% Schlich mit 
45% Blei und 11/2 Lotb Silber. 
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Im Herqste 1861 befuhr Hen· Bergrath Foetterle 
die Avanzner Gruben, über welche Befahruug genannter 
Herr llergrath in den Sitzungen der geologischen Reichs
anstalt*) Mitthcilnng machte. 

Die vom Herru Bergrath mitgenommenen und unter
suchten Erzproben ergabeu folgende Resultate: das nahezu 
reine derbe Fahlerz 30-~6 °/u in Kupfer, 10-11 Loth 
in Silber, 1/"J. % in Quecksilber; die mit Fahlerz einge
sprengte Gangmasse 4, 6-13% Kupfer, 1 y2-3 Loth 
Silber. 

Na~1 der Angabe des Local · Bergbauleiters Paul 
Hartnigg enthalten die Erzvorräthe, probirt**) vom Lo
cal-Hüttendirigenten Herrn Emil Zweige 1: 
Derbe Erze 18-30% Kupfer 
Mittel-Erze in Quarz, Kalk und Sehwer-

spath 7-8 „ 
Mittel-Erze mindere Qualität . 4-5 „ 

„ ,, in Thonschiefer 5-6 ll 

Pocbgünge in Quarz und Kalk 2-2 1
/ 2 

„ 
„ mindere Qualität • 3/ 4 -1

1/2 
11 in Thonschiefer 2-21/2 

ll 

n „ mindere Qualität 3
/ -11/'> 

'/4 11 -Gruben- und Aufschlagkleiu 2- h n 
Von 100 Ctr. in Kupfer ciapfündigen Pochglingen 

wurden 12 Ctr. Schlich, fünfpfundig in Kupfer, von in Ku
pfer 21/2pfündigen Pochgängen aber 18-20 Ctr. Schliche, 
in Kupfer fünfpfundigmit 1 1/'> Loth Silber, erzeugt. 

Die Avanzaer Fahlerze: sowie alle Fahlerze, variiren 
in dem Verhültnids ihres Kupfers- zum Silbergehalte***), und 
man hat die Beobachtung gemacht, dass die iu Quarz bre
chenden silbcrreicher sind, als die in Kalk und Thouschie
fer brechenden, die schiefrigen aber kupferreicher, als die 
anderen beiden Gattungen. 

Im Juni 1861 wurde der Gefertigte von der Direction 
der venetianischen montanistischen Gesellschaft eingeladen, 
das Bergwerk in Arnnza mitzubesuchen und sein Gutach
ten darüber abzugeben. 

In Gesellschaft einer technischen Commission, beste
hend aus den Herren General-Dh·ector Anton Edlen von 
Manz o n i, General-Werksleiter Jos. Il a ue r, Directions
Adjuncten der venetianer Münze Wilhelm Z i p p e, suppl. 
Bergverwalter von Agordo Anton So mm a r i v a und Local
Bergbauleiter Paul Har tn igg, wurde das Berg\\·erk be
sichtigt, uud in Anbetracht des damaligen Erzvorkommens 
und Erzvorrathes (30.000 Ctr.), sowie iu Anbetracht dessen, 
dass der Bergbau dort mit sehr geringem Aufwaude von Zim
merholz betrieben werden kann, dass keine Wasserhaltung 
nöthig sei, dass der Zutritt zum Gange stollenmässig in 
verschiedenen Horizonten stattfinden ka~m, 4ass ausgedehnte 
Erz-To.garbeiten betrieben werden können, dass der erzbal
tende Gang dem Streichen und Verflächen nach in bedeuten
den Dimensionen verfolgt war, dass der Transport der Erze 

*) Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt 1861, Bd. XII. 
**) Kupfer wurde auf nassem Wege nach der Methode 

von Percy, Modification von Flajolot bestimmt. nOester
reichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesenu 1863, Nr. 31. 

""**) Bei der Bestimmung des Verhältnisses des Silbers 
zum Kapfergehalte in den Fahlerzen ist es nicht gleichgiltig, 
nach welcher Methode man das. Kupfer bestimmt, auf trocke
nem Wege erhält man einen geringeren Kupfergehalt als auf 
nassem, in Folge dessen das Verhältniss des Silbers zum 
Kupfer im letzteren Falle geringer ausfällt als im ersteren, 
da die Silberprobe auf trockenem Wege stets constante Grös
sen aogibt. 

stets bergab stattfinden kann, dass 'Vasserkraft zum Be
triebe der Poch- und Hüttenwerke ganz nahe au den Gru
ben sich vorfindet, daas zum Grubenbetriebe Stammhvlz, 
zum Hüttenbetriebe Abfälle von Mercantilholz iu genügen
der Menge und letztere zu sehr billigem Preise sich vorfin
den, dass für den letzteren Zweck die Gesellschaft 3 '/.i Stun
den von Avanza entfernt ein vortreffliches Steinkohlenla
ger in Cludeuico besitzt, dass die vorhandenen alten Stras
sen mit sehr mässigcn Unkosten hergestellt ~·erden könueu, 
dass Arbeitskräfte hinreicfiend und billig zu haben und 
uuterzubringeu sind, dass die in Schiefer uud Kalk bre
chenden Erze leicht abzubauen, zu verpochen uud zu con
centriren sind, ferner zufolge der von den Herren Local-Ilerg
beamten gemachten weiteren Erläuterungen und hoffnungs
vollen Angaben über den Metallhalt der Geschicke und 
des Erzvorkommens u. s. f„ empfahl auch die Commission 
der Gesellschaf~, die Verarbeitung der Grubengeschicke 
einzuleiten, wobei der Gefertigte es über sich nahm, die 
Verhüttung der Erze durchzuführen. 

Bei der ~r ahl der V erhüttungsmethode sind Loco.1-
Verhältnisse massgebendgewesen, sowie der Umstand, dass 
das Anlage- und Betriebscapital möglichst gering ausfälle, 
und die Metallabgabe in kü1·zester Frist erfolge , damit 
das Werk·durch sich selbst sieh entwickle. 

Ich habe mich daher, inRücksicht dervorangelassenen 
Beschaffenheit der Erze, der meistens anzuhoffenden Schlich
form de1· Erze, der Streugflüssigkeit der Zeuge, des Mangels 
an Schwefelkies, des billigen Preises von Holzabfällen, ~er 
schnelleren Abrichtung der Arbeiter uud Beawten, schnel
ler Ablieferung des Metalles aus in Verarbeitung genom
menen Gefällen (Silber allmouatlich, Kupfer alle 2-3 Mo
nate), in Polge dessen geringeren ßctriebscapitalbedarfes, 
geringer Abhängigkeit von den Schwankungen der Kupfer
preise, geringe1· Ausdehnung der Manipulations· Werkstät
ten, Umgehung der schädlichen Eiuflüsse des Röstrauches 
u. s. w„ entschlossen, den nassen Weg zur Verarbeitung der 
Avanzaer Erze zu wählen. 

Dabei wurde den vorangelassenen Proben nach vor
sichtshalber von mir eine Erzeugung von 10 % Schlich aus 
deu erbeuteten Erzen und ein Metallhalt rler abzuliefern
den Schliche von bloss 3 Loth Silber und G% Kupfer, !!Owie 
eine jährliche vorläufige Production von circa 6 Ctr. 
Silber uud 400 Ctr. Kupfer, und zwar das Silber metallisch, 
das Kupfer als Cemeutsehlich, präliminirt; und demnach 
der Ex.tractions-Hüttenplau ausgeführt. Auf den weiteren 
'Vunsch der Direction der venetianischen montanistischen 
Gesellschaft wu1de dieser Hüttenplan für Einschmelzung 
der Kupfer-Cementschliche und Erzeugung von Raffinat
kupfer erweitert, darnach die Hütte erbaut und so ange
legt, dass eine Vergrösserung derselben im Verfolge der 
Zeit zur Erzielung einer, bedeutenderen Metallerzeugung 
mit Leichtigkeit vorgenommen werden kann. 

Im Frühjahr 1863 wurde vom Herrn Oberbergcom
missär Trinker von Belluno bereits ein Erzvorrath von 
50.000 Ctr. constatirt. 

Im Spätherbst t 862 wurde mit dem Hüttenbau be
gonnen, im November 1863 die Silber- und Kupferextrac· 
tion in· Gang gesetzt, und im Jänner 1864 zur Herausnahmo 
des in neuerer Zeit erzeugten ersten venetianischen Ce
mentsilbers und Cementkupfers aus Fablerzen geschritten. 

Anton Hauch, k. k. Hüttenverwalter. 
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Literatur. 
lJericht über die dritte allgemeine Versammlung von 

Berg- und Hüttenmännern zu M.ährisch-Ostrau. Redi
girt und herausgegeben vom Comite der Versammlung. (Mit 
Holzschnitten und Figurentafe\n.) Wien, bei L. C. Z:unnrski 
& C. Dittmarscb. 

In der letzten Nummer dieses Blattes wurde mitgetheilt. dass 
"lieser Bericht die Presse verlassen habe und bereits an die Theil
nehmer der III, Versnmmlnug von Berg- und Hiittenmännern 
versf'ndet worden sei; gleichzeitig wurde bemerkt, dasa dieser 
Bericht auch für Nichttheilnehmer an der Versammlung durch 
die typographisch-literarisch-artistische Anstalt vou Z am a r s k i 
& Dittmarsch in Wien zum Preise von 6 fl. österr. W1ihr. 
zu beziehen sei. "'ir halten es hiernach im Interesse sol
cher Nichtthcilnehruer an der Versammlung für angezeigt, über 
den Inhalt dieses nur in einer geringeren Anzahl von 

. Exempluren vorriitbigP,n, 166 Seiten :.dihlenden Bnches, wel
ches sich in Form nnd Ausstattung vollkommen den über die 
zwei vorangegangenen Versammlungen erschienenen Berich
ten anschlicsst, zu berichten. 

Der Inhalt desselben besteht, neb~t einem kmzen Vor
worte und den Grundbestimmungen fiir die Versammlung von 
Berg· uncl Hiittenmlinnern, aus zwei Abtheiluugen und 
einem Anhange. In der 1. Abtheilung wird ausführlich 
iiber die Eröffnungs- und Schlusssitzung berichtet, sowie eine 
kurze Uebersicht der Verhandlungen der Sectionssitzuugeu 
gegeben; deu Schluss dieser Abtheilung bildet dus Gutachten 
über die zm Bewerbung um den ausgeschriebenen Preis des 
H. Dr 11 s c b e eingesendeten Sicherheitslampen. Die II. Ab
th eil u n g enthält die ausführlichen Mittheilungen einiger in 
den Sectionssitzun~en gehaltenen Vorträge, u. z.: 1. über die 
Verhältnisse des Ostrauer Steiukohlenreviers und dessen Berg
baubetrieb, von A 11 d r e e (hie zu eine Flötzlrnrte und Profile 
des Ostrauer Kohleure,·iers~; 2. über die allgemeinen Vel·
bältnisse des preussischen llergweseus, mit Riieksicht auf 
ihre Entwicklung, von Dr. A. Huyssen (mit vier sehr nett 
und zweckentsprechend in Farben ausgeführten Uebersichts
kärtchen über die Bergrechtsgehiete, .die Bergbaupunkte, die 
relative Vertheilung des Bergbaues nnd jene des Hüttenbe
triebes im preussiscl.ien Staate); 3. iiber eine einfach wirkende 
Dampfmaschine zur 'Vasserhebung mit pateutirter Schieber
steuerung, nebst beweglichem Drucksatze zu Abteufungsar 
beiten in Schächten, von F. Thometzek (mit Zeichnung); 
4. über Siebsrala und 8iebgruppen, von P. Ritter v o u R i t
t in g er; 5. über Siebsatz mit gestautem Lailenwasser, von 
demselben (mit Zeichnung); 6. iiber die Verwendung von rohen 
Steinkohlen zur Roheisenerzeugung, von Ad o 1 p h Erb r e i eh; 
7. über die Eisenwerke der k. k. priv. österr. Staatseisen
bahn-Gesellschaft im Banate, von Johann Bazant; S. ilber. 
praktische Versuche im Puddelofen zu Witkowitz , behufs 
Ermittlung der nutzbaren Heizkraft uud des Breunwerthes 
eip.iger Steinkohlensorten , vou J. B e n i g n y (mit Zeich
nung des benützten Versuchs-Puddelofens); 9. ilber die che
misch-metallurgischen Unterschiede der Karpathen-Sph1iro
diserite, getrennt. nach den geologischen Formationsgliedern, 
und die giinstigste Schlaclceu-Silicirungsstufo für dieselben 
Erze, von }'rau z 0btu1 o w i c z; 1 O. über die Spiegeleisen
erzeugung auf chemische Grundsätze be.sirt zu Hradek in Ober
ungaru, vou L. Hohenegger; 11. ilber Beobachtungen be-· 
ziiglich der Leistungen der bei dem erzherzoglichen Eisen
werke zu Karlshiitte bei Friedek iu Anwendung stehenden 
verschiedenen Dampfkessel, von K. Uhlig (mit Zeichnungen). 
Im Anhange endlich findet man das Verzeichniss der Theil
nehmer an der III. allgemeinen Versammlung von Berg- und 
Hüttenmännern, den Rechnungsausweis über die Einnahmen 
und Ausgaben dieser Versammlung, dann die Verbandlungeu 
des für die Zuerkennung jener zwei Preise gebildeten Co
mites, welche Hen· Draoche am Schlusse der 1. allgemeinen 
Versammlung vou Herg- und Hüttenmännern zu Wien für 
Erfindungen im B~rg- und Hüttenwesen bestimmt hatte. 

\Vir können dieser Iuh altsanzeige nur beifügen, dass die 
gehaltvollen, verschiedene Zweige des llerg- und Hiittcnwe
sens umfassenden Mittheil ungen dieses Berichtes, deren Ver
fasser iibrigens grossentheils den Fachgenossen bereits durch 
ihre publicistischen Arbeiten sehr vortheilhaft bekannt sind, 
111\en jenen die Anschaffung dieses BuchC's empfehlen, wd
che, gleich wie der Berichterstatter, durch Verhältnisse gehin
dert waren, an der III. allgem. Vcrsammlm1g von llerg- und 
Hlittenmilnnem zu Mährisch-Ostrnu persü11licl1 tLeilzunehmen. 
Zeitsohrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in 

dem Preussischen Staate. Herausgegeben im Ministerium 
für Handel, Gewerbe u. öffentliche Arbeiten. XII. ßd., 1. Liefg. 

Ausser der 11 Verwaltungsstatistiku benannten Rubrik A 
und der Literatur l C) enthält dieses JI<;ft folt;end(' .Abhand
lungen: L. ~Iauve: Uebtn- die \Vasserbaltung auf 
den G:ilmei- und ßleierzgruben Ohersehlesie11s, mit besonde
rer Dtirücksichtigung des Scharley'er Ti„fba1t~s, und - die 
Verlagerung der bei den 3li z ö 11 i g e 11 Drucks ätz e 
auf dem zweiten Sd1ael1t des Sch11rley'er Tiefhat~es.u - Zwei 
eingehende und durch fünf Tafeln hinreichend erläuterte Ab
handlungen. - K 1 o s t er m a 1111 fährt auch in diesem Hefte 
mit der Mittheilnng seiner Ucbersieht clcr bergrecht
lichlin Entscheidungen des k. Obertribunals fort. - Von 
einer uns c r e m InteressP. nnhc liegenden Bedeutung sind zwei 
salinistischc Arbeite11. Die eine \'On F. llischof in St11ss
f11rt 11Zusa111menh11ng zwischen Dichte der Salzlö
s u u g e 11 u u d d e 11 A e q n i v :d e 11 t e n u e r in i h u e n g e-
1 ö s t e n Salzeu, die zw~i•e von Altht111s „Bericht iiber 
eine Heise nneh Mecrsalinen rles siidlichen Frank
reichs. Die erste Abhandlung ist durch die Aufotellung eines 
physicalischen Gesetzes für· das Verhältuiss der Procentge
halte mit Rücksicht auf die Aequivalente der gelösten Salze 
geeignet, in den bisher angewendeten Mitteln zur Prüfung des 
Gehaltes der ::fohlen ~I•Jditicationen a11zubahne11, während dii: 
zweite die Proeesse zum Gegenstande hat, mit welchen in 
Südfrankreich die Mutterlaugen der Seesalinen zur Glauber
salzerzeugung benützt werden, und zwar zuweist durch An
wendung der Winterkälte 'oder auch maschinell erze.ugter künst
licher Kälte! Die Aubaudlung zerfällt in 6 Abschnitte: 1. die 
allgemeinen Verhältnisse der südfranzösischen Meersaliuen · 2. 
die Betriebsverhältnisse del' dort zur Mutterlaugenverarbeit;tng 
bestehenden Anlagen; 3. die Unterschiede bei Anwendung 
natürlicher und kiinstlicher Kälte; 4. die Einrichtung und 
Leistung oder Frostmaschine, insbesondere nach Ca r r'e•s Me
thode; 5. etwaige Verbes&erungeu offenbarer Mängel bei die
sem Verfahren; 6. Einführung der Glauberss.lzd11rstellung zur 
Verarbeitung der 8tassfurter Abraumsalze. Letzteres ist die 
eigentliche ~Fruchtu der Reisestudien, und verdieut hohe 
Beachtung; daher wir diese Abhandlung unseren denkenden 
Salinisten empfehlen wollen. 0. H. 

N o t. i z. 
Die ersten Eisenbahnschienen aus österr. Besse

mer-Stahl. Wir freuen uns, den Lesern dieses Blattes mit
theilen zu können, dass soeben die ersten aus österr. Besse
~er-St~hl gewalzten Eiseubahnschienen in 'Vien eingetroffen 
smd. Dieselben siud !J3/tpfündige Grubenschie11en, und wurden 
in Prevali aus in Heft erzeugtem Besgcmer-Stal,Je gewalzt. Sie 
wurden auf alten, fiir Eisenschienen kalibrirten "Walzen ohne 
Anstand mit eilillr Schweisshitze ausgewalzt, und sind nach 
ihrem äusseren Ansehen von gewöhnlichen p:uten Eisenschie
heu nicht zu unterscheiden. Der Bruch dieser Bessewer-Stabl
schieneu ist sehr gleichförmig und untadclhafr. Wie wir hör
ten, wird den österr. Eisenbahngesellschaften schon in näch
s~e~ Zei_t Ge.legenheit geboten werden, sich von der Leistungs
fa_h1gkeit d1es~r Bessemer-Stahlschienen zu überzeugen, und 
wir werden Illcht ~rmangeln, die Resultate der bezüglichen 
Versuche, sobald dieselben zu unserer Kenntniss gelangen un-
gesäumt unserem Leserkreise bekannt Zll geben. ' 

~ie.~.e Z~itscbrift e~scheint ~öchentlieh ein~n Bogen stark_ mit den nöthigen artistischen Beigabe·n. Der Pränumerationspreis 
lBtJahrbch loco Wien 8 fl.o. W. oder 5'Ihlr. 10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl.80kr.ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmiinnischen Maschinen- Bnu- uud Aufbereitun"'swesen 
ummt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen B kr. ö. W. oder H~ Ngr. die gespalte~e Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur frs.nco angenommen werden. 
~~~~~~~~~~~~~~~_..:.o,U~ru~c~s~v~o~u•K~a~rl~WITT.:'w~~=l'Dl~·~,z~&;:-;:C~o=m=p.~w~,~V~le=u . .::::.:-=--.:.:....:.:..=.::::.:....~~~~~~~~-----
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergrath, a, o. Profeaeor an der Unlt>ersltlt zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Vergleichende U ebersicbt der verschiedenen Stabeisen -Manipulationsmethoden zu Hirschwang. - U aber 
den gegenwärtigen ßest11nd de11 Salzmonopols. - Literatur. - Notizen. - Administratives. 

Vergleichende Uebersicht der verschiedenen 
Stabeisen-Manipulationsmethoden, 

welche an dem k. k. Hüttenwerke zu Hirschwang bei 
Reichenau (Niederösterreich) sich mit bes~nderen Erfah

rungen entwickelt haben. 
V 011 Emilian Res c b , k. k. Werkscontrolor daselbst. 

Es gibt nicht gar viele Hüttenwerke des hohen k. k. 
Aerars, welche im Compendium l\:11mnichfaltigeres im Stahl
und Eisenhüttenbetriebe bieten könnten, als eben jene 
von Reichenau. 

An das über die hie:;igen Manipulationen und 'Verks
einrichtung"n von mir schon Veröffentlichte glaube ich ein 
neues hüttenmänuisches Interesse dadurch anzureihen, dass 
ich die hierortigen Ergebnisse der seit Jahren nach dem 
neuesten Stande der Hüttenkunde sich immer mehr und mehr 
vervollkommnenden Stabeisen-Erzeugung in den wichtigsten 
Richtungen einer kleinen Analyse zu unterziehen versuche. 

Ein Schweissofen muss hier in einer sehr ungleichen 
Anzahl Arbeitsschichten sehr ver~chiedene Mengen von: 
rohem Puddlingseisen, Grobeisen, rohem Cementstahl, ro
hem Puddlingsstahl, Hammereisen, verschiedenen gegärbten 
Zaggeln, Gussstahl-Kolben, Gussstahl-Zaggeln, Eisenabfüllen 
und verschiedenen Stahlabfällen in einem Jahre verarbeiten. 

Was liesse sich aus seiner jährlichen, durchschnittli
chen Calculation, z. ß. auf 130/o Kalo und 0·053 Klafter 
gedörrtes Schweissholz auf 1 Ctr. Erzeugung, ül:lerhaupt 
Specielles schliessen? -

Für meine oben berührten Zwecke schlug ich hier, ~u 
möglichst richtigen Combinationen folgenden Weg ein: 

Aus den, hierorts durch mich seit 1858 ein- und durch
geführten, genauen und detailirten Betriebs-Vormerkungeu 
und Verrechnungen stellte ich nur ausgesprochen Homoge
nes zusammen*); wobei ich h~rvorhebe: 

*) Herr Resch bat die Resultate der verschiedenen, in 
dem Reichenauer Puddlings- und Walzwerke in Ausii\Jung 
stehenden Betriebsmetbodcu tabellarisch zusammengestellt, und 
diese Tabellen durch beigefügte Bemerkungen erläutert. Diese 
Von Herrn Resch zusammengestellten Tabellen, welche wir 
den Lesern unseres Blattes uuverkiirzt vorführen werden, 

1. Dass das der Hammermanipulation Entlehnte theils 
einem alten, bewährten Betriebe, theils den vollendeten, 
neueren Durchführungen angehöre. 

2. Dass ieh zur Betriebsentwicklung der neuen Hütte die 
Jahre 1858 und 1859 einräumte, und erst auf die Re
sultate von 1860 an refiectirte. 

3. Berücksichtigte ich beim Vergleiche correspondirender 
Manipulationen' nicht bloss die gleiche Beschaffenheit 
des zu verwendenden l\Iaterials und seines Gattirungs
Verhältnisses, insofern solche die Resultate beeinflussen, 
sondern 

4. ich behielt auch dieselben Arbeitskräfte, und 
5. denselben Zustand der Feuerstlitten im Auge. 
6. Da die 16, weiter unten schematisirten Betriebszweige, 

nicht einmal durch einen Monat hindurch dasselbe ver
arbeiten und erzeugen; so war es selbstverständlich 
und natürlich, dass zu richtigen Parallelen, aus vier
jährigen sorgfältigen Aufzeichnungen, nur die entspre
chenden Durchschnitts-Wochen eruirt zu wer
den brauchten. 

bringen: die Ergebnisse des Betriebes der Puddelöfen, u. z. 
der mit der üe\Jerhitze zweier Frischfeuer, mit der Ueberhitze 
eines Ausheizfeuers und ruit gedörrtem H·>lze betriebenen ein
fachen Puddelöfen, ferner rl~r mit Holz \Jei Gas- und Rost
feuernng betriebenen Doppelpurldelöfen; sodann die Resultate 
~er Schweissmauipulation Jes PudJeleisen~ in Zerreunfeuern, 
lil Eckrnann'schen Holzkohleu-Gasscbweissöfen und in gewöhn
lichen Holzschweissöfen mit Rostfeuerung; so wie der Streck
arbeit aus mit der Ue\Jerbitze eines Ausbeizfeuers betriebenem 
Scbweissofen, aus gewölrnlichen Streckfeuern und aus den früher 
erwähnten beiden anderen Arten von Schweissöfen. Fiir ein
zelne dieser Betriebsweisen werden übercliess aueh noch die 
sowohl mit der Gedingsarbeit, als mit der Schichtenarbeit er
zielten Erfolge in den T11bellen dargestellt. Endlich fas~t Herr 
Resch in einer allgemeinen Uebersicht die Resultate dieser 
v:erschiedenen lletriebsmethoden zusammen, und bringt schliess-

, lieh in einer Tabelle die Qualitiiten der in der Reichenau er 
~uddlings- und Walzwerksuiitte erzeugten Eisensorten iiber
s1cbtlich zur Anschauung, wobei er vorzugsweise die ver
schiedenartige Verwend uug jener Roheisensorten berücksichtigt, 
welche in Iieicbenau bei der Puddlingsarbeit benützt werden; 
es werden nämlich in Reichenau entweder Eisenerzer oder 

· Reichenauer Flossen, oder auch beide Roheisensorten mit ein-
ander zugleich verpuddelt. D. Red. 
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Betrieb 
Arbeiter 
12stündige Schichten ·· 
Chargen 
Gedörrtes Holz . 
Holzkohlen 
Rohes Puddeleisen 
Grobeisen 
Eisenabfälle (dieses Quantum von Eisenabfii.llen verschwindet im 

Resultate gegen die übrige viel grösoere Einwage) 
Zus11mme11. 

u e b e r s i c h t s 

II. Das .4.osschwelssen des rohen Puddelelsens In : : __...-: 

einem Schweissofen mit gedörrtem Schweiss-11 einem Sch_weis•~!:! tu:-
. ..h 1. h R tf 17 der Ueberh1tze e ) holze, bei gewo n 1c er os eueruno. beizers. (Ein Schl&IJ• 

(Dampfhammer Grobwalzen.) _-
' ' JIJ _!__.:;;-

~~-,.----c--c--~--;~,--~11~1 

84'90 

Grobeisen 79·27 
g ~ Mittlere Gattung Streckeisen ·J·60 
~ a Eisenabfälle st·87 v 
~~ ~ 
l[:~::J~,----,,:-~~--=,---~~~~-----,,---~-,-~---,--Z~u~sa~m~m~e~n~.~--=--t~~+--+~~~~~~~~~i-~-+~~-1f-~~1--r--r~ 103 

ein Centner Erzeugung überhaupt braucht: \\ 
i! ;! 1. an Einwage ' 114 0•916 ,I 
g_ ~ 2. au gedörrtem Holz . l'i ·a :il 3. au Holzkoblen 
"' = 4. per 1 Centner Streckeisen Schweisserlohu 1/ 1 1 1 6·82 V 
;a :3 Erzeuguug in 12 Stuudtn !'-~ 
IJ-~-'---~-=--=-~~~~~~~~~~~~~~~--.....:.....:......;.~.....:.~_.;.~~..;....~----1 M 

Manipulation · 

U eber den gtigenwärtigen Bestand des Salz· 
monopols. 

Dass wir mit unseren Studien über das Salzwesen 
nicht einer persönlichen Liebhaberei gefolgt sind, sondern 
einen Gegenstand in das Bereich der Discussion gezogen 
haben, welcher bereits a 11 gemeine s Interesse erlangt 
hat, beweisen die seit etwa einem Jahre aller Ort und \On 
verschiedenen Seiten her auftauchenden öffentlichen Aeus
serungen über die Salzfrage. Kaum hatte die \Viencr Han
delskammer nStudien über das Salzwesen" veranlassen zu 
wollen erklärt, so brachte die nAustriau in ihrer Nr. 50 vom 
14. Decemb. v. J. eine Reihe pia dcsidaia der Agramer 
Handelskammer über diesen Punkt (mit denen wir uns jedoch 
keineswegs mallen Punkten cinYerstanden erklären können). 
Wichtiger aber, weil in unbefangener \V eise den gegenwär
tigen Bestand des Salzmonopols in Oesrerreich schilderud, ist 
jedoch eine St_immeinder nÜ esterreichischen Revue•, 
aus deren V. Bande wir in Nr. 46 v. J. eine technisch
ökonomische Skizze auszugsweise brachten. Der VI. Band 
derselben Revue enthält in einer überhaupt lese11swerthen 
Abhandlung aus der Feder des Hrn. G. l<'reihcrrn von 
P 1 e n k er, (damals) Conceptsadjuncten im k. k. Finanz
ministerium, betitelt: Die Entwicklung der indircc
ten Abgaben in Oesterreich, aucheiue Skizze des 
Salzmonopols, welche wir hier mittheilen: 

1. Weil man diesem Verfasser, der offenbar aus au
thentischen Quellen geschöpft hat - schwerlich jene n Un
befangenheitu wird bestreiten können, an welche gerne 

appellirt wird, wenn ein Fachgenosse etwas schreibt, was 

nicht gerne gehört wird. . 
2. Weil, um über die Salzfrage überhaupt zu urth1el~n, 

die Kenntniss vom Zustande, in welchem das Monopol sich 

regenwiirtig befindet, sehr wichtig ist. . 
. Es freut um dass auch d i c s er Autor - ebenso wie 

. • .. . ' d R b t·· 1· t s wir in unserer sem v organger m er evue, es a 1g , wa 
ersten Studie (in Nr. 14 v. J.) an die Spitze aller unserer 

~ r enwesen Abhandlungen stellten, dass nämlich unser ' a 10 b 
h · k · b h da" 11 "t' 11 a er technischer Fortsc ntte emesweµ-s ent e re, o .„ , 

wird man sich aber auch aus dieser Skizze überzeugen, 
dass zwischen fimu;ciellen und volkswirthschaftlichen M~
menten manche Unterscheidungen besteheu, welche uns e 1 e 
pia dcsidcria einigermasscn zu rechtfertigen vcrmö~en... . 

Fast bis zum Ecke! wird der Spruch wicLiergek11ut; 
. . . A · 1 t t 1 Wohlan · Oesterre1ch ist ein gricu rurs aa · . d 

was braucht ein Agriculturstaat heutzutage, um Vieh ~u1 . 
b . ? E" .. d, Quantität b1l 1-Pfl.anzen hervorzu rrngen . · me genugen e f ? 

. h b"ll" S !· verkau t. gen Sa 1 z es. \Vas wirLI factisc von 1 1gem a z 

- Antw.:irt: 2500 Ctr., sage Zweitausend Fün~h~nder~~t~~ 
Dungsalz und 112.00LI Ctr. Viehsalz! - Be1emem i 

. . 1 3 '00 000 Stk Pfcrc en stand von 14,200.000 Stk. Rmdne 1, ,-1. • • b 
und 16,900.000 Stk. Schafen*) darf mau wohl fragen, 0 

. r· I s·k Rindvieh *)Ein renommirter Landw1rth rechnet nr ' ·f d 14 
· ] °"'b J" h das uäbe au l'Ull t if, Salz monatlich, n so 12 fii Ja r ic • 0 f A f 1 Schaf 

Millio11en etwa: 1,600.000 Centner Saiz_b_edar ·Ne~un~n wir 
rechnet m11n jährlich 1-2 fb Salz als Mmimu•'.~· der 1 600.00ll 
u ur 1 fii, so gäbe diess einen Jahresbedarf :"0~ ~.~~rlich' 6-9 g; 
Ctr. Derselbe Oekonow rechnet auf 1 Pier Ja 
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e. ---- IU. D a s Strecken a u s Grobeis e D 1 D: 

einem gewöhnlichen 

II 
einem Eckmann'schen ll einem Schweissofen mit gedörrtem Schweissholze, 

Streckfeuer Holzkohlen-Gasschweissofen bei gewöhnlicher Rostfeuerung 
(ein Schlag) 

..!__ e tl 1 D g e 
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1 
N 0 

e~n· Verhältniss zwischen obigen Ziffern und diesem Viel:.- 1 

staude sei. Wir sind weit entfernt- ohne 'Veiteres gegen j 

das Salzmonopol anzustürmen, welches nun einmal bei 1 

den Bedürfuissen des Staates nicht entbehrt j 
wer denk an n, aber wir können es der nöffentlichen Stimme" 
nich_t verargen, wenn sie bisweilen sich gegen ein financielles 1 

Institut äussert, welches eben als ein u o t h wendiges 1 

Uebel erkannt und ertragen werden muss. Allein J\Iittel 1 

zu suchen, um es minder drückend zn machen, um nicht 1 

uoch andere productive Zweige der Volksthätigkeit lahm f 
zu legen, wird auch un'ter dem vollsten Zugeständnisse der 1 

Nothweudigkcit des Monopols als Steuermodus zulässig 
sein, und die offene Discnssion darüber, welche sich eben 1 

nicht wehren lässt, kann nur dann vor Gebertreibungen und 
Ausschreitungen bewahrt werden, wenn sie aufwissenschaft- 1 

lic~em Gebiet - (der technischen sowohl, als Wirthschafts- 1 

Wissenschaft) geführt wird. Diesen Weg haben wir be: 1 

treten, als im Jahre t 862 die Reichsvertretung bereits in 
eine zu weit gehende Gegenstimmung gerathen zu wollen 1 

schien - und die seither veröffentlichten Aufklärungen 1 

dürften Manches beigetragen habeo, um den Debatten 1 

d ~es er Session einen weit ruhigeren Charakter zu geben! 
Die öffentlichen Functionäre jenes aus financielleo Gründen [ 

~~l~; nehmen wir wieder nur das Minimum, so braucht obiger 
.~ 1 destand iiber 2,0ll0.000 Centner Salz! - Ist aber v o 1 k s

we1: .. t h R c h a ft 1 i c b die Gefahr vo_n Seuchen in Folge Man_gels f lugender Salzgaben - odn die Verthenerung der V1eh
ia tung kein Moment, welche's zu äusserster Anstrengung mahnt, 

um wohlfeiles Nu&zsalz zu bekommen? 

s t r e c k - w alzeu 

1 „ 
1 ...: = = „ .-:::: ~ bD "Cl „ !l" "Cl"' E;ä c.~ 
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Schlnss fol t. g 

11 nothwendigen Monopolszweigesu können Vieles 
beitragen, das Publicum über die guten Seiten desselb~n 
aufzuklären, wenn thunlicbstes Entgegenkommen gegen die 
Anforderungen der öffentlichen Stimme, fortgesetztes reges 
Reformstreben und ruhige animositätslose Theilnahme an 
der Discussion den Beweis liefern, dass die Beschuldigung 
einer Stagnation oder gar eines passiven Widerstandes, 
welche ihnen an öffentlicher Stelle gemacht wurde, u n
b e gründet war. Das consumirende und weit mehr 
noch das producirende Pnblicnm wird sich gewiss gerne 
zur dankbaren Anerkennung jedes Fortschrittes bewegen 
lassen, welcher geeignet dst, volkswirthschaftliche Zwecke 
zu fördern, ohne jedoch die fi n au ziel l e n - prciszu
gebei1. Und mit Befriedigung sehen wir auch von Seite der 
Salinisten die Arena der Oetfontlichkeit betreten und bc
grüssen diesen Umschwung auch injenen Fällen mit Freude, 
in denen ein oder anderer Ton gegen uns selber angeschla
gen wird. 'V i r machen ·keinen Anspruch auf Infallibilität, 
und werden nur stets die Reinheit unserer Absichten ver
fechten und möglichst viel Material zur öffentlichen Discus
sion herbeizuschaffen bestrebt sein. Ein solches ist auch 
der nachstehende Auszug aus Herrn v. Plenkers vorcitirtem 
Revue-Artikel. 

Herr v. Plenker sagt: nGar manche volkswirth
schaftliche Gründe liesscn sich auch für Auf
hebung des Salzmonopols anführen; - allein die 
Schwierigkeit eines entsprechenden Ersatzes für dieses ein· 
träglichste aller Monopole wird noch lauge in Oesterreich. 
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nicht gestatten, im Ernste an einep solchen Vorschlag zu 
denken. In der That hatte die Regierung in der Verwaltung 
dieses Gefälles keine leichte Aufgabe. Einerseits war es 
bei dem steten Suchen nach Yermebrung des Staatsein
kommens verlockend, die Salzsteuer, welcher der Consument 
so schwer ausweichen kann, zu erhöhen, andererseits 
drängte sie die Rücksicht auf die Bewohner besonders ar
mer Gegenden, dann auf die steigenden Anforderungen der 
Industrie und Viehzucht, Ausnahmen von den allgemeinen 
Bestimmungen zuzugestehen. 

Die Aufhebung der Zwischenzolllinie zwischen Ungarn 
und den übrigen Kronländern machte cs nothwendig, die 
Prineipien der Ausübung des Regals uud die Salzpreise 
in gegenseitige Uebereinstimmung zu bringen. So lauge 
diess nicht geschah, musste der Salzhandel zwischen den 
deutsch-slaviscben Kronländern und Ungarn noch immer 
Beschränkungen unterworfen bleiben, ja sogar die Ausfuhr 
von Salz aus Siebenbürgen und jenen nordungarischen Sa
linendietricten, welche die Begünstigung mässigcrer Salz
preise genossen, ganz verboten werden. Die Freil'!'ebung 
des Salzhandels konnte erst erfolgen, nachdem durch den 
Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1 ~51 die Salzpreise in den 
deutseh-elavischcn Ländern und durch den Erlass vom 
1 . September 1 S51 in den ungarischen Ländern regulirt 
worden waren. 

In Ungarn hatte bisher allerdings das Princip des Salz
freihandels bestanden, allein praktisch war der freie Ver
kehr mit diesem Artikel durch mannigfaltige Verhältnisse 
gehemmt. Es bestauden dort über 144 Salzmagazine, welche 
in allen Theilen des Landes zerstreut waren, das Salz aus 
den Werken der Karpathen bezogen und an die Verbrau
cher absetzten. Die Preise waren daselbst so geregelt, dass 
der Bezug aus den Erzeugungsstätten den Privaten theurer 
zu stehen kam und es den Käufern eigentlich factisch un
möglich war, sich den Bedarf selbst aus den Salzwerken 
zu holen. Dieses System der Aufstellung von Salzmagazinen 
verursachte dem Staate einen Regieaufwand von jährlich 
nahezu 1 1/ 2 Million. 

.Mit t. October 1851 wurde die grösste Anzahl dieser 
.Magazine aufgehoben und den Privaten möglich gemacht, 
das Salz selbst aus den Erzeugungsstätten zu beziehen und 
damit zu handeln; ja bei den wenigen Salzmagazinen, die 
noch bestehen blieben, wurden die Preise absichtlich höher 
gestellt, um die Abnehmer zu zwingen, sich unmittelbar an 
die Salzwerke zu wenden. 

Daneben blieb nber die sogenannte ungarische Salz
verlagsgesellschaft bestehen, welche zu einem bestimmten, 
für die Dauer des Gesellschafts-Vertrages festgesetzten 
Preise Salz aus den Erzeuguugsstätten des Staates über
nimmt, in ihren Magazinen lagert und dort im Grossen wie 
im Kleinen an die Consumenten weiter verkauft. Diese Ma
gazine stehen unter der Controlle der Finanzbehörden, die 
auch das Preismaximum bestimmen, welches nicht über
schritten werden darf. Dafür ist aber_ der Gesellschaft der 
Absatz dadurch gesichert, dass im Falle die Transportkosten 
eich für sie durch zufällige, wenn auch nur örtliche Ver
hältnisse erhöhen, der Staat den Saizverschleisspre!s auch 
an seinen Verkaufsorten um einen entsprechenden Auf
schlag erhöht, damit nicht die Consumenten ihren Bedarf, 
anstatt von der Gesellschaft, aus den Aerarialverschleiss-
plätzen entnehmen. (Schluss folgt.) 

Literatur. 
Samuel Schillings Grundriss der NatUrgeschichte des 

Thier- und Ptla.nzenreichs. Grössere Ausgabe in 3 Thei
len nebst Ergänzungsband. Achte Bearbeitung. III. Th e i 1. 
Das Mineralreich. Mit 522 Holzschnitten. (Auch unter 
dem besonderen Titel: Das Mineralreich. Oryktognosie 
und Geognosie.) Brtlslau. Verlag vou Ferdinand Hirt. 
1Sü4. 

Es ist wahrlich nicht die Schuld der Schriftsteller 1md 
Verleger, wenn die Kenntnisse vom Mineralreich in Deutsch
land noch immer nicht Jedermann so geläufig sind, wie Le
sen, Schreiben und Rechnen. Denn die Zahl der fort und fort 
erscheinenden oder neu aufgelegten Werke, welche dieses Fach 
theils für Schulen, theils populiir behandeln, der Jugend und 
den Erwachsen.eo mundgerecht machen, ist eine so namhafte, 
dass man vor Allem die Kun•t bewundern muss, mit welcher 
sie abgefasst werden, um nicht geradezu dasselbe zu enthal
ten ! Neues hat sich - die grossen nicht gar so hiiutigen 
streagwisRenschaftlichen Werke ausirenommen - fast ganz in 
die Fachzeitschriften i::efliichtet. Die Schul- unä populiiren 
\Verke sind die Vermittler zwischen jenen und dem grossen 
Publikum, je nach den Fähigkeiten ihrer Verfasser oder Com
pilatoren mit mel1r oder weniger Glück. Zu den Bessern karnn 
das vorliegende Buch gerechnet werden, welches in Form 
und äusserer Behandlung etwas an die gleichen Abtheilungcn 
von "B ä d e k e r's gesammelten Naturwissenschaftenu erinnert, 
und dessen Inhaltsregister folgende Aufschriften aufweist: 
Allgemeiue Einleitung. A. Oryktogoosie. 1. Verhiiltnisse der 
festen Gestalt; II. physical. Eigenschaften; III. chemische 
Eigenschaften; IV. Systematik; V. Nomenclatnr. Erste Classe: 
Brennbare Minernlien. Zweite Classe: Met111lische Mineralio:m. 
Dritte Classe: Steine oder Spathe. Vierte Classe: Salze. - B. 
Geognosie. I. Allgemeine Verhältnisse des Erdkörpers; II. 
innere Verhältnisse der Erdkruste. A. Gesteinslehre; B. Ver
steineruogslebre; C. Formatiooslehre. - Dann folgt: nEr
läuterung berg- und hüttenmännischer Ausdri\cke (nach Lot t
n er) und eiu alphabetisches Register. 

Ei11e ~ystemi;,tische Anordnung des Stoffes kann m11n 
dieser Bearbeitung nicht absprechen; die zahlreichen Holz
schnitte sind, wie io der Vorrede bemerkt wird, dem ebenfalls 
bei F. Hirt erschienenen Atlas des Mineralreichs entnommen. 
Der Text ist bündig, und wenn auch nicht auf Originalität 
Anspruch machend, doch brauchbar geordnet. Als Schulbuch 
oder Hilfsbuch für Schüler von Gymnasien, Gewerbeschulen 
und für deu Bedarf der Selbstbildung empfiehlt sieb dieses 
Werk durch seine zweckmi:ssige Anordnung und seine Wohl
feilheit (20 Sgr.). Es ist, da es nun einm11l erschienen ist, 
als eine niitzliche Vermehrung der Hilfsquellen zur Belehrung 
über die Natar anzuerkennen; obwohl mao zugeben muss, 
dass es für Wissens(!hßft und Unterricht gernde kein unab
weisliches Bediirfniss ist, dass der Gegenstand immer neuer
dings in fast gleichartigen Publicationen variirt wird und kein 
Mangel au gleich niitzlichen Schul- uud Belehrungsschriften 
gefühlt wird. 0. H. 

Bergmännisches Wörterbuch von Fr. W e n k e n b ach. 
Nebst einem Anhang, über da~ herzog!. Nassau'sche 1'fass 
und Gewicht. Wiesbaden. Verlag von Chr. Limbarth. 
1864. - 12. - 138 Seiten. 

Wir gllluben kaum zu irren, wenn wir die Veranlassung 
zn diesem Werkchen in den seit einigen Jahren häufigen 
öffentlichen Discussionen iiber Berggesetzgebung, Bergwerks
bcsteueruug und andere montanistische Interessen in Nassan 
suchen, an, denen Kammermitglieder, Juristen und Private, die 
keloe Fachmänner sind, Theil nehmen. Es mag daher mit 
demselben einem localen Bedürfnisse entgegengekommen wor
den sein. - Ein a 11 gemeines Bediirfniss nach einem solchen 
Werke vermögen wir eben nicht zu erkennen, da die deut
sche Literatur eben nicht arm an ausführlichen Werken ähn
licher Art ist. Wir nennen nur - ohne cler iilteren Schriften zu 
gedenken - Hart m a nn's Conversationslexikon *)der Berg-, 
Hiitten- und Salzwerkskunde, Giitzschmann's Samm
lung bergmännischer Ausdrücke, und das speciell 
für legislative Zwecke verfasste 1 n d i o t i k o n von Freiherrn 

*') In der späteren Auflage nHandwörterbuch" der etc. 
etc. betitelt. 
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von S c h euch e n s t u e 1 , welche uns sämmtlich zweckmässig 
eingerichtet scheinen, um dem Laieu die techniAche Sprache 
des Bergmannes verständlich zu machen. Manche der kurzen 
Erläuterungen dieses Wörterbuchs dürfte dem Laien ohne 
weiteren Commentar dennoch unklar bleiben. Erläuterungen, 
wie z.B. (S. 125) zerstiicktes Gebirge - ein solches, 
welches aus mehreren l!'elsarten besteht - (!) werden auch 
den Fachmann keineswegs befriedigen. Ebenso umichtig ist 
auch die Erklärung von n U e b er s c h a aru (S. 112), ndas zwi
schen zwei verliehenen Gruben befindliche freie Feld, wel
ches sich wegen seiner K 1 ein h e i t zu einer besondern Ver
leihung nicht eignetu. - (Eine Ueberschaar kann auch zwi
schen mehr als zwei Feldern vorkommen, und muss nicht 
nothwendig kleiner sein als ein Grubenma&ss, wohl aber 
eine zur Einfügung eines regelmässig geformten Masses - un
geeignete Gestalt haben*). Ebenso ist S. 64 n Häuergediogeu 
ungenütl'end, 11. dgl. m. Die Mehrzahl der Erklärungen ist 
allerdings brauchbar; von besonderem Werth sind die in des 
Verfassers Gegend üblichen nProvinzialismenu und n Local
benenoungenu, welche sich in andern Werken gar nicht fin
den. Letztere sind es auch, dur~h welche allenfalls eine nBe
reicherung der bergmännischen Terminologieu gewonnen wird, 
und welche dem Werkchen doch einen in dieser Beziehung ii b er 
den Localbedarf reichen<ien Charakter geben, der bei künftigen 
ausführlicheren Arbeiten benützt werden kann. -

Notizen. 

'Professor Mi.schier todt. Der durch sein tüchtige• 
Werk ndas deutsche Eisenhüttengewerbeu auch in montani
stisc:h1m Kreisen ehrenvoll bekannte und durch eine neue 
Publication über den.Nothstand im Erzgeijirge ebenfalls dem 
Bergbaue freundlichst sich zeigende Nationalökonom Dr. 
Mischler ist am 21. Juli i11 Prag gestorben, wo er an der 
Universität das l!'ach der Volkswirthschaft vertrat. l!:rst 43 
Jahre alt, war er schon seit den letzten Jahren öfters krän
kelnd, was bei seiner rastlosen und eifrigen Thätigkeit für 
eeinen nicht kräftigen Körper aufreibend wurde. Er war ein 
grosser Freund des Bergbaues, für welchen er in seinen Schrif
ten manches wackere Wort gesprochen. Des~halb gebiihrt sei
nem Andenken auch in diesem Blatte eine Stelle, welchem 
er in den beiden ersten Jahren seines Bestehens auch einige 
Beiträge seiner 1''eder zugewendet bat. 0. H. 

Zur Bergbaustatistik Engla.nd's bri11gt das Magazin 
für die Literatur des Auslandes nachstehende nicht uuinter
essante Zahlengruppirnngen: Im Jahre 1815 betrug das Jah
reseinkommen, welches England aus seinen Bergwerken, Koh
len-undEisensteingrubeu bezog, noch nicht 11/2 Millionen Pfund 
Sterling. 1856, also 40 Jahre später, ward es über 18 Millio
nen Pfund und 1866 bis. an 25 Millionen Pfund gerechnet. Die
ses Wachsthum ist, wie der Präsident des CiTil-Ingeuieur
Institutes Mr. Mac Cl e a 11 in der Jahresversammlung jenes 
Institutes nachwies, eine Wirkcng der Eisenbahuen, welche 
nach den ungeheuersten Schwindeleien und Verlusten nun 
doch ein darin steckendes Capital YOn ungefähr 400 l\lillio
nen Pfund Sterling ( 4000 Millionen Gul deu österr. 'Vähr. !) 
gut - in einzelnen Fällen selbst mit mehr als 10%, verzin-

*)Auch Gä t z s eh m ann übersieht diesen Umstand (S. 84), 
Hartmann hat auch nur die Grösse und nicht die Gestalt 
des Feldes im Auge, aber er verfüllt mindestens nicht in den 
lrrtLum, dass eine U eberschaar nur zwischen zwei Feldern 
vorkommen könne!''· Scheuchenstuel hat die beste De
finition, obwohl auch da noch das Wort nk 1 einer" leicht 
missverstanden werden kann, \venn man es auf nGrubenmassu . 
statt auf .Feld" beziehen wolhe ! - Wir heben derlei Dinge 
dessbalb hervor, um zu zeigen, dass ein gutes terminologi
sches Wörterbuch nicht leicht zu machen ist, und die beste
heo<len Werke nur iiber:Oiissig werden könnten, wenn ein bes-
s er es - (philologisl'h-teehnisch vollendetes) an ihre Stelle 
träte, worauf das vorliegende Werkchen keinen Anspruch ma
chen kann. Nach dem Erscheinen von Scheuchenstuel's Indio
tikon wurde es gleich von den beiden Grimm benützt, was 
alll besten zeigt, dass ihm der wissenschaftliche Vorzug vor 
liholicheu Werken zukommt. 

sen*). - Ungefähr 300.000 Menschen schaffen jährlich 2000 
Millionen Centner Kohlen aus dem englischen Boden, welche 
in England die Kraft vom 12 Millionen Pferden mit einem 
Auffl'and von 1 Penny Tageskosten per Pferdekraft (d. h. im 
Bergwerke selbst ohne die Transportkosten). Mittelst dieser 
Kohlen wird auch viel Eisen producirt. Die 1862 geförderten 
160 Millionen Centner Erz wurden in 80 Millionen Centner 
Roheisen verwandelt u. s. w. - Für die in 's Ausland ab
g es e tz t e n Kohlan-· und Eisen-Quantitäten wurden 25,000.000 
Pfd. Sterling (oder 250 .Mill. Gulden) eingenommen (mit welchen 
also die englisches Eisen und englische Kohle consumirenden 
Länder der britischen Insel tributär sind!! Die Red.). - Die 
Ziffern laden wohl zu Vergleichungen und Raisonnements ein, 
welche wir vorläufig unsern Herren Lesern überlasRen zn sol-
len glauben. O. H. 

A d m i n i s t r a t i v e :;;, 
AuazeichnDllg. 

Sa. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
E11tschliessung vom 30. Juli d. J. dem Director der geologi•chen 
Reichsanstalt Hofrath Wilhelm Haiding er in neuerlicher 
Anerkennung seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen Lei· 
stungen und der Verdienste, welche er sich bei der Leitung 
der geologischen Reichsanstalt erworben hat, das Ritterkreurt: 
des Leopold-Ordens allergnädigst zu verleihen geruht. 

ErnennUJ1gen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Concepts-Adjunct des. Fioanzministeriums Joseph 
Spornrafft zum provisorischen Ministerial-Concipisten im 
Finanzministerium. ' 

Der Grubenhutmann in Szlatina Alois Z a h o r a y zum 
Salinen-Grubenw agmeister in Sngatagh. 

Der ßergschreiber in Kitzbichl Carl Kling 1 er zum Con
trolor bei dem Salinen-Zeugschafferamte in Hall. 

Erledigungen. 

Die Stelle des controlirendeu Amtsofficials 
und Material-Rechnungsführers bei dem iirMischen 
Hüttenamte zu Kabolapojana in der XI. DiätenclaBSe, mit dem 
Gehalte jährl. 600 fl., freier Wohnung oder einem Quartier
gelde von 60 fl., einem Deputate von 12 11. ö. Klaftern Brenn
holz und 100 Pfund Salz, der Ermächtigung zum Bezuge von 
15 n. ö. Metzen Weizen aus dem Aerarial-Schüttkasten gegen 
Erlag des vollen Gestehungspreises und mit der Verbindlich
keit zum Erlag~ einer Caution j.in Gehaltsbetrage. Gesuche 
sind, insbesondere unter Nachweisung der Kenntniss der Eisen
Frischmaoipulation und der Material-Rechnungsführung, dann 
der deutschen und ungariscben Sprache, binnen f ii n f Wo
c h e n bei der Berg-, Salinen-, Forst- und Güter-Direction in 
Marmaros-Sziget einzubringen. 

Die Uerg- und Zeugschreibersstelle bei der Uerg
und Hiittenverwaltung Kitzbichl 1n der XI. Diiitenclasse, mit 
dem Gehalte jährl. 500 fl., Naturnlwohnung oder IO%igem 
Quartiergeld' und Cautionspfiicht. Gesuche sind, insbesonder<' 
unter Nachweisung der Gewandtheit im montanistischen Rech
nungswesen und in den Kanzleigeschäfr.en, dann der Concepts
fähio-keit binnen vier Wochen bei der Berg- und Salinen
Dire~tion1 in Hall einzubringen. 

Zur Versehung der Assistentenstelle der Lehr
kanzel des Bergwesens an der k. k. Montan-Lehranstalt und 
zugleich der zweiten Lehrerstelle an der k. k. prov. Bergschule 
zu Pfibram wird ein geeignetes Individuum benöthigt. Hiezu 
werden k. k. Bergwesens-Expectanten berufen, welche ausser 
der wissenschaftlichen Befähigung zugleich die erforderliche 
Kenotniss der deutschen und böhmischen Sprache besitzen. 
Mit der Versehung dieser Stelle ist der Bezug eines Tagg~ldes 
von 1 fl. 50 kr. verbunden. Bewerber haben ihre documentirten, 
insbesoudere mit dem bergakademischen Absolntorium ver
sehenen Gesuche binnen Yier Wochen im Wege ihres 
vorgesetzten Amtes bei der Direction der Montan-Lehranstalt 
und Berg~chule in Piibram einzubringen. 

*') 'Vobl nur in einzelnen Fähen, denn der Durchschnitt 
der Verzinsung liegt weit tiefer, etwa bei 31/2 %· D. Red 
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Concurs-Auaschreibung. 

Im Districte der k. k. nied. ung. Berg-, Forst- und Güter
Directiou ist eine contr. Oberförstersstelle in der IX. Diäten
classe, mit welcher nach dem provisorisch fe&tgestellteu neuen 
Status ein Gehalt jährlicher 840 fi. ö. W„ ein Naturaldeputat 
von 15 Wiener Klaftern dreischuhigen Brennholzes, ein Natural
quartier oder in Ermangelung dessen 10% des Gehaltes als 
Quartiergeld, dann Hafer- und Heudeputat zur Haltung zweier 
Dienstpferde verbunden sind; - im Falle einer graduellen 
Yorrückung aber, eine contr OberförsterHstelle mit dem jähr
lichen Gehalte von 735 fl. ö. W. und den übrigen gleichen 
Bezügen; im Falle aber der Zutheilung zu einem Forstamte, 
wo der contr. Oberförster zugleich Rechnungsführer ist, zwar 
auch mit den obgenanuten Bezügen, jedoch ohne Pferddeputat, 
gegen Erlag einer Caution im Gehaltsbetrage, definitiv zu be
setzen. Gesuche sind unter NRchweisung des Alters, Standes, 
Religionsbekenntnisses, des sittlichen Wohlverhaltens, der mit 
vorzüglichem Erfolge absolvirteu Forstcollegien und der abge
legten Staatsprüfung für Forstwirthe,- gediegener theoretischer 
und praktischer Kenntnisse in allen Zweigen des Forstwesens 
und der Forstadministration, insbesondere auch der Gewandt
heit im Coucepts- und Rechnungsfache, der Kenntniss der 
deutschen und slavischeu Sprache, dann der Nacilweisung, ob 
der Bewerber, mit den Beamten dieser Direction verwandt oder 
verschwägert ist, im \Vege der vorgesetzten Behörde binnen 
vier Wochen bei der k. k. rt. u. Berg-, Forst- und Güter
Direction zu Schemnitz einzubringen. 

Schemnitz, am 21. Juli 1864. 

Edict. 

Das auf Miszbanyaer Gemeindegebiet, Comitat Szathmar, 
gelegene Floriani- Bergwerk ist laut Anzeige der Miszbanyaer 
Ortsvorstehung VOii! 10. Juli d. J. Zahl 55 seit Jahren ausser 
Betrieb. Diesem zufolgf', nnd nachdem die wegen vorschrifts
mässigen Betrieb der Grube durch die kgl. Berghauptmann
schaft getroffenen Verfügungen unter den Zahlen l 67, 897, 
v. 1863 und 11 \J d. J. zu keinem Erfolge geführt haben; werden 
die nachstehenden 'l'heilhaber des Miszbllnya-Floriani-Berg
werkes, als: Carl Valek, Therese Legenyi verehlichte Ludwig 
Peley, llka ßoros verehelichte Autou Papp, Michael Ketney, 
Anna Folinus, Witwe nach Joseph Derecskey, Concll!smassa 
des Dr. Adeodat Korbuly, Johann Szekely und Theodor Simai 
hiemit aufgefordert, binnen 45 Tagen vom Tage der ersten 
Einschaltung dieser Kundmachung in das Am\,'lblatt des nSür
gönyu dieses Bergwerk nacli Deutung des §. 174 a. B. G. in 
Betrieb zu setzen, die rückständigen l\Iasseugebühren au die 
Nagybanyaer k. k. Steuer-Cassa zu entrichten, einen Director 
zu bestellen und anher anzuzeigen, endlich über die bisherige 
Unterlassung des steten Betriebes sich zu rechtfertigen, widri
gens nach Vorschrift der §§. 243 und 244 11. B. G. auf die 
Entziehung des Bergwerkes erkannt, und auf Grund dessen 
die Löschung im ßergbuchc veranlasst werden wird. 

Nagybauya, am lß. Juli 1864. 
Von der k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

Bei der am 23. Mai 1864 und den d11rauf folgenden Tagen 
11bgehalteneu Versammlung der Mitbesitzer des Eisenwerkes 
zu Diosgyör nächst l\:liskolcz im Uorsoder Comitate haben sich 
über die bestimmt auMgesprochene Ab siebt des hohen Aerars, sich 
seiner 71/128 Antheile entledigen zu wollen, die anwesenden übri
gen Mitbesitzer b„reit erklärt, sieb, wenn der Verkauf des 
Werks- Complexes nicht unter dem Schätzungswerthe von 
138213 fi. oder 1079 fi. 79 kr. per 1/128 Antheil vollzogen werden 
sollte, den Bedingungen, welche das hohe Aerar mit dem 
Käufer eingehen wird, unbedingt anschliesseu, und hierüber 
dem hohen Aerar eine Vollmacht ausstellen zu wollen. Für 
den Fall aber, wenn der Schätzungswerth nicht erreicht werden 

könnte, haben die bei der erwähnten Versammlung anwesend 
gewesenen Theilnehmer übereinstimmend mit einer für sich 
und im Namen mehrerer in Wien wohnender Theilnehmer durch 
Herrn Franz Oermer eingesendeten schriftlichen Erklärung 
die Bitte gestellt, dau in den, btozüglich der Aerarialantheile 
abzuschliessendenKaufvertrag der Vorbehalt ein bezogen werden 
möge, dass sich der Käufer verpflichte, auch den übrigen 
Mitbesitzern den pro Aerario erzielten Preis zu entrichten, 
wenn sie von diesem Vorbehalte Gebrauch machen wollen. 
Zugleich wurde beschlossen, von der obigen Erklärung sämmt
Iiche bei der Versammlung nicht vertreten gewesenen Theil
uehmer mit der Einladung in Kenntni•s zu setzen, dariiber 
ihre Willensmeinung rnittbeilen zu wollen. - Bei derselben 
Gelegenheit wurde ferner beschlossen, die schwebende Werks
schuld mit dem Erlöse aus den zu herabgesetzten Preisen 
und mit somtigen Begünstigungen zu verii.ussernden Guss
und Stabeisen-Vorräthen zu berichtigen. 

Ueber Einschreiten der k. k. Berg-, Forst- und Gilter
Directiou m Schmöllnitz als Vertreterin der ärarischen Antheile 
bei dem Eisenwerke Diosgyör werden im Sinne des vorange. 
führten Versammlungsbeschlusses nunmehr nachfolgende Mit
besitzer des Diosgyörer Eisenwerkes, als: Frau Barbara Witwe 
v. Klempay, Herr Paul v. Szonte, Herr Franz v. Szepessy, 
Frau Elisabeth Baumgnrtner, Frau Anna v. Ottlik, Frau Rosa 
v. Lnkacs, l<'rau Elisabeth v. Kowachiocsy, Frau Magdalena 
Stuller verwitwete Uhlyarik, Herr Eranz Stuller, Herr lgnaz 
Stuller, Fran Witwe des Johann Fazola geborne P11rachimen, 
Herr Philipp v, Olschhauer, Herr Andreas v. Szabo, Herr 
Joseph v. Mayer, Frau Maria Skull geborne v. Mayer, Herr 
Alhert Gartlgruber, f'rau Heuriette v. Tappeuburg, Herr Franz 
Joseph von Mayer und Herr Franz Joseph von Fulda, deren 
Aufenthaltsorte hieramts unbekannt sind, oder deren Rechts
nachfolger hiermit aufgefordert, längstens bis zum 31. August 
1864 un die k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schmölluitz 
ihre bestimmte Erklärung, ob sie den oben angeführten Be
schliissen ebenfalls beizutreten \Villens sind, abzugeben, wobei 
bemerkt wird, da~H <las Protokoll iiber die erwähnte Theihaber
Versammlung so wie die vereinbarten Licitationsbedingnisse 
bei der k.k. Berg-, Forst- und Giiter-Direction zu Schmöllnitz, der 
k. k. Finanz-Procuratnrs-Efpositur zu l\liskolcz, dem Eisen
Verwesamte zu Diosgyör, bei Herrn Franz Oermer in Wien 
und bei der gefertigten k. k. Berghauptmannschaft eingesehen 
werden können. 

K. k. Berghauptmannschaft Ofen, 
am 26. Juli 1864. 

Co n c ur s. 
Bei dem Kupferberg- und HiittemTerke in Balan bei Csik 

Sz. Domokos in Siebenbürgen ist die Stoilla eines Bergschaffers 
mit dem Gehalte jährlicher SOO fl„ - bei längerer als tiichtig 
erprobter Dienstleistung mit dem Vorrüc kungsrechte bis 900 
und 1000 fl. ö. \V„ dann freier Wohnung mit Gemiisegarten, 
8 Cubikklafter Brennholz und Anspruch auf Tantieme zu be
setzen. Bewerber um diese Stelle mögen ihre Gesuche, ver
sehen mit Zeugnissen iiber absolvirte bergakademische Studien 
und über ihre bisherige Dienstleistung im Gruben- und Auf
bereituugsfacbe, dann über Sprachkenntnisse, da neben der 
deutschen auch die Kenntniss der ungarischen Sprache wün
scbenswerth ist, 11n die Direction der Csik Sz. Domokoser 
Kupfer-Gewerkschaft zu Kronstadt bis Ende August 1. J. ein
senden. 

Kronstadt, am 25. Juli 1864. (23-25) 

HeIT Bergingenieur Schwarzmann 
wird ersucht, seine Adresse an den Silberbergbau-Bevollmäch
tigten Franz Pfibyl zu Bergstadt-Ratiboiitz bei Tabor in Böhmen 
abzugeben. (26-28) 

Diese Zeitochrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl.. ö. W. oder 5 Thlr. lU Ngr. Mit franco Postversendung 8 fi. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen oßiciellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
1111mmt Atlas als Gratisbeilage Inserate linden gegen B kr. ö. W. oder t1J2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco angenommen werden. 

Druck von Karl Winternitz & Comp. in Wien. 
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Ueber den gegenwärtigen Bestand des Salz· 
monopols. 

(Schluss.) 

Die 11Preisregulirung" des Jahres 1851 war nichts 
Anderes gewesen, als eine Preiserhöhung, wiewohl noch 
im Jahre 1848 der Finanzminister eine allgemeine Herab
setzung det· Salzpreise in Aussicht gestellt hatte! Mau hatte 
aber nicht das Vertrauen, dass eine Ermässigung den Ver
brauch iu dem Grade erhöhen werde, dass die Finanzen 
keinen Ausfall erlitten, und scheute sich bei der' Leere der 
öffentlichen Casseu vor Experimenten. Um aber den \'Vün
schen des Publikums doch in Etwas entgegen zu kommen, 
gestattete die kais. Entschliessung vom 15. Juni 1851 den 
Verkauf von verunreinigtem Salz an Fabriken für chemisch
technische Zwecke zu ermässigten Preisen. Dieses Fabrik
salz wird nur in wenigen Salzwerken abgegeben, u'nd die 
Ermächtigung zum Bezuge von deu Pinanz-Landesbehör
deu nur dann ertheilt, wenn mittelst des abgegebenen Sal
zes ein Product dargestellt wird, in welchem sich die Menge 
des dazu verwendeten genau controliren lässt. Falls darge
than wird, dass die Unternehmung das Fabriksalz aus den 

l einheimischen Niederlagen nur wit unverhältnissmässigen 
Transportkosten beziehen kann, so wird auch die zollfreie 
Einfuhr solchen Salzes aus dem Auslande bewilligt. Im 
Jahre 1 Sß l wurde die Begünstigung auf andere, in der frü
heren Concession nicht einbegriffene Fabriken uu<l Gewerb
treibende ausgedehnt. 

Auch der Landwirthschaft wurde der Bezug von Vieh
lecksalz und Duugsalz um niedrigere als die allgemeinen 

' Preise bewilligt ). 
Die Preise dieser Salzgattungen wurden fortwährend 

vermindert und für den Bezug derselben weitere Erleich
terungen zugestanden; nur zwang in manchen Gegenden, 

") Dennoch ist der Verbrauch an Fabrik-, Dung- und 
Viehsalz unbedeutend. Nach dem Voranschlage pro 1862 soll 
der Absatz betragen: 

an Fabrikssalz 
" Dungsalz 

Viehsalz .. 

100,000 Ctr. 
2,500 n 

112,000 " 

wo die Armuth der Bewohner diese verleitete, solche Salz
gattungen zum menschlichen Genusse zu verwenden, die
ser Missbrauch die Regierung, besondere Massregeln zu 
ergreifen. 

Die Preise des zum menschlichen Genusse geeigneten 
Salzes wurden aber mehrmals erhöht. Die \Virkung einer 
solchen Erhöhung war gewöhnlich eine bedeutende Ab
nahme des Verbrauches, die allerdings selten so stark war, 
dass llicht doch die Einnahme des Staates gestiegen wäre. 

80 hetrug im Jahre 1854 der (inländische) Verkauf 
von Stei11salz J, 791.828 Ctr. 
„ Sudsalz 2,285.466 „ 
n Meersalz 1,070.493 11 

Als im Jahre 185ß die Preise bedeutend erhöht wur
den, sank d~r Verschleiss sogleich bei Steinsalz auf 1,428.328 
Ctr., nur der Verbrauch von Sud- und Seesalz blieb sich 
ziemlich gleich. WährensI im Jahre 1854 auf den Kopf der 
Bevölkerung 13·2 Pfund Salz entfielen, kamen 1856 nur 
12·4 Pfund auf die Person, eine Ziffer, die wohl in wenigen 
Culturstaaten so niedrig angetroffen wird. 

Als im Jahre 1859 der Kriegsnoth wegen 'zu den 
Salzpreise~ ein 1 Opcrcentigcr Zuschlag eingeführt wurde, 
war die Folge eine Verminderung des Salzverbrauches um 
95.0UO Ctr., der Einnahme um mehr als 700.000 fl. 

Dessen ungeachtet wusste die Regierung zur Deckung 
des Deficits im Jahre 1862 keinen anderen Ausweg, als 
abermals eine Erhöhung der Salzpreise um 1 fli pr. Ctr. 
vorzuschlagen. Der Reichsrath ging auf diesen Antrag 
nicht ein, und die Regierung konnte es um so leichter ver
schmerzen, da mittlerweile die laufenden Einnahmen sich 
in Folge verschiedener Verhältnisse auf eine unerwartete 
Weise gehoben hatten. 

Im Jahre 1858 betrug die Salzgewinnung in der gan
zen Monarchie 

3,000.30 l Ctr. 
2,263.360 ~ 
1,261.530 n 

Steinsalz, 
Sudsalz, 
Seesalz, 

zusammen 6,525. 191 Centner. 
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Nach approximativen Schätzungen beträgt der Ge
sammtvorrath aller österreichischen Salzwerke (ohne See
salinen) 69.259 Millionen Centner Stein- und Sudsalz, 
wovon allein 66.950 Millionen auf Siebenbürgen entfallen. 
Es ist somit, ungerechnet das Seesalz, wohl noch Vorrath 
für Tausende von Jahren vorhanden. -

Der Verschleiss des Salzes ist ungefähr so gross, wie 
die jährliche Erzeugung. 

Im Inlande findet ausser dem Verkaufe zu den ge
wöhnlichen Preisen, in bestimmten Gegenden, deren Be
wohner besonders arm sind und denen die Ortsverhältnisse 
leicht Gelegenheit zum Salzschmuggel geben, auch noch 
der Verschleiss einer bestimmten Quantit!it geringerer 
Salzgattungen zu besonders niedrigen Preisen ·statt. Solche 
begünstigte Bezirke sind die Comitate Arva, Thuroz, Lipto, 
die Marmaros in Ungarn, Siebenbürgen, Theile von Kroa
tien und der Militärgränze, Istrien, Salzburg, die böhmi
schen und schlesischen Gränzbezirke. Die Menge, welche 
um diese erniedrigten Preise abgegeben wird, beträgt jetzt 
im Ganzcu 380.000 Ctr. 

Im oberösterrcichischen und steirischen Salzkammer
gute wird den Bewohnern gewisser Bezirke unentgeltlich 
eine bestimmte Menge Salz verabreicht. 

Ausser dtm inländischen Absatze ist auch noch der 
ausländische Verkauf nicht unbeträchtlich. Nach Artikel 
VII des Vertrages ddo. München 24. April 1816 sind aus 
der Saline Hallein jährlich 30-200.000 Ctr. Salz zu den 
Selbstkosten an die bayerische Regierung abzuliefern. Das 
Fürstenthum Lichtenstein bezieht aus der Saline Hall in 
Tirol jährlich 1710 bis 2185 Ctr. um den Preis von 7 fl. 
85 kr. die To.nne (etwas über 1 fi. 65 kr. per Ctr.), die 
grau bündnerische Gemeinde Samnaun eben daher 120 Ctr. 
zu dem Preise von 1 B. 73 kr. pr. Ctr. Aus Wieliczka und 
Bochnia erhält laut Vertrag vom 27. December 1851 die 
russische Regierung jährlich 650.000 Ctr. nebst 12 Pro· 
cent Aufgabe (somit also eigentlich 728.000 Ctr.) um den 
Preis von 92 kr. pr. Ctr. Serbien erhält laut Vertrag vom 
31. October 1859 jährlich 135.000 Ctr. Steinsalz aus den 
siebenbürgischen Salzwerken gegen einen Preis von 2 fl. 
67 1/ 2 kr. in Silber; ohne Vertrag werden endlich noch 
jährlich circa 95.000 CO:. aus Dalmatien in die benachbar
ten türkischen Provinzen verkauft. 

Die Einfuhr fremden Salzes nach Oesterreich hat fast 
aufgehört, seitdem der grösste Theil der Lombardei, welche 
früher sicilianisches Salz bezog, an Piemont abgetreten 
wurde, Nur für den Verkauf nach der Türkei werden noch 
geriuge Quantitäten fremden Salzes eingeführt. 

Das Reinerträgniss des Monopols, welches im Jahre 
1847 erst 25,871.877 fl. betragen hatte, ist 1854 schon 
auf 27,769.251 fl. gestiegen und hat 1856 unter dem Ein
flusse einer Salzpreiserhöhung 30,167.299 fl. abgeworfen; 
für das Verwaltungsjahr 1862 war das Erträgniss mit 
32,638.800 fl. veranschlagt. Zu diesem Resultate trugen 
nicht wenig die Ersparungen in p.en Material- und Regie
kosten bei, die im Jahre 1846 noch 21 Procent erreichten 
und nun auf 17 Procent herabgebracht sind. 

Wie die Salzpreise in den einzelnen Theilen der Mon· 
archie verschieden sind, so verschiP.den ist auch die ei
gentliche Monopoles teuer, die auf dem kaufrechten Material 
ruht. Der Verkaufspreis des Dungse.lzes beträgt 75 kr., die 
Erzeugungskosten betragen aber 66 kr.- 1 fl. 19 kr., das 
Viehlecksalz kostet 1 fl. 35 kr., die Erzeugungskosten be-

tragen zwischen 61 kr. bis 1 fl. 51 kr.; auch bei Fabrik
salz, dessen Preise übrigens nach den Erzeugungsstätten 
wechseln, kommt der Fall vor, dass dasselbe wohlfeiler 
verkauft als producirt wird. Dagegen beträgt der Monopols
gewinn des Staates vom Ctr. des oberösterreichiscben 
Sudsalzes 7 fl. 63 kr., vom weissen istriauischen Seesalz 
7 fl. 33 kr., vom Ausscer Sudsalz 6 B. 83 kr. u. s. w.u 

So weit Herr v. Plenker! - In neuester Zeit istun11 
wieder der Anfang eines neuen Fortschrittes bekannt ge· 
worden. Es ist nämlich einem Privatmanne gelungen, das 
denatnrirte Viehsalz in compacte Form von grossen Stücken 
zu bringen, welche einerseits bei der Versendung keiner 
Emballage bedürfen, andererseits auch dem Vieh e zu
sagender sind, weil dasselbe besser gedeiht, wenn es nach 
seinem Bedarf an Salzstücken lecken kann, als wenn es 
sein Salz in willkürlichen Dosen in das Futter gestreut er
hält. Wir wünschen daher, dass diese Erfindung, welche der 
Urheber dem Staate angeboten hat, recht bald auch nutz
bar gemacht werde. Ein Stück solchen Salzes wurde in der 
Julisitzung der k. k. gcolog. Reichsanstalt von dem Chemi
ker C. v. Hauer vorgezeigt und zeigte jedenfalls eine ge
nügende Festigkeit, um den Transport ohne Verpackung 
ertragen zu können. 

Construction einer Sicherheits · Lampe- mit 
Selbstlöschvorrichtung und gleichzeitiger Ein

richtung zum Brennen mit Naphta. 
Mit Beziehung auf die in Nr. 15 dieser Zeitschrift vom 

Jahre 1863 angegebene Beschreibung sammt Zeichnung 
einer Sicherheitslampe mit Selbstlöschvon-ichtung, bei wel· 
eher als Beleuchtungsmateriale Oel zu verwenden war, 
erlaube ich mir im Weiteren die Construction einer derlei 
Lampe anzugeben, deren Leuchtstoff jedoch Naphta ist. 

Diese Construction beruht in Folgendem: 
Das Untergestell besteht aus dem Naphtagefässe a, dem 

zweiten damit verbundenen und nach unten zu erweiterten 
cylindcrförmigen Gefässe b. Auf dieses wird das Oberstück 
c zur Aufnahme des Dochtes d festgesetzt,- welcher durch 
die gerippte Walze e und die Axe lt mit dem Schlüssel i 
hinauf oder heruntergehoben werden kann. U eher dem 0 ber
stücke c kommt der Brenner f zu stehen mit den Oeffnun
gen o o, deren Zweck es ist, ganz wie bei den gewöhnlichen 
Hauslampen, den zum Dochte durch die Ocffnungen o' o' 
ziehenden Luftstrom zu vertheilen, d. i. einen doppelten 
Zug herzustellen. Um den Brenner herum wird der Glas
cylinder g in die Umfassung c.t eingepasst und hierdurch 
der nöthige Zug veranlasst. 

Zur Füllung des Naphtagefässes dient der Ansatz ,B 
mit dem hohlen Stöpsel y, in welchem die kleine Oeffnung 
o den Zutritt der Luft zur Oberfläche der Naphta gestattet 
und hiedurch das Saugvermögen des Dochtes befördert. 

Der doppelte Boden des Untergestells hat zum 
Zwecke, die Einströmung der athmosphärischeu Luft zum 
Dochte durch die besagten Oeffnungen o', welche von Innen 
mit dem Drahtnetze gedeckt sind, zu bewirken, und der tel
lerförmige Untersatz e bezweckt, dieselbe Einströmung so 
zu regeln, dass bei jeder Bewegung der Lampe das At1s
löschen der Flamme nicht zu befürchten steht. 

Das Obergestell ist wieder aus folgenden Theilen zu
sammengesetzt : aus dem Einsatzgewinde A sammt dem 
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daran mittelst einer Scharniere verbundenen Ansatze p, dann 
aus den Sicherungsstäben q; dem zweiten Glascylinder r, 
welcher den allfällig kälteren Luftzug von aussen für den 
inneren g unschädlich machen, und auch, im Falle Letzterer 
aus welchem immer Grunde springen sollte, das Blosslegen 
der Flamme hind,ern soll; weiters aus dem Mittelringe s; 
den Trageitäben t; und der -Kapp~ 11 mit dem Griffe l' in 
Fig. 5. Auf dem Mittelringe s sind endlich festgemacht 
das Sicherheitsnetz 1v und die von dünnem Eisenbleche 
conisch zulaufende Esse x, welche eine dem äusseren Glas
c,tlinder ähnliche Bestimmung hat. 

Fig. 1. 

• 

_„ 

Belangend das Füllen und Anzünden überhaupt, das 
Richten des Dochtes und das Zusammenstellen der Lampe, 
so glaube ich dieselben um so mehr übergehen zu können, 
als die bis jetzt schon so allgemein gewordenen Naphta
lampen irum häuslichen Gebrauche dieses Ye1fahren als 
bekannt \"Ora.uszusetzen erlauben. 

Rücksichtlich der Sperre und Benützung des Schlüs
. sels i samro t der Hülse 11, ist die Handhabung und der 

Zweck der Letzteren in der Eingangs bezogenen Nummer 
dieser Zeitschrift angegeben worden. 

Der einzige Unterschied im gegebenen Falle besteht 
nur darin, dass bei dem Umstande, als bei Benützung der 
Naphta zur Beleuchtung diese und nicht der Docht die 
Flamme erhält, Letzterer dem Verbrennen nur unbedeutend 
unterliegt, das Nachschüren des Dochtes während einer 
achtstündigen, ja sogar länger dauernden Schichtenzeit 
gänzlich unterbleiben kann, - ferner, dass das Kopfende 
des Schlüssels i mit dem Ansatze p in einer senkrechten 
Ebene zu liegen kömmt, wodurch es dem Grubenarbeiter 
unmöglich wird, die Lampe aufzumachen, ohne sie früher 
ausgelöscht zu haben. 

Den zum Aufmachen bestimmten Schlüssel stellt die 
Fig. 3 '\"or, und Fig. 4 eine Art Quetscher zum Zusammen
drücken der Federn l des Schlüssels i, damit, wenn der 
Letztere beim Oeffnen der Lampe herauirgezogen wird, die 
Hülse 11 über die Federn leicht heruntergezogen werden 
könne. 

Fig. 2 . Fig. 3. 

• © 

Fig. 4. 

Im Grundriss Fig. 2 ist mit p. die Communication der 
Naphtagefässe bezeichnet; dieselbe dient zugleich zur Auf
nahme des Dochtes, welcher seine Speisung bei der Mün
dung im äusseren Gefässe vollständig findet. 

·Was die Ausführung und den praktischen Nutzen di~-
- ser Lampe anbelangt, so kann ich mich hierüber insoweit 

aussprechen, als selbe auf Kosten der Lemberger k. k. 
Finanz-Landes-Direction in zwei Exemplaren nach meiner 
Angabe ausgeführt, und bei de~ Salinen-Gruben zur probe
weisen Benützung gelangt sind. · 

Die ostgalizischen Salzflötze - vornehmlich das in 
Lacko - haben für gewöhnlich den Brandschiefer (bitu
minösen Schieferthon) zum Begleiter, welcher die Bildung 
von Kohlenwasserstoffgasen befürchten lässt ; darum er
scheint auch die Vorsicht geboten, sich den Stellen eines 
solchen Vorkommens nur mit einer Sicherheitslampe zu 
nahen. Ein Fall aus der eigenen Erfahrung meiner Praxis 
bei der Saline in Lacko entnommen, wo man bei Gelegen
heit der Anlage einer neuen Wehre auf einen alten (in den 
alten Grubenkarten nicht angegebenen), mit salzigen Was
ser und Kohlenwasserstoffgasen· gefüllten Schacht gestos-

* 
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scn war, und nach Abzug des Ersteren die an diesem Punkte 
sich entwickelnden Gase als Nachzügler sich entzündet 
hatten, möge als Beleg für die obige Angabe dienen. Zum 
Glück für die damals dort beschäftigten Grubenarbeiter war 
jedoch das Entzünden derselben am Grubenlichte mit kei
ner Explosion verbunden, und mit Ausnahme von einigen 
wenigen Quetschungen, veranlasst mehr durch die Eile, 
womit die Arbeiter das Tageslicht zu erreichen suchten, 
sind sämmtliche Arbeiter der Gefahr dieses Ereignisses 
glücklich entronnen. 

Diese Thatsache ist indessen trotz des Brandschie
fers nur als ein ausnahmsweiscr Fall bei den Salinen zu 
betrachten. Anders, obwohl eincstheils ähnlich, verhtllt es 
sich bezüglich der Gasentwicklung, u. z. viel gefahrvoller, 
bei der gegenwärtig noch in der Wfege stehenden Otoke
rit· und Naphtagewinnung in Ostgalizien; da jedoch dieser 
Grgenstand einer mehr weitläufigen Discussion bedarf, so 
lasde ich ihn im gegenwärtigen Aufsatze unberührt, 

Mein Streben mit dieser Lampe war weiters mehr da
hin gerichtet, Naphta, als ein hier zu Lande gar 80 billiges 
Product, statt Unschlitt zur Benützung für die Grubenbe
leuchtung zu ermöglichen, und zwar schon darum, weil 
Erstere ein schönes intensives Licht zu geben vermag, wie 
ein solches bei Unschlitt- oder Oelbcnützung kaum je zu 
hoffen ist. 

Um auf die Eigenschaften der ausgeführten Lampe 
zurückzukommen, so wurde erprobt, dass dieselbe zum 

Tragen bequem und, trotz des intensiven Lichtes - gleich 
dem eiuer gut brennenden :Millikerze - während des Bren
nens die Hitze der Umgebung nur langsam mittheilt, da
her durch das Anbringen des Glascylinders r und der blc. 
ehernen Esse x der gewünschte Zweck vollständig erzielt 
wurde_ Die Sperre ist gleichfalls gelungen und der allfäl
lige Einwurf, als wiirde beim Einziehen clcs Dochtes irgend 
ein glühendes Theilchen desselben am Dochthalter zurück
bleiben und so die Gefahr des Entzündens der Gase nicht 
vollständig beseitigen, entfällt im vorliegenden Falle von 
selbst, nachdem, wie bereits oben gesagt wurde, nicht der 
Docht, sondern nur die flüchtige Naphta selbst, zur Ver
brennung gelangt. Mit der Lampe ist jede Handbewegung 
möglich, vornehmlich die horizontale, wenn selbe noch so 
rasch ist, indem die Flamme hicdurch nicht irritirt oder gar 
ausgelöscht wird. Hiezu scheint ausser den erwähnten Vor
richtungen wesentlich auch das Drahtnetz beizutragen, wel
ches auch bewirkt, dass die Hitze für die Hand beim Tra
gen der Lampe nicht empfindlich wird. 

Diese Construction dürfte mit der Zeit sich noch ver
einfachen lassen und weit bessere Resultate als die er
wähnten liefern. Für jetzt erlaube ich mir wenigstens dieBc 
Mittheilung der Oeffentlichkeit zu übergeben, damit der 
durch meine schwachen Kräfte erreichte Erfolg nach Mög
lichkeit weiter ausgenützt werde. 
• Lemberg, am 1. Juli 1864. 

Ladis 1 ans N c u s s er, k. k. 8alinenexpectaut. 

Vergleichende U ebersicht der verschiedenen Stabeisen-Manipulationsmethoden, 
welrhe an dem k. k. Hüttenwerke 1n Hirschwang bei Relchenan (Niederösterreich) sich mit besonderen Erfah

rnngen ·entwickelt haben. 

-
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Von Emilian Resch, k. k. Werkscontrolor daselbst. 
(Schluss.) 

Uebersichts-Tabelle. 

1 Im Schweissofen mit gedörrtem Schweissholze bei ge-
wöhnlicher Rostfeuerung. (Streckwalzen.) 

Sohlohten-Arbelt 

III. Das Strecken ans Grobeisen. .!: 
1 "' 1 ..: ... = "':::>.. :~ ... """' bJl -"' Cl.~ "' Cl ::; ~ bJl ·:;;~ "' .... 

-5 E :::: "' ..., ... "' 0"' ~ ... '- .i:> „ 
..:::. 0 " i:: i:: i:i.. 0 ~ 

"' :::: = .c:l ~ö "' ... ..., < -tl-.- r:r.i..:::. C,) 0 --tl.-

Betrieb 1861 17 ' \ 

Arbeiter 8 
12stilndige Schichten 9 2·87 25•63 

·Chargen 56 
Gedörrtes Holz 31 
Grobeisen 3!J6·20 

Zusammen. 3!)6·20 

Mitt.leres Streckeisen 

1 1 1 1 1 

l 3fr421 

1 
Eisenabfälle 22·60 

Zusammen. 370•02 

ein Centner Erzeugung überhaupt braucht: 
1. an Einwage 107 
2. an gedörrtem Holz . 0·083 
3. (pr. 1 Centner Streckeisen) Schweisserschicht O·Oi4 
Erzeugung in 12 Stunden. 4.1 · l l 

Manipulation . Q 
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R e s u .m e. 

"' c. 
c. 
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0 

M a n i p u 1 a t i 0 n: 

F Pudd. mit gedörrtem Holze, Generat. 

Brennstoff-Aufwand 1 
an: 
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Fass Centner Klafter 
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II. Centner 

G n " n n Rostfeuerung , . 
0•056 
o·oss 

40·LG 
39·58 

O·OG 
0•09 

C einfacher Ofen, gedörrtes Puddelholz, Gedinge 0·069 
0·079 

O·tJ 
0·154 

23•33 
20 38 
Jö·37 

D n n n " Schichtenarbeit 
E n n Steinkohlen, „ Vi9 

A " " mit Ueberhitze zweier Frischfeuer 10"86 
1 O·S4 

O·lO 
0·01 B n n n n eines Ausileizfeuers 

im Zerrennfeuer 0·82 H Ausschweissen 
K n Eckmann'schen Ofeu, Schichtarbeit O·l 15 

o·os 
27"42 
41'80 
25·41 

J " „ • Gedinge 0·50 0•57 
0·916 L n mit gedörrtem Holze, Rostfeuerung 0·088 

= ..c f M Strecken aus Grobeisen mit Ueberbitze 
.., 0 = N " " n im Streckfeuer . 0·49 .. • ..-"l ... e,, 

5 J = ~ ~ 11.1 0 " ~ .t !J] ·s l 
n " im Eckmann'schen Ofen • 0·35 

1 

6·S2 I 0·03 
10·17 O·O:! 

0·07 
p 

" " . mit gedörrt. Holze, Gedinge 
00 = "' Q " " " n " n Schichtarb. 

Krliioterong. 
1: Das Eisenpuddeln. 
Obwohl die Tabellen einem Eisenmanipulanten Alles 

besagen, so halte ich doch einige specielle Bemerkungen 
nicht für überflüssig. 

Beim Vergleiche des Puddelns zog ich d11sselbe'Ver
hältniss zwischen weisscn und grauen Flossen in Rechnung. 

Bezüglich der Parallele 1 zwischen den beiden Dop
pel-Puddlingsöfen muss ich noch ergänzend erwähnen, dass 
laut hiesigen Erfahrungen, bei F nicht bloss die Ofenarbei
ter, sondern auch die Zähigkeit des Stabeisens viel gelitten. 

Die Ofenreparaturs·Regie bei G ist nur 1/ von jener 
bei F. 

8 

Gruppe 2 brrührt die hier seit 1858 bis iu's Jahr 1861 
währende Steinkohlen- gegenüber der später substituirten 
Holz- Verwendung (Fichten), wie auch deu Unterschied 
zwischen der seit 1858 bis Ende 1861 hier sonst üblich 
gewesenen Arbeit in Schichten, und nicht nach dem Cent
ner-Gedinge. \Für die Puddler.) 

Weil das Puddeln in Doppelöfen, gegenüber dem in 
einfachen, einen schon in der Natur der Manipulation ge
legenen Qualitäts-Unterschied 'des Productes bietet, und 
weil im gegebenen Falle die Mischungs-Verhältnisse von 
eigenen grauen und gekauften weissen F}ossen ungleich 
sind: so können die Gruppen 1 und 2 nur annähernde 
Wechselschlüsse gestatten. 

Die Qualität des Puddeleisens von A (Gruppe 3) ist 
jener von C ebenbürtig, während dieselbe von B beiden 
nachsteht. Wegen der Verschiedenheit im Verhältnisse der 
grauen und weissen Flossen beim Verpuddeln könnte man 
wieder nur annähernd setzen: 

Die Brennstoff-Ersparung bei A und B beträgt in Holz 
bei C = 0'069 Klafter a 10 fi. 1 kr. = 0·69 fi. 

Im Allgemeinen ist das Puddeleisen von B härter, als 
von C. 

II. Das Ausschweissen des rohen Puddel
eis c n s. 

Die Unzukömmlichkeit, mit einer Jonval'schen Turbine 
von nur 45 Pferdekr!i.ften ein Grob-, Mittel- und Feiustreck
walzwerk für Stahl und Eisen zu verbinden und zu betrei
ben, wobei immer wenigstens zwei Walzwerke im Gange 
sind, führt hier nicht selten ein Zuwarten der Schweiss
öfen herbei, und beeinflusst die Resultate derselben. 

Um ein möglichst gutes Grobeisen zu erzeugen, war 
es hier immer unvermeidlich, das bessere rohe Puddeleisen 
dem Ausheizprocesse, das mindere aber und die Feuerböckl 
des Ausheizf!Juers selbst, nur den Schweissöfen zu über
geben. 

Desshalb gibt Gruppe 4 nur annähernd den Unter
schied zwischen directer und indirecter Holzkohlen-Ver
wendung an. 

Das Grobeisen vom Ausschweissen H wird als Hacken
flammeneisen und zu Oekonomie-Geräthen besonders ver
langt. 

Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass mange
genwärtig nur jene Betriebsmethoden cultivirt, welche die 
besseren Resultate geben. 

III. Das Strecken aus Grobeisen. 

Bei dem Strecken im Gedinge aus Streckfeuern war 
hier früher die Gepflogenheit, die Ersparung an passirtem 
Kalo den Arbeitern zu vergüten; daher der Erfolg des ge
ringen Kalos dabei. 

Gruppe 5 weiset die Kohlenersparung bl!i indirecter 
Holzkohlenverwendung, gegenüber der directen nach. Die 
Uebe.rhitze - Benützung bringt 0•35 bis 0·49 lnnerberger 
Fass Kohlen ein. 
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S. P. Cu. Den Unterschied zwischen einer Arbeit in Schichten 
und im Centner-Gedinge stellt schliesslich nochmals der 
Unterschied im Aufwande des Holzes auf, welches hier 
viel zu theuer zu stehen kommt. 

Si. 
0·76 0-03 o·o38 0·15 % (durchschnittlich. - General

Probieramt Wien.) 
angekauften E i s e n erz er Flossen zu-und der weisscn 

sammen: Als Commentar zum weiter unten aufgestellten Schema 
stelle ich hier die Analyse des hier verarbeiteten 1 eigenen 
Reichenauer grauen Roheisens: 

Si. S. P. Cu. 1 

Spuren. (Karsten.) 0·018 
Das schliessliche 

Stabeisen-Qualitäts-Schema 
versinnlicht das Wesen der üblichen Manipulation an der hiesigen ntiuen Walzhütte, und. zeigt in fallender Scala die 
Güte des erzeugten Stabeisens, wie solche langjährige Erfahrungen und abgeführte Versuche von selbst classificirten. 

(Nr. 1 die beste Sorte.) 

der Puddelofen
Luppen 

Nach dem Drü
cken unter dem 
Hammer Bach ge
walzt. 

Unter dem Ham
mer quadratisch 
gedrückt. 

Unter dem Ham
mer gedriickt, und 
in den Grobwal
zen quadratisch 
gewalzt. 

B. e h a n d l u n g 

des Puddel- und sonstigen Abfalleisens in Schweissöfen 

lauter Eisenerz!'r 

Abfalleisen. - Nach cler 1. 
Hitze gehämmert, nach der 
2. zu Grob-, nach der 3. zu 
Streckeisen gewalzt. 

detto, aber ohne vorausgegange
nem Hämmern 

Milbars. - Nach derl.Hitze 
gehämmert , nach der 2. zu 
Grob-, nach der 3, zu Streck
eisen gewalzt. 

detto ohne Hämmern, 

Masseln. - Nach der 1. Hitze 
gehämmert, nach der 2. zu 
Grob-, nach der 3. zu Streck
eisen, gewalzt. 

detto ohne Hämmern. 

Rauhzaggeln. - Mit der 1. 
Hitze zu Streckei&en gewalzt. 

bei C h e. r g e n von: 

J % Eisenerzer und y, Reichenauer 1 % Eisenerzer u. % Heichenauer 

Nr. 

} 1 

! 2 

l 
3 

l 
4 

l 
5 

l 
(j 

F 1 o s s e n 

Abfalleisen. - Nach der 1. 
Hitze gehämmert, nllch der 2. 
zu Grob-, nach der 3. zu 
Streckeisen gewalzt. 

delto ohne Hämmern. 

~ i 1 bar s. - Nach der 1. Hitze 
gehämmert, nach der 2. zu 
Grob-, nach der 3. zu Streck
eisen gewalzt. 

detto ohne Hämmern. { 

M11sseln. - Nach der 1. 
Hitze gehämmert, nach der} 
2. zu Grob-, nach der 3. zu 
Streckeisen gewalzt. { 

detto ohne Hämmern. 

l Rauhzaggeln. - Mit der 1. 
9 Hitze zu Streckeisen gewalzt. 

10 l 

I
Abfalleisen, - Nach der 1. 

Hitze gehämmert, nach der 
2. zu Grob-, nach der 3. zu 
Streckeisen gewalzt. 

detto ohne Hämmern. 

Mil b ars. - Nach der t. llitze 
gehämmert , nach der 2. zu 
Grob-, nach der 3. zu Streck
eisen gewalzt. 

detto ohne Hämmern. 

Masseln. - Nach der 1. Hitze 
gehämmert, nach der 2. zu 
Grob-, nach der 3. zu Streck
eisen gewalzt. 

detto ohne Hämmern. 

Rauhzaggeln. - Mit der 1. 
Hitze zu Streckeisen gewalzt. 

Reichenau, am 15. November 1863. Südbahn, Station Payerbach. 

Ne k r o 1 o g. 

Am 26. April 1564 starb nach mehrmonatlichen Leiden 
zu Hietzing bei Wien der k. k. Sectionsrath des Fiuanz-Mi
nisteriums (bergmännischer Abtheilung) Georg Guido Gör
gey von Görgö und Toporcz. - Minder nach Aussen 
hervorragend, war er durch seine genaue Geschäftskenntniss, 
seinen Eifer und seine persönlichen Eigenschaften ein ein
flussreiches und wirks.ames ;\Iitglicd der obersten Verwaltung 
des Bergwesens, und seinen zahlreichen Freunden dürfte eine 
kurze Skizze seines Lebenslaufes nicht unerwünscht sein, 
welche wir hier aus authentischen Daten zusammenzufassen 
versuchen. 

Geboren am 13. Februar 1810 in Leutschau (Zipser Co
mitat) in Ober-Ungarn aus einer viblfaoo mit dem Bergbau 

verbundenen adeligen Familie, wandte sieh Guido v. Göqiey. 
früh schon der Studienlaufbahn zu. Aus den Gymnasien von 
Käsmark und Eperjes trat er an die philosophischen und ju
ridischen Studien über und prakticirte (1829) knrze Zeit in 
Schmöllnitz , von wo er an die Bergakademie zu Schem
nitz giug und die Bergcollegien' mit gliinzenclem Erfolg,, be
endete. Im Juli lf-3:3 trat er als absolvirter Bergpraktikant 
in die Schenrnitzer Oberstkammergrafen-Amtskanzlei in Verwen
dung und wurde im Jahre 1S:l5 im September dem Oberberg
amte und Berggeri~hte Leoben zur Dienstleistung zugewie
sen. Auf der Durchreise durch Wien legte er die damals für 
die Dienstleistung im Centro vorgeschriebene „ Conceptspriifung" 
mit ausgezeichnetem Erfolge ab, in Folge welcher er sofort 
(1 l. October 1S35) zur ausserordentlichen DienstleistUng beim 
Hofkammer-Präsidium aufgenommen, jedoch bald darnach deDl· 
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Referenten, Hofrathe von Mich a 1 o v i c s zugewiesen wurde, 
in welcher Dicnstle~stnng er l 836 das A djutum von 400 fi. 
erhielt. Im Jahre l 839 zum Accessisten befördert, wurde er 
ueuerdings dem Präsidio zugetheilt und blieb in dieser Ver
wendung auch nach seiner bald erfolgten Vorriickung zum 
Hofkammer-Registranten. Er begleitete während seiner Prä
sidi1\l-Dienstleistung den damaligen Chef der Hofkammer für 
Miinz- und Bergwesen - August Longin Fiirsten von 
Lob ko w i t z auf dessen zahlreichen Reisen durch Ungarn, 
Böhmen, Mähreu, die Alpenländer und Italien. Diese nahe au 
vier Jahre dauernde vielseitige Verwendung in der Prä•idial
kunzlei, zu weleher wichtige Coucepts11rbeiten und die Be
sorgung der Hofkammerbibliothek zugewachsen waren, bot 
ihm eine seltene, und von ihm mit regem Geiste benützte Ge
legenheit, den Dienstesgang aus dem höheren Standpunkte 
durchgreifend zu stn<lircn, sich Local- und Persor111l-Ke11nt
niss im Bereiche des Geschäftszweiges zu sammeln, wie sie 
in gleichem Umfange sich zu erwerben Wenigen gegönnt ist. 

Als er daher im J al1re 1 SH als Hofconcipist in das 
Gremium der Hofkammer zurückkehrte, gewann dieselbe in ihm 
einen gewandten und vollkommen inHtruirten Arbeiter, der 1848 
zum Hofäecretär befördert, in den Jahren ,1849-185() wieder
holt die wichtigsten Referate führte, und 1856 zum wirklichen 
Referenten des Finanzministeriums und k. k. Sectionsrathe er
nannt wurde. - Seine eingreifende Thlitigkeit, welche gröss
tenthi,i)s der inneren A1lministration zugewandt war, entzieht 
sich dieser ihrer Beschaffenheit nach einer eingehenderen Be
sprechung. Mit seltener Arbeitskraft bewältigte er die nicht 
geringen Aufgaben _seines umfassenden Departements, und fand 
dabei noch Zeit uni :\littel.auch ii her die pfiichtmässigedienst
Jicho Mitwirkung in zahlreichen Fällen seinen Fachgenossen mit 
seiner Gcschiiftskenntniss freundlich ab die Hand zu gehen. Im 
Sommer 1863 ui1teruahm er eine ämtliche Bercisung der un
garisclien Bergwerke, von welcherzuriickgekehrt, heftige Schlag
symptome seine Gesundheit tief erHchiitterten. Seit September 
1863 kaum auf wenige Tage und Stunden schein b1<r wieder 
besser, konnte er sich doch nicht versagen, in diesen Pausen 
seiner Krankheit seinem Dienste nachzugeben, welchem ihn epd
lich ein erneuter Schlagfluss für immer entriss. 

Seit dem Jahre 18 3 i vermält, hinterlässt er P.ine trauernde 
\Vitwo und neun unversorgte Kinder, denen er im vollsten 
Sinne des \Vortes ein treuer Vater gewesen war. - Mit ihm 
verlor der Staat und insbesondere der Zweig der Bergwesens
verwaltung einen ausgezeichneten Beamten und alle Fach
genossen eiqen warmen Freuud ! 

N o t i z. 
Eröffnungsfeier des Ernst - August - Stollens bei 

Clausthal. Der für den gesammten Oberharz wichtige grosse 
Ernst-August-St•>llen, de·r am 22. Juui d. J. beendet worden 
war, wurde unter zahlroicher Theih111.hme hnrzischer und frem
der ßergwerksgenosscn und angesehener Autoritiiten Hanno
vers und Braunschweigs in den Tagen vom 5. bis i. August 
feierlich eröffnet. - Erst kurz vor dem Schlusse rlieser Num
mer Yon diesem schönen bergmännischen Feste rückgekehrt, 
werden wir in nächste1· Nummer einen ausführlicheren Bericht 
darüber bringen und an denselben einige Nachrichten iiJ?er 
den so vielfach interessanten H11rzer Bergbau ankniipfen. Hier 
möge .nur vorläufig ein Ausdruck des Dankes fiir die warme 
kameradschaidiehe Aufnahme Platz finden, welche uns aus
wärtigen Festgeuossen in Clausthal zu Theil geworden ist. 
Bei dieser sowie bei so vielen anderen Gelegenheiten hat sich 
neuerdings die inniire Zusammengehörigkeit des Bergmanns
standes glänzend bewährt, und das Ehrenfest des Oberharzes 
wird auch über die Gränzen der hercynischen Bergreviere 
hinaus in freundlichem Andenken bei Allen fortleben, die Zeu-
gen desselben gewesen. 0. H. 

Literatur. 
Tafel der wirklichen Länge der Sinus und Cosinus für 

den Radius 1,000.000 und für alle Winkel des ersten 
Quadranten von 10· zu 10 Minuten für Marbcheider, 
Geometer, Eisenbahuingenieure, Mechaniker, Astronomen 

und Mathematiker, insbesondere für diejenigen, welche bei 
trigonometrischen Rechnungen die Th o m a s'sche Rechen
maschine benutzen. Herausgegeben von Dr. An g u s t 
Junge, Professor der höheren ~athematik und Lehrer der 
praktischen Markscheidekunst an der k. Bergakademie zu 
Freiberg. Leipzig. Verlag von Arthur Felix. 1664. 

Die Erleichterung, welche für mancherlei Rechnungen, 
besonders beim Markscheidswesen, durch zweckmässig einae
richtete Sinus-Tafeln erzielt wird, hat manche ähnliche Hilfs
werke hervorgerufen, worunter das vorliegende, bereits vor 
dem Drucke schon im Manuscript vielfach benützt 1 als ein 
praktisch bereits erprobtes angesehen werden kann. 

Es berul1t auf der Benützung der Thoma~'schen Rechen
maschinf', welcher es sich auch im Format und der Ziffer
grösse anschliesst. Ueber diese Thomas'sche Rechenmaschine 
ist eine erl :iuternde Schrift von Professor F. Re u 1 e au x in 
Züri&h in rlem•elben Verlage (A. ~'elix) erschienen, auf wel· 
ehe hingewiesen wird. 

Die Ausstattung ist sehr nett und durch guten Druck 
der Ziffern für den Gebrauch bequem. 0. H. 

Uebersicht der bergrechtlichen Entscheidungen des könig
liohen Ober-Tribunals 1860-1863 von R. Klos term an n, 

, Ober-Bergrath. Berlin, 1&64. Verlag der k·onigl. Geh. Obl!r
Hofbuchdruckerei (lt v. Decker). 

Schon im J. 1 b6 I erschien von rlen1selben Herausgeber 
die erste Sammlung hergrechtlicher Entscheidungen, welche 
für das Bergrecht überhaupt und dessen l<'ortbilclung umsomehr 
\Vichtigkeit haben, als eben jetzt aller Orten in Deutschland 
die Reform dl!s alten Bergrechtes fiiissig ist und eine Samm
lung von authentischen Auslegungen und Rechtssprüchen bei 
der Gewinnung eines neuen Bergrechtes von grossem Nutzen 
sein kann. Fiir Preussen insbesondere, wo die Codification 
des neuen Bergrechtes erst erwartet wirrl, ist eine solche Zu
sammenstellung auch von praktischem Werth, während ihre 
theoretische Bedeutung sich l•eineswegs bloss auf Preussen 
beschränkt, was wir hier hervorzuheben nicht umhin können. · 
Das vorligende Heft von !16 Seiten schliesst sich der ersten 
Publication an und setzt dieselbe durch ~littheilung von mehr 
als fünfzig in den Jahren 1b60-1863 erschienenen neuen Berg
rechts-Entscheidungen fort. Es möge jedem Freunde der Berg
rechts-Reform zum Studium bestens empfohlen sein. 0. H. 

In dieselbe Kategorie von \Verken, welche praktischen 
Werth für die Particular-Gesetzgebung und allgemeinen theo
retischen Werth für die Fragen der Bergrechts-Reform über
haupt haben, gehört auch ein zweites Werkchen unter dem 
Titel: 

Die Entschädigungs - Verbindlichkeit der Eisenbahnge
sellschaften den Bergwerkseigen~hümern gegenüber , 
naoh preusSischem Rechte etc. etc. von H. Veit h, Ge
richts-Assessor. Berlin, Verlag v. J. Gutentag, Ji;;6l. 

Wir müssen bei dieser Gelegenheit den Umstand beril.ill"en, 
dass in Preussen clie eigentlich~n .Juristen sich mit viele; 
Vorliebe der Pflege dC's Bergrechtes widmen und gediegene 
allgemeine Rechtskenntnisse und Praxis rlemselben zuführen, 
während bei u 11 s das Bergrel"ht von sehr wenigen Civil-Ju
risten beuchtctwirdundlrnnptsiichlichrlen Montanisten über
lasse"u bleibt, welche, wenJJ sie auch nebenbei Juristen sind, 
doch vorwiegenrl den tecbnisch-aclministrativen Theil im Auge 
~al~en. und mehr auf casnistische Praxis, als auf die principia 
JUl"IS ihre Arbeiten richten. Eiue· Verbindung bei der Rich
tungen scheint uns am nützlichsten und wir empfehlen daher 
die Lectüre der preussischen Bergrechtsschriften unseren 
IlergJuristen - und umgekehrt! - 0. H. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Auszeichnllllgen. 

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 1. August l. J. dem ßer~geschwornen der 
Prager Berghauptmannschaft, Anton Kaut n y, taxfrei den Ti
tel und Rang eines Bergcommissärs allergnädigst zu verlei
hen geruht. - Wien, am i. August 1864. 

Se. I<. k. Apostolische Majtistät geruhten mit Allerhöch
ster Entschliessung vom 10. Juli 1864 dem provisionirten Hal-
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ler Sudmeister Peter K ö chi er in Anerkennung seiner viel
jährigen treuen Dienstleistung das silberne Verdienstkreuz 
allergnädigst zu verleihen (Z. 34424-15i0, ddo. 27. Juli 1S64). 

"Ernennungen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Forstprofesson-Adjunct an der Berg- und Forst
.Akademie in Schemnitz Carl V[ ag n er zum Oberförster, Forst-
ingenieur und Taxator in Nagybanya. ' 

Der in Verwendung beim Finanzministerium stehende 
Rechnungs-Official der Montanhofbuchhaltung 1 Franz H r d
li cz k a zum Bergrathe, zugleich Vorsteher der referirenden 
Rechnungsabtheilung bei der Berg- , Forst- und Saliueu-Di
rectiou in Klausenburg. 

Erledigungen. 

Die Berg-und Hütten- Ve rw{l lterute 11 e bei ·dem 
ärarischen Eisenwerke Franz Joseph zu Fejcrpatak in der VIII. 
Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 1200 fl., einer ~'uuctious
zulage von 300 fl., einer Dienstwohnung oder einem Quartier
gelde jährl. 100 fl., einem Deputate von 20 n. ö. Klaftern 
harten Brennholzes und 250 Pfund Salz, dann einem Natural
Deputate fiir zwei Dienstpferde, bestehend in 100 Ctrn. Heu, 
100 n. ö. Metzen Hafer und einer Geldzulage von 180 fl., nebst 
der Berechtigung zum Bezuge von 30 n. ö. Metzen Weizen 
aus dem ärarischen Schüttkasten gegen Erlag des vollen Ge
stehungspreises und de1· Verbindlichkeit zum Erlage einer 
Caution im Gehaltsbetrage. Gesuche sind, insbesondere un'ter 
Nachweisuug der praktischen und theoretischen Kennioiss des 
Eisenhütten- und Hammerbetriebes, dann der Kenntniss der 
deutschen und ungarischen Sprache, binnen sechs Wochen 
bei der llerg-, Salinen-, Forst- und Güter-Direction in Mar. 
marosch-Sziget einzubringen, 

Eine B er gre chn un gsfiihrun gs-Kanz liste ns tel 1 e 
~ei der Bergverwaltung zu Windschacht in der XI. Diiiten
classe, mit dem Gehalte jährl. 420 fl., dem Naturaldeputate 
von jährl. 5 Klaftern dreischuhigen Brennholze~ und Natural
Quartier oder 10% des Gehaltes als Quartiergeld. Gesuche 
sind, insbesondere unter Nachweisung der Kenntnisse des 
montanistischen Verrechnungswesens, dann der deutschen und 
slavischen Sprache, binnen vier Wochen bei .der Berg-, 
Forst- und Güter-Directiou zu Schemnitz einzubringen. 

Montan·Verwe.ltung. 
Einhebungstermine der Massen- und Freiscl1urfgebühren. 

Erlass des Ministeriums für Handel und Volkswirthschaft an 
alle Berghauptmannschaften. Zahl i!r22-420. 

Da nach §. 2 der Allerhöchst genehmigten Ministeriitl.
verordnung vom 17. October 1863 (V. 1:11. Nr. 411, Seite 277) 
das Verwaltungsjahr künftig mit 1. Jänner zu beginnen und 
mit 31. December zu endigen hat, und da nach §. :l:J dieser 
Minist<!rialverordnung die Gebarungsergebn~se der beiden 
Uebergungsmonate November und December 1864 in einem 
besoncleren Rechnungsabschlusse nachzuweisen sincl, diese 
beiden Monate somit eine für sich abgeschlossene Finanzperiode 
zu bilden haben, so finden die Ministerien für Handel und 
Volkswirthschaft, dann der Finanzen den Berghauptmannschaf
ten behufä der entsprechenden und gleichförmigen Behandlung 
der Massen- und Freischurfgebühren nachstehende Weisungen 
zur RicJ1tschnur vorzuzeichnen: 

l. Von allen mit Ende October 1864 aufrecht bestehenden 
Bergwerksma;sen und Freischürfen sind die Massen- und Frei
scburfgebühren für die Monate November und December 1864 
entsprechend dem Finanzgesetze vom 29. Februar 1864 (R. 
G. ßl. Nr. 14, II. Theil, C11p. 29, Seite 114.-,V. BI. Nr.13, 
Il. Theil, Cap. 2\J, Seite 136) mit fänero Sechstel der ganz· 
jährigen Gebühren vorzuschreiben und mit dem im §. 2 lö des 
Berggesetzes bestimmten Zeitpuncte, d. i. im December 1. J., 
einzuheben. 

2. Vom nächsten mit 1. Jänner 1865 beginnenden Ver• 
~altungsjahre angefangen sind die Massen- und Freischnrf
gebühren nach den Semestern des Kalenderjahres (statt wie 
bisher nach jenen des Militärjahres) vorzuschreiben und den 
Bestimmungen des §. 216 des a. B. G., dann des §. 3 des 
Gesetzes vom 26. April 1~62 (R. G. BI. Nr. 2S. - V. BI. Nr. 
19, Seite 10!1 und 110) gemäas, vorhinein in den Monaten Juni 
und December einzuheben . 

Im December 1864 werden sonach diese Bergwerksab
gabeu sowohl für die beiden Monate November und December 
l. J., als auch fiir das I. Semester 1 !i65 einzuheben sein, 

3. Die vom .Anfang Mai bis Ende October, somit im IT. 
Militärsemester 1864 unmitteföar erworbenen ßergwerksmasse 
und Freischiirfe sind für diese~ Semester vorschriftgemäss noch 
gebührenfrei und unterliegen den Gebühren erst vom l. No
vember 1864 an, daher für die zweimonatliche Finanzperiode 
(1.) mit dem sechsten Theile des ganzjährigen Betrages. 

Dessgleichen sind die während der zweimonatlichen Finanz
periode(!.) unmittelbar erworbenen Bßrgwerksml\ssen und Frei
schürfe bis Ende Deeember 1854 noch trebii hrenfrei, von, dem 
am 1. Jänner 1865 bei.:-inneuden neuen'Verw&ltungjahre ange
fangen, hingegen bereits gebilhrenpflichtig. 

4. Die innerhalb des II. Militärsemesters 1864 (3.) auf
gelasseuen oder entzogenen Bergwerksmasse und Freischürfe, 
dann die in demselben Semester zur Verleihung kommenden 
Freischi,irfe, unterliegen den bestehenden Vorschriften gemäss 
im eben erwähnten Halbjahre nach der Ma~sen- und Frei
schurfgebiihr und sind cr:;t mit 31. Octobe1· 1864 ausser Vor
schreibung zu setzen. 

Dagegen sind die in den oeiclen Monaten November und 
December 1864 zur An8.assnng oder Entziehung gelangenden 
Bergwerksmasse unJ Freisohürfe, sowie die in derselben Pe
riode durch Verleihung von Bergwerksmassen ausser Kraft 
tretenden Freischürfe nur noch für di eseu zweimonatlichen 
Zeitraum gebührenpflichtig und bereits mit 31. Dece1nber 1864 
ausser Vorschreibuug zu bringen, 

5. Ueber alle in der zweimonatlichen Finanzperiode No
vember und December 1864 vorgefallenen Veränderungen im 
Stande der Hergwerksmasse und Freischürfe sind behufs der 
Vorschreibung oder Abschreibung der erwähnten llergwerks
abgaben, Ausweise sowohl der Montan -Hofbuchhaltung als 
auch den betreffenden Steuerämtern mitzutheilen. 

Von diesen Weisungen wird gleichzeitig die vorgesetzte 
Ober-Bergbehörde in Kenntniss gosetzt. 

Wien, den li. Juni 1S64, 

Co n o t1. r s. 
Bei dem Kupferberg- und Hüttenwerke in ßalan bei Csik 

Sz. D.omokos in Siebenbürgen ist die Stelle eines Bergschalfers 
mit dem Gehalte jährlicher SOU 8., - bei längerer als tiichtig 
erprobter Dienstleistung mit dem Vorrüc kungsrechte bis 900 
uncl 1000 fl'. ö. \V,, danu freier Wohnung mit Gemiisegarten, 
8 Cubikklalter Brennholz und Anspruch auf Tantieme zu be
setzen. Bewerber um diese Stelle mögen ihre Gesuche, ver
sehen mit Zeugnissen iiber absolvirte bergakademis ehe Studien 
und über ihre bisherige Dienstleistung im Gruben- und Auf
bereitungsfache, claun über Sprachkenntnisse, da neben der 
deutschen auch die Kenntniss der ungarischen Sprache wün
schenswerth ist, au die Directiou der Csik Sz. Domokoser 
Kupfer-Gewerkschaft zu Kronstadt bis Ende August 1. J, ein
senden. 

Kronstadt; am 25. Juli 1864. (tS-25) 

Herr Bergingenieur Schwarzmann 
wird ersucht, seine Adresse an den Silberbergb au-Bevollmäch
tigten Fran~ Pfibyl zu Bergstadt-Ratiboi'itz bei Tabor in Böhmen 
abzugeben. (26-28) 

_Die·~.e Z~itschrift e~scheint ~öchentlich ~in~n Bogen, stark. mit den nöthigen a rt i s ti sehen Beigaben. Der PränumerationspreiB 
ist Jahrhch loco Wien 8 fl. o. W. oder o 'lhlr. 10 N gr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahres ab o nn en te n 
erhalten einen otficielle~ Be~cht über die Erf~hrungen im berg- ~~d hiittenrnännisehen Maschinen-, Bau- und Autbereitungswosen 
sammt Atlas als Grat1sbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. o. W. oder 1'/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnah01e. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Dtucl< vou Karl Wiuleroilz & Comp. in Wien. 
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Ueber die Stahlproduction von Oesterreich 
mit besonderer Röckslcbt anf die begonnene Elnfilhrnng 

des Bessemer-Processes. 
Bericht des erzh. Gewerksdirec\ors Ludwig II oh" 11 e g g ('1' zu 
Teschen an das k. k. Ministerium für Handel und Volkswirth

schaft *). 

Das k. k. Ministerium für Handel und Volkswirthschaft 
bat dem Bessemer-Process wegen seiner \'oraussiehtlichen 
Wichtigkeit für die österreichische Eisenindustrie 8chon 
seit längerer Zeit alle Aufmerksamkeit zugewendet und zur 
allseitigen genauen Information mehrere hervorragende Fach
männer um Mittheilung ihrer diessbezüglichen Ansichten 
ersucht, wozu die höchst verdienstliche Einführung dieses 
Processes auf den fürstlich Schwarzenberg'schen Eisenwer
ken in 8teiermark letztlicli erneuerten Anstoss gab. 

Der hierüber von dem erzherzogl. Gewerksdirector 
Ludwig Hohenegger zu Tesehen erstattete Bericht behandelt 
die gesammte österreichische Stahlproduction in so umfas
sender und belehrender \Veise, dass er zuversichtlich das 
allgemeinste Interesse erregen dürfte. ludern wir diesen 
Bericht daher im Naehstehendeu mittheilen, wolien wir nur 
erinnern, dass derselbe vom 12. April 1. J. datirt ist, zu 
welcher Zeit die neuesten Bessemer-Anlagen von Hefft unJ 
Neuberg noch nicht bekannt waren. 

Hohes Priisidi11m des k. k. Handels-J!inisteriums ! 

Mit h. Zuschrift vom 22. Februar 1. J. wurde wir der 
ehrenvolle Auftrag zu Theil, meine Ansicht über die auf 
den fürstlich Schwarzenberg'echen Eisenwerken im vorigen 
Herbste begonnenen Versuche zur Erzeugung von Bessemer-
8tahl, vorzüglich in Bezug auf die zu erwartende national
ökonomische Bedeutung dieses neuen Processes auszu
sprechen. 

So schmeichelhaft für mich dieser Auftrag sein muss, 
so muss ich doch offen bekennen, dass mich derselbe aus 

") Wir entnehmen der in unseren Fachkreisen minder 
nrhreiteten Zeitschrift nAustria" diesen interessanten Aufsatz, 
der trotz &einer Ausführlichkeit in dies e m Blatte nicht feh
len durfte, wenn es den Interessen des Faches wahrhaft die-
Jlen soll. D. Red. 

der Besorgniss in eine bedeutende Verlegenheit brachte, 
dass ich dieses Vertrauen nicht genug rechtfertigen möchte, 
einestheils aus dem Grunde, weil ich zwar dem wichtigen 
Gegenstande seit seiner Entstehung die gebührende Auf
merksamkeit widmete, jedoch bis jetzt nicht in die glück
liche Lage kam, aus eigener Anschauung und Praxis zu 
schöpfen - und vorzüglich auch desshalb, weil gerade die 
national-ökonomische Wichtigkeit nur mit Hilfe der stati· 
stischen Zahlenergebnisse der älteren und neu„ren Stahler
zeugung nach den verschiedenen Arten der Stahlprocesse 
und Erzeugnisse, vor Allem in Oesterreich selbst, und dann 
in den andern wichtigsten Stahl erzeugenden Ländern, 
welche mit Oesterreich in Concurrenz treten, gehörig in das 
Klare gestellt werden kann, 

Es ist mir nun zwar geglückt, die schon ziemlich zahl
reiche Literatur über den Bessemcr-Process ans England, 
Frankreich, Schweden, Oesterreich und Prenssen zu ver
gleichen, aber in Bezug der statistischen Daten bin ich bis 
heute noch nicht ganz zum Ziele gelangt, obwohl ich auch 
da Wl'nigstens die für uns zur Vergleichung höchst wichtigen 
Zahlenergebnisse aus Prensscn zusammenbrachte. Leider 
fehlen mir noch wichtige Details der österreichischen Stahl
erzeugung vor dem Jahre 1 SGO. 

Ich muss daher um doppelte Nachsicht im Voraus 
bitten, einmal, weil sich mein Gutachten wegen den nöthigen 
Nachforschungen und Umfragen so unangenehm verspätete, 
und vorzüglich auch desshalb, weil ich die nöthigen Zahlen 
nachweise doch noch nicht genug zusammenbrachte, wozu 
eine grössere Zeit nöthig g-ewesen wäre. 

Zugleich muss ich um Nachsicht bitten, dass ich etwas 
weiter ausholen muss und mich in die Gefahr setze, zu 
weitläufig zu erscheinen, indem ich mich nicht bloss auf den 
Bessemer-Process in seinen bis jetzt bekannt gewordenen 
Hauptvariationen beschränke, sondern zugleich einen flüch
tigen Blick auf die anderen älteren und neueu Hauptstahl
processe werfe, da ich glaube, dass ein richtiges Verständ
niss der Bedeutung des neuen Processes ohne das nicht 
möglich wäre. 

I. Aeltere und neuere Stahlprocesee. 

Ehe ich auf die kurze Vergleichung der Hauptstahl
proceese eingehe, erlaube ich mir zum besseren Verständ-
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nisse daran zu erinnern, dass Roheisen eine Verbindung 
von 2 1/ 2 -5 pCt. Kohlenstoff mit reinem Eisen (nebst mehr 
oder weniger unwesentlichen fremdartigen Beimengungen) 
ist. Wenn dieser Kohlenstoff nebst den verunreinigenden 
Bcstandtheilcn durch den Frischproccss gan~ entfernt wird, 
so erhält man Schmiedeisen; wenn aber nur die Unarten 
im Roheisen und so viel Kohlenstoff entfernt wird, dass in 
dem gereinigten Schmicdeisen noch 1/ 2 - 2 pCt. Kohlen
stoff in zweckmässigcr Mischung zurückbleiben, so erhält 
mau Stahl von verschiedenen Sorten und Härtegraden, wobei 
als Regel gilt, dass der Stahl desto härter ist aber auch 
eher an Zähigkeit verliert, je mehr er Kohlenstoff enthält. 

A. S c b m e 1 z- u n d Gär b s t a h 1. 

8eit alten Zeiten bis vor etwa 20 Jahren bildete die 
Fahrication dieser beiden Stahlsorten das ausschliesslichc 
\Vesen der österreichischen weltberühmten Stahlerzeugung. 

Der 8chme1zstab1 wird in ähnlichen offenen Frisch
feuem, wie das Scbmiedeisen, mit Holzkohle und gepresster 
Luft erzeugt. Die Anwendung von Holzkohlen als Brenn
stoff bildet das Wesen des Schmelzstablprocesses, indem 
nur der vegetabilische Brennstoff gestattet, das Roheisen 
unmittelbar mit demselben in Berührung zu bringen, ohne 
an Reinheit und Güte zu verlieren. Es wird aber zu diesem 
Processe sehr viel Holz gebraucht, indem auf 1 Ctr. Rohstahl 
an 50 Cubikfuss weiche Holzkohle aufgeben, was ungefähr 
% Klafter Holz entspricht. 

Der so erzeugte Rohstahl wird dann in eigenen, auch 
offenen Heizfeuern directe ausgestreckt und in die gewünschte 
Form gebracht, zu Streckstahl oder aber in flache Schienen 
verwandelt, deren mehrere zu 1 Stück zusammengeschweisst 
(gegärbt) und in die gewünschte Stangenform gebracht 
werden. 

Letzteres heisst das Gärben und das Erzeugniss Gärb
stabl. 

Auch bei diesem Verfeinerungsprocesse wird in Oester
rcich meist noch Holzkohle angewendet, in Prcussen da
gegen schon lange Coaks oder Steinkohle. 

Der so in Steiermark, Kärnten und ganz lnneröstcrreich 
erzeugte Schmelz- und Gärbstahl hat bekanntlich einen 
weltberühmten Huf erreicht, und noch bis vor Kurzem zu 
einem sehr werthvollen Export selbst in solche Industrie
länder geführt, welche selbst mit Stahlerzeugung sich' be
fassen. Auch in Rheinpreussen (im Siegnerlande und West
phalcn) bildete die Erzeugung von Schmelz- und Gärbstahl 
die Grundlage der dortigen Stahlproduction, wobei jedoch 
bemerkt werden muss, dass die Rheinpreussen nie ganz die 
hohe Qualität der Üe5terreicher erreichten, obwohl sie etwas 
billiger erzeugten. 

Ein Aehnliches gilt von Frankreich, wo die Schmelz
und Gärbstahlerzeugung mit Hilfe von österreichischem Roh
eisen (namentlich Spiegeleisen) viel später sich entwickelte, 
aber zuletzt auch zu einer immer höheren Erzeugung ge
langte, bis die neuen Stahlsorten das Uebergewicht erhielten. 

Die Superiorität in der Qualität verdankte das öster
reichische Erzeugniss nicht allein der Methode und der lang
jährigen Kunstfertigkeit seiner Arbeiter, sondern mehr noch 
der vorzüglichen Reinheit und Güte seiner Spatheisensteine 
und Braunerze namentlich von Vordernberg, Eisenerz und 
von den sog. Eisenwnrzen in Kärnten, Löling, Heft u. dgl. 

Indem diese vorzüglichen manganreichen und aueser
ordentlich reinen und leichtflüssigen Eisenerze das für die 

Stahlproduction geeignetste Roheisen geben, und namentlich 
das für jede Stahlmanipulation vorzügliche Spiegeleisen oder 
Rohstahleisen (wie es in Prcusscn genannt wird), so blieb 
der Schmelzstahlprocess in Ocstcrrcich auf die östlichen 
Alpenländer beschränkt und konnte selbst in Ungarn, wo 
ähnliche jedoch minder reine Spatheisensteine vorkommen, 
trotz ,·ieljähriger Versuche nicht recht festen Fuss gewinnen. 
Aber auch in diesen, durch das beste und reinste Erz be
günstigten Alpenländern kränkelt der Schmelzstahl seit be
reits 25 oder mehr Jahren und vermindert sich namentlich 
in letzter Zeit in auffallenden Dimensionen. 

Die Ursache des immer rascheren unvermeidlichen Zu
sammensiukens dieser altehrwürdigen Fabrication liegt in 
der Kleinartigkeit und vorzüglich in den grossen Kosten 
beziehungsweise dem grossen Aufwand an vegetabilischem 
Brennstoff, welcher auch in den Alpenländem immer seltener 
und theuerer wird, welche Umstände zusammen die Con
currenz mit neuen billigeren und grossartigercn Processen 
unmöglich machen, welche mit mineralischem Brennstoffe 
und auch mit minder ausgezeichneten Erzen sich begnügen. 

Diese neueren Processe sind nach der Altersfolge der 
des Cemcntstahles, des Gussstahles und in neuester Zeit 
noch mehr der Process des Puddlingsstahles, woran sich 
dann als neuester der Bessemer-Stahl anscblicsst. 

B. Cement- und Gussstahl. 

Die Ccmcntstahlerzeugung ist wohl eine jüngere, abe1· 
gewiss auch schon über 100 Jahre alte Erfindung, welche 
zuerst in England und dann in Frankreich festen Fuss und 
grössere Verbreitung gefunden hat. Erst viel später ist sie 
nach Wcstphalen eingebürgert, und erst seit etwa 12 Jahren 
hat sie in Oesterreich ihre ersten Keime entwickelt. In 
England hat sie schon lange einen colossalen Umfang ge
wonnen und bildet daselbst das Fundament der, auch schon 
an 100 Jahre alten Gussstahlfabrication. 

Die Cementstablfabrication stellt Rohstahl dadurch 
her, dass Stabeisen von vorzügilchster Reinheit und Güte 
in gemauerten Kasten zwischen Holzkohlenpulver einge
bettet und so lange geglüht wird, bis die Stäbe sich mit so 
viel Kohlenstoff verbunden (cementirt) haben, als zur Bil
dung der gewiinschten Stahlsorten nöthig ist. 

Der so erzeugte Rohstahl wird nach den verschiedenen 
Graden des Kohlenstoffgehaltes und der damit verbundenen 
Eigenschaften strenge sortirt, un<l die einzelnen Sorten nun 
entweder unmittelbar ausgestreckt, und für verschiedene 
Zwecke als Cemcntstahl in den Handel gebracht, oder aber, 
und diess ist die Regel, mit Hilfe der Gussstahlfabricatiou 
in geeigneter Auswahl und Mischung umg1•scbmolzen und 
dadurch die verschiedenen Arten des Gussstahles erzielt. 

Vv enn bereits bei dem Schmelzstahlc das Gärben für 
feinere Zwecke unerlässlich ist, um eine gleichartige uud 
sichere Qualität (eine ganz gleichartige Kohlenstoffverbin
dung) zu erlangen, so ist diess beim Cementstahl für die 
meisten Zwecke noch nothwendigcr; weil nebst der Gleich
artigkeit auch eine intimere Verbindung mit dem Kohlenstoff 
erzielt wird, welcile dem Cementstahlc meistens fehlt. Aber 
in Verbindung mit dem Gussstahlproeess hat der Cementstahl 
England zu der grossen und vieljährigen Superiorität ver
holfen, welche es bis vor kurzem über die ganze Welt be
hauptete. 

Die Grundlage der englischen Cement- und Gussstahl
fabrication bildet das eminente schwedische und zum Theil 
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russische Stabeisen, dessen hohe Kosten bis England durch 
die aussehliessliehe Anwendung von Steinkohle als Brenu
stoff und durch die hiemit verbundene und mögliche Gross
artigkeit der Anlagen bei verhältnissmässig wenig l\lensehen
kraft reichlich ersetzt werden. 

Sehr viel später als in England und auch Prankreieh 
hat der Cementstahl in Deutschland festen Fuss gefasst, 
und diess fast nur in dem indnstriösen Rheinlande und 
Westphalen, wo ,·or etwa 30 - -10 Jahren die ersten be
deutenderen Anlagen in 'V ctter, Bochum, EssPn nnd anderen 
Orten entstanden und den Cementstahl für die gleichzeitig 
eingeführte englische Gnssstahlfabrieation verwendeten. 

Aus diesen erst kleinen Anlagen gingen dann später die 
weltberühmte Krupp'scbe Fabrication und ähnliche andere 
Anlagen hervor, welche nun als Hauptmaterial Puddlings· 
stahl zu Massengussstahl verarbeitcn(wieihn TunnPr 
mit Recht nennt). ::'\och viel später begann die Erzeugung von 
Cementstahl iu Ocsterreieh, und da erst auf wiederholte öffent
liche, eindringliche Mahnung und Ermunterung Tun n er s vor 
etwa 12 Jahren*). Die iirarischen Werke in Eihiswalde und 
Reichenau und \'On F. v. l\layer in Leoben scheinen die ersten 
gewesen zu sein, welche dem Rufe nicht ohne guten Erfolg 
nachkamen, da der CcmcntRtahl für gewisse Zwecke immer
hin sich erhalten kann. Doch eine gross" Zukunft kann 
man für diesen l'rocess jetzt nicht mehr erwarten, da er 
bereits hier und überall durch den Puddlingsstahl überholt 
zn sein scheint, abgesehen von den zu erwartenden Erfolgen 
des Besscml'r-Stahles. 

Dagegen fasste i11 Oesterrcich schon lange vor der 
Cementstahlfabrieation d:c Guss s t a h 1 f u b r i ca t i o n in 
Tiegeln nach englischer l\lanier Fuss, und hat an mehreren 
Orten (ärarische Werke in Eisenerz, Eibiswald etc., M ü 11 er 
und vorzüglich F. v. Mayer in Leoben) bereits rühmliche 
Resultate aufzuweisen. Aber einen recht grossartigen Auf
schwung hac auch die Gussstahlfabrication noch nirgends 
in Oestcrreich erlangt, ist aber gleichwohl für die Zukunft, 
namentlich in Verbindung mit der in Oesterreieh sehr fort
schreitenden Puddlingsstahlerzeugung, noch anzuhoffen, 
vorausgesetzt, dass der neue Bessemer-Stahlproeess nicht 
dieselbe ganz zuriickdriingt, was vorerst noch nicht sehr 
wahrscheinlich ist. 

C. Pu d d 1 i n g s s t a h 1. 

Bereits in den Jahren 1834-1836 wurden auf dem 
damals Rosthorn'sehen Puddlingswerkc zu Frantschach in 
Kärnten Versuche abgeführt, Stahl zu puddeln, welche 
namentlich, wenn ich nicht irre, von Mi 11 er unter Leitung 
und Mitwirkung des vielfach verdienten damaligen Directors 
Sch 1ege1 ausgegangen sein sollen. Ich habe bei meiner An
kunft in Frantschach 183 7 selbst noch einige gelungene 
Proben dieser Versuche vorgefunden. 

Diese e1·stcn Versuche scheinen dann die Entstehung 
der Mayer'schen Werke in Leoben hervorgerufen zu haben, 
da v. Mayer mit Miller ein Hammerwerk für Puddlingsstahl 
umstaltete, welches aber leider spiiter in ein gewöhnliches 
Puddlingswerk auf Stabeisen umgewandelt wurde, weil 
dieser erste Stahl docli noch nicht mit Sielierheit erzielt 
werden konnte. 

Durch dieses zu frühe Aufgeben ist es gekommen, dass 
Oesterreich der Siegespalme dieser allergrössten und wich-

* 1 In Neumarkt bestand schon im Jahre 1~1-1 ein Cement
stahlofen, der aber seit dem Jahre lb:!G ausser Betrieb kam. 

tigsten der neueren Erfindungen im Eisen-Hüttenwesen ver
lustig und durch W estphalen und Sieguerlaud überholt 
wurde, wo die ersten Versuche 1839 begannen, die dann 
auch wiederholt aufgegeben und mehrorts wieder begonnen 
wurden, bis es endlich um das Jahr 1850 zweien neuen 
Puddlingswerken zu Limburg und Haspe bei Hagen in West
phaleu gelang, d n Puddlingsstahl-Process fest in das Leben 
zu bringen, seit welcher Zeit der Puddlingsstahl jährlich 
mit Riesenschritten voranschritt, und jetzt bereits eine Pro
dnctionsgrössc in Rheinland-\Vestphalen erreicht hat, welche 
alle anderen Erzeugnisse von Rohstahl nm das Vierfache 
hinter sich lässt, und vor Allem dem weltberühmten Krupp 
von Essen dazu verholfen hat, durch die Benützung des 
PuJdlingsstahles zu seiner Massen- Gussstahl - Productiou 
auf allen Weltausstellungen England die Hiegespalme aus 
den Händen zu winden. Von Westphalen aus hat sich das 
8tahlpuddeln aber auch bald nach England, Frankreich und 
Belgien fortgepflanzt. 

Auch Oesterreich, wo die Puddelstahl-Erzeugung erst 
seit dem Jahre 18.15-1856 in westphälischer Manier be
gonnen hat, hat bereits höchst erfreuliche Fortschritte und 
Productionszahlen aufzuweisen, welche wahrscheinlich noch 
viel erfreulicher und grösser schon dastiinden, wenn Oester
rcich ein Absatzgebiet wie Westphalen und überhaupt 
der Zollverein hätte, wo die Maschinenfabrication und das 
Eisenbahnwesen schon einen hohen Standpunkt erreicht 
haben, welche die Hauptconsumenten des Puddlingsstahles 
und des daraus erzeugten Gussstahles bilden. In Oesterreich 
liegt die l\lasehinenfabrieation in Folge des zu niedrigen 
Schutzes fast ganz daruieder und die Eisenbahnen ent
wickeln sieh so langsam und ungleich, dass die für deren 
Bedürfnisse angelegte Eisenindusttje oft halbe und ganze 
Jahre ohne Bestellung ist und die mühsam herangelernte 
Arbeitskraft umsonst beköstigen oder ganz verlieren muss, 
die dann im rechten Momente fehlt, und in den langen 8till
standspausen oder bei halber Arbeit ihre Kunstfertigkeit 
anstatt entwickelt und erhöht, vielmehr verliert. Die wei
tere traurige Folge ist natürlich Vertheucrunl! lltatt Ermäs
siguug der Productionskosten. 

Ich bemerke diess in dem Vertrauen, dass diese streng 
wahrheitsgetreue Begründung als zur näheren Beleuchtung 
noth -.rendig gehörend aufgenommen und bestens berück
sichtigt werde. 

Ich halte e:; aber um so mehr für meine Pfficbt, auf 
diese Verhältnisse höchsten Ortes aufmerksam zu machen, 
als dieselben vo1· Allem auch den Bessemcr-Process ange
hen, welcher nach den bisherigen Erfahrungen sein Haupt
feld vor Allem in der Maschinen-Fabrieation und in den 
Eisenbahn-Bedürfnissen, überhaupt aber in der Massenfabri
cation erlangen zu können und da nüt?.lich für das Ganze 
mitzuwirken berufen erscheint, wie wir später sehen werden. 

Da nun der Pnddlingsstahl wahrscheinlich der wich
tigste Coneunent mit dem Bessemer-Stahl werden diirfte, 
so erscheint es nothweudig, zuerst den ersteren noch etwas 
näher zu betrachten und namentlich die bereits erreichte 
Leistungsfähigkeit in Bezug auf Qualität, Produetionsfähig
keit und Kostenpreis näher in das Auge zu fassen, so wie 
auch insbesondere die Concurrenzfähigkeit Oesterreichs mit 
dem Auslande, um zu einem richtigen Urtheile in national
wirthschaftlicher Richtung zu gelangen. 

Die Erzeugung des Puddlingsstahles geschieht in Pud
delöfen, wie die des Schmiedeisens, meist mit mineralischem 

* 
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Brennstoff, nur mit dem Unterschiede, dass als Materiale 
zum Stahlprocesse besonders geeignete reine Roheisenarten 
ausgewählt werden müssen, und dass der in den Puddlings
ofen durch Umrühren (Puddeln) zu bewerkstelligende Ent
kohlungsprocess des geschmolzenen Roheisens nicht voll
ständig durchgeführt, sondern in einem Momente auf zweck
mässige Art unterbrochen wird, wo das gereinigte Roheisen 
noch nicht den Kohlenstoff verloren hat, sondern eben die 
für Stahl nöthigen Perceute Kohlenstoff noch enthält, 

Diese Erzeugungsart des Rohstahles gewährt den 
Vortheil : 

t. dass ausschliesslich mineralische Brennstoffe ver
wendet, 

2. dass auch minder hoch ausgezeichnete Roheisen
arten und selbst Coaks-Roheisen in Stahl verwandelt wer
den können, 

3. dass eine viel grossartigerc Erzeugung von Stahl 
als bisher möglich wurde, 

4. da11s auch viel minder kunstgeübte Menschen als 
bei den alten geheimnissvolleu Methoden des Schmelzstab· 
lcs nothwendig sind, 

5. dass der Stahl so viel billiger ausfällt, dass er eine 
ausserordentlich vergrösserte Anwendung für das Leben 
gewinnt, und die wichtigsten Dinge, wie Maschinentbeilc, 
Bahnschienen, Kanonen, Panzerplatten, Gewehrläufe, Schiff
bleche und Anker, Radreife und Pflugbleche, Glocken und 
tausend Dinge für den häuslichen und laudwirthschaftlichen 
Gebrauch jetzt fast eben so billig aus Stahl, wie früher aus 
Eisen hergestellt werden können. (Fortsetzung folgt.) 

Die Eröffnungsfeier des Ernst-August-Stollens 
zu Clauethal im Oberharze. 

Elnleltnng. 
Am 22. Juni d. J. wurde der für die Zukunft des 

Oberharzes und insbesondere der noch hoffnungsvollen 
Gruben des Cl aus thal er und Zeil erfelder Reviers 
wichtige, erst im Jahre 1851 thatsächlich in Angriff genom
mene Ernst-August-St o 11e11 vollendet, und das königl. 
Berg· und Forstamt zu Clausthal bestimmte nach Einho
lung der königl. Genehmigung die Tage vom 5. bis 7. Au
gust d. J. zur Begehung eines der Wichtigkeit des Unter
nehmens und der raschen, glücklichen Durchführung de;scl
ben angemessenen bergmännischen Festes. 

In richtiger Erwägung, dasti die glückliche Vollendung 
eines so bedeuteudeu Werkes, nicht blass für die unmittel
bar daran Betheiligten, sondern auch für jeden echten Berg
mann, stehe er auch räumlich dem Harze fern, ein Anlass 
freudiger Befriedigung sein müsse, und in dem unsern Stand 
auszeichnenden Gefühle der Gemeinsamkeit und Kamerad
schaftlichkeit ergingen zu diesem Feste auch Einladungen 
au auswärtige Fachgenossen, Freunde uud Förderer des 
Bergbaues, von denen auch aus Oesterreich und Preussen, 
sowie aus den Nachbarstaaten Braunschweig und Anhalt 
mehrere bei dem Feste erschienen sind. Da wir selbst unter 
dieser Zahl uns befinden, sind wir in de1· Lage, eine aus
führliche Beschreibung des sehr gelungenen und durch und 
durch bergmännischen Festes zu geben, welches seinen 
Theilnehmem in stets angenehmer Erinnerung bleiben und 
auch für den Entfernten von Interesse sein dürfte. Ehe wir 
jedoch in die eigentliche Festbeschreibung eingehen, wol-

leu wir einen kurzen Ueberblick der Geschichte des Ernst
A u g u s t - St o 11 e n s voranschicken, durch welche das Fest 
am besten motivirt erscheint, und haben bereits in letzter 
Nummer den Dank für die freundliche und kameradschaft· 
liehe Aufnahme ausgesprochen, welche den ausserharzischeu 
Gästen von den leitenden Beamten des Harzes, sowie \"On 
dessen bergmännischen Bewohnern zu Theil geworden ist. 

Geschichte des Ernst-August-Stollens*). 
Der uralte Bergbau des Oberharzes, welcher in den 

letzten vier Jahrhunderten keine Betriebsunterbrechung 
mehr erfahren hat, war im L:i.ufe dieser Jahrhunderte in 
fortwährendem Kampfe mit Grubenwässern , welche ihn 
bei immer weiter gehender Teufe hart bedrohten und den 
damaligen mechanischen Hilfsmitteln überlegen waren. 
8tollensa11lagen folgten sich rasch nach einander, in den 
Jahren 1525, 1548, 1551 und 1573, mit welchen unter 
gleichzeitiger Vermehrung der Betriebskräfte durch Teich
und Grabenanlagen der Bergbau sich wieder 200 Jahre 
<'rhielt. Aber im abgelaufenen Jahrhunderte rückten die 
Bergbaue uuter die alten Stollensohlen immer weiter vor 
und mussten - ohne eine neue grossartige Anlage - unfehl
bar zum Erliegen kommen. Eine solche kam auch in den 
Jahren 1777 bis 1799 zu Stande, und der in dieser Zeit 
angelegte Georg - 8to11 e n, welcher 5481 1/ 2 Lachter 
Länge der Hauptstrecke und 3805 Lachter Seitenerstreckung 
in die Z11llerfeldcruud ßockswieser Gruben hat, unterteufte 
den tiefsten der ältern Stollen um 70 Lachter und brachte 
bei 150 Lachter Teufe ein. 

Aber auch diese Anlage genügte nicht. Schon im Jahre 
1803 wurde ein neues Werk unternommen, - die soge
nannte ntiefe Wasscrstreckeu, d. i. eine horizontale 
Verbindungsstrecke zwischen den Gruben des Clausthaler 
und Zellerfelder Reviers, die im N"iveau des künftigen tief
sten Stollens angelegt, als Haupt-Wasserreservoir für die 
Tiefbaue der genannten Reviere dienen sollte und woraus 
die gesammelten Grundwasser bis zum Gebirgsstollen durch 
kräftige Maschinen gehoben werden sollten. Die Erhaltung 
eines gespannten \Vasserstandes iu dieser erst 1835 ganz 
vollendeten Anlage gestattete diese auch über 3400 Lach
ter betragende - tiefste Wasserstrr•cke zur nKahnförde
mngu nach den in rier niichsten Nähe der Pochwerke befindli
chen Schächten zu benützen, wPlcher Erztransport durch 
unterirdische Schiffahrt, an sich eiuc interessante und sel
tene bergmännische Anstalt, den Erztransport ober Tages 
wesentlich zu vermindern gestattete. 

Aber diese Aulage konnte ebensowenig als eine zweite 
ähnliche 60 Lachter tiefer noch in 1824-1853 angelegte 
Wasserstrecke zwischen dem Dorotheer- und Elisabeth
Schachte, welche die Grundwasser jener Reviere bis zur 
oberen \Vasserstrccke heben Iicss -- konnten dem Grund
übel des Clausthaler Bergbaues genügend abhelfen! 

Unter diesen Verhältnissen konntenurdie Anlage ein•!S 
neuen - aus dem tiefsten Punkte der Taggegend einzubrin
genden Stollens dauernde Vortheile bieten, und schon seit 
dem Jahre 1825 beschäftigte man sich ernstlich mit dem 
Studium dieser'- Lebensfrage für deu Oberharz. 

Schon im Jahre 1825 war diese Anlage zur Sprache ge
kommen, indem einerseits die Regierung mit einer englischen 
Gesellschaft darüber in Unterhandlung trat, welche die Aus-

*) Auszugsweise nach der bei der }'eierlichkeit vertheil-
teu F es t s c b r i f t. D. Red. 
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führung nach einem zu etwa 1 1/ 2 Millioneu Thaler veran
schlagten Plaue übernehmen sollte, andrerseits aber im 
Clausthaler Bergamte ein Projcct zur Erwägung kam, wo
bei es darauf abgesehen war, den neuen Stollen unter dem 
Georgstolleu biudurchzutreiben, um dessen Lichtschächte 
für den Bau mit benützen zu können. - Beide Pläne blie
ben indessen damals auf sich bPrnhen. Erst gegen Ende 
der dreissiger und zu Anfang der vierziger Jahre fasste 
mau endlich die Vollendung der tiefen Wasserstrecke als 
tiefsten Tagestollen mit Bestimmtheit in's Auge, konnte 
abe.· nicht so bald zu einem bestimmten Plane gelangen, 
weil die dabei zu berücksichtigenden Verhältnisse sich sehr 
wesentlich geändert hatten, und nothwendig darauf Bedacht 
genommen' werden musste, die neuen Gruben, welche seit
her in Aufschwung gekommen waren, mit in die Stollenlinie 
hineinzuziehen, So kam man erst im Jahre 1850 auf Grund 
der angestellten sorgfältigen Erwägungen und markschei· 
derischen Messungen zu dem Beschlusse, den neuen Stol· 
Jen bei Gittelde im Herzogthum Braunschweig, hart am 
Rande des Harzes anzusetzen und ihn von dort aus durch 
die Felder der Grube Hilfe Gottes und der übrigen Gru
ben des Silbernaaler Reviers nach dem Schachte der Grube 
Ernst August bei Wildemann und weiter am Haus Sachse
uer Schachte vorbei bis zum Schreibfede„ Schachte der 
Grube Regenbogen bei Zellerfeld zu treiben, woselbst er 
dann wit der vorhandenen tiefen \Vasserstrecke zusammen· 
traf. Dadurch, dass man den Ansetzpunkt bei Gittelde und 
nicht, wie früher immer projectirt war, bei Lasfelde wählte, 
erreichte mau, abgesehen von eiuer Verkürzung der Ge
sammt-Stollenlinie, den wesentlichen Vortheil. dass man 
jetzt dem Stollen, welcher ursprünglich horizontal getrie
ben werden sollte, einen Fall von 5·4 Zoll auf je 100 Lach
ter geben konnte, dessen er nothwendig bedurfte, wenn er 
die ihm demnächst zufliesseuden grossen \Vassermengen 
rasch genug sollte abführen können. 

Die Länge des Stollens vom Mundloch bis zum Schreib
feder Schachte ward zu 5452 Lachter und die Dauer der 
von i Angriffspunkten aus - Mundloch, Hilfe Gottes, 4. 
Georgstollcn-Lichtloch, Bergwerkswohlfabrt, Ernst August, 
Haus Sachsen und Schreibfeder - mit 12 Oerteru, resp. 
Gegenörtern zu betreibenden Arbeiten auf 22 Jahre berech
net. Gleichzeitig mit der Entwerfung des Plans für die Aus
führung der Haupt-Stolleulinie nahm mau auch darauf Be
dacht, die Bockswieser Gruben durch ein 1650 Lachter 
langes Flügelort vom Schreibfeder Schachte ab mit dem 
Stollen zu verbinden, so dass unter Hinzurechnuug dieser 
Strecke, sowie von 1 i2 Lachter noch zu treibender Schacht
Querschläge etc. die ganze aufzufahrende Länge sich ohne 
das uothweudige Ahteufen des Haus Sachsener und Ernst 
Auguster Schachts um insgesammt 84 7/~ Lachter auf 727 4 
Lachter belief. 

Für alles diess, sowie für das Nacbechiessen der Was
serstrecke im Zellerfelder Bezirke ward ein Kosten-Anschlag 
aufgestellt, welcher auf überhaupt 449.419 Thaler ab
schloss und worin 
die eigentlichen Gesteinsarbeiten zu 
die Förderungskosten zu 
die Kosten der Zimmerung u. Mauerung zu 
und die übrigen Ausgaben zu . 

~99.315 Thlr. 
47.249 n 
IO.i5i „ 

92.098 n 

449.419 Thlr. 
berechnet waren. Da indessen der Anschlag selbstverstä.nd-

lieh nur diejenigen Kosten umfassen konnte, welche sicli 
mit einiger Bestimmtheit voraussehen Hessen, bei einer so 
schwierigen und weitaussehenden Arbeit aber kaum zu er
warten war, dass nicht manche Mehrverwendungen in Folge 
von Betriebsstörungen u. dgl. m. eintreten sollten, so glaubte 
mau, die obige Summe nur als ein Minimum der Kosten 
betrachten und sich auf eine wirkliche Ausgabe von min
destens 500.000 Thlr. gefasst machen zu müssen*). 

Am 10. Juni 1850 hatte die Feststellung des Ansetz
punktes bei Gittclde durch eine an Ort und Stelle abge
sandte Commission stattgefunden und am 17. August des
selben Jahres legte das Clausthaler Bergamt dem k. Fi
nanz-Mi1J.isterio zu Hannover mittelst Berichts einen vor
läufigen, am 10. Februar 1851 aber den definitiven Plan 
der ganzen Anlage vor, indem es zugleich im Hinblick auf 
die hohe Wichtigkeit derselben für den ganzen oherharzi
schen Bergbau den Wunsch zu erkeunen gab, dem neuen 
Stollen nach Seiner Majestät dem Könige Ernst August den 
Namen Ernst-August-Stollen beilegen zu dürfen. 

Der erste Angriff geschah am 21. Juli 1851 mit Nach· 
schiessen eines bereits vorhandenen Querschlages am 
Schreibfeder Schachte. Nach und nach, sobald es die Um
stände gestatteten, wurden auch die übrigen Angriffspunkte 
belege, indessen war erst im Frühjahre 1858 die Arbeit 
vor allen planmiissigen 12 Oertern im Gange, da nament
lich das Abteufen des Ernst Auguster Schachts, der dort 
stattfindenden ungewöhnlich starken Wasserzugänge we
gen, eine geraume Zeit in Anspruch nahm. 

Waren auch am Mundloche und an einigen anderen 
Punkten ziemlich erhebliche Betriebsschwierigkeiten und 
Hindernisse zn überwinden, so ging doch der Bau im Gros
sen und Ganzen günstig von Statten und es konnten die 
Arbeiten im Allgemeinen genau dem entworfenen Plane 
gemäss ausgeführt werden. Nur darin trat eine Acnderung 
ein, dass im Laufe der Zeit zu deu planmässigcn i Angriffs
punkten noch 3 neue Punkte hinzukamen. 

Der Ernst-August-Stollen ist demnach von 10 Punkten 
aus, mit 18 Oerteru (9 Oertern und 9 Gegenörtern) betrie
ben worden. Auf Sl)iner ganzen Länge hat er ein gleich
mässiges Fallen von 5·4 Zoll. Seine Dimeusioueusind überall 
dieselben; bei einer Höhe von 1 5/ 16 Lachter hat er eine 
Weite von 7/s Lachter (70 Lachterzoll), und zwar so, dass 
diese Weite 35 Zoll hoch über der Sohle beginnt und bis 
zu iO Zoll Höhe mittelst saigerer Führung der Wangen 
beibehalten wird; oberhalb schliesst sich die Firste im Halb
kreise, unterhalb aber laufen die \\Tangen mit geringer Bö
schung zu, so dass in der Sohle 55 Zoll Weitung bleiben. 

Am 4. December 1856 erfolgte der erste Durchschlag 
- zwischen dem Schreibfeder Schachte und dem 4. Regen
bogener Querschlage - und in mehr oder weniger rascher 
Aufeinanderfolge reibeten sich ibm die übrigen Durchschläb·e 
an, bis mit dem letzten Durchschlage am 22. Juni 1864 
das gimze Werk mit Ausnahme des Bockswieser Flügel
orts vollendet dastand. 

Am 21. Juli 18 51 war der erste Fä.ustelschlag gesche-

*) Wie man nun die gemachten Auslagen übersehen 
kann, stellt sich eine nur 70.000 Thlr. betragende Ueberschrei
tung dieses Voranschlages heraus; und diese ist durch die 
unvorgesehene Nothwendigkeit gröseerer MaueruDg und durch 
den Flügelschlag nach der Bockswiese gerechtfertigt; die Aus
gabe auf den Durchhieb des Stollens selbst hat dem Vor
anschlage genau entsprochen. 
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lien; der ganze Stollen bau sammt dem dazu erforderlichen 
Abteufen mehrerer Schächte und dem Herantrieb der 
Schachtquerschläge hatte also nur 12 Jahre und 11 Monate, 
nicht viel mehr als die Hälfte der ursprünglich veranschlag
ten Zeitdauer gewährt, obwohl die Mehrzahl der Oerter erst 
in den Jahren l85f> bis 1859 1 später als beim Anschlage 
angenommen war, in Betrieb hatte genommen werden kön
ken. In jener Zeit waren ( cinschliesslich des Bockswiescr 
Flügelorts und der Querschläge) rund 6500 Lachter - fast 
1 :y, deutsche Meilen - Ortslii.uge aus dem festen Gestein 
herausgesprengt worden. 

Um dieses Resultat zu erzielen, haben etwa 1 1/ 2 l\lil
lionen Löcher gebohrt und mit einem Aufwande von 2000 
Centner Pulver weggeschossen werden müssen. Könnte 
man die Löcher aneinander reihen, so würde sich ihre Ge
sammtlii.ngc zu 60 bis 70 deutsche Meilen ergeben. 

Die vorstehend angegebene Gesammtlängc des Stol
lens berechnet sich wie folgt: 

a. Haupt-Stollen-Linie vom l\lundloch 
bis zum Schreibfeder Schachte f).432 Lachter. 

b. Flügelort nach Bockswiese ( z. Z. 
noch unvollendet) t.650 

c. Querschlag nach dem Jberge vom 
Knesebeck Schachte aus ( dcsgl.) . 550 11 

d. Schachtquerschläge und kleinere 
Flügelörter (wovon bereits 556 
Lachter in früherer Zeit getrieben 
sind) 765 " 

e. Tiefe \Vasserstrecke vom Schreib
feder bis zum Caroliner Schachte 
und vom Lorcnzer Schachte bis 
nach den Schächten des Roscnhöfer 
Reviers, incl. Querschlag 3.42'.l „ 

Zusammen 11. 819 Lachter. 
Von diesen 11.819 Lachtern sind die unter d. und e. 

erwähnten 556 und 3422, zusammen 3978 Lachter schon 
in früherer Zeit vollendet, neu durchörtert und bezw. 
noch zu durchörtern sind daher 7841 Lachter oder etwa 
das Doppelte der bereits Anfangs vorhandenen Länge. 

Begonnen ist der Stollen unter dem am 8. Juni 1859 
verstorbenen Berghauptmann von dem Knesebeck, be
endet unter dem Berghauptmann von Linsingeu. 

(Fortsetzung folgt.) 

Literatur. 
Montanhandbuch des österr. Kaiserstaates für l~ti-1. Her

ausgegeben von J. li. Kraus, Rechnungsrath der k. k. Münz
und Bergweseus-Hofbuchhaltung. Ritter etc. etc. XXI. Jahr
gang. Wien. Druck von Anton Schweiger & Comp. 1 S6-1. 

Wir brauchen wohl kaum mehr, als das Erscheinen die· 
ses längst bestehenden und beliebten Werkes anzuzeigen, des
sen Inhalt sowohl seiner vielen persönlichen Nachweisungen 
wegen dem Inländer fast unentbehrlich, dem In- und Auslande 
aber auch als Fundort vieler statistischer Daten über den 
Bergbau in Oesterreich von Wichtigkeit ist. 

Insbesondere ist der den Staatsbergbau betreffende Theil 
mit vieler Genauigkeit verfasst und die dabei vorgekommenen 
Veränderungen im Anhange bis auf die neueste Zeit nach
getragen. Die Genauigkeit des die Privatwerke betreffenden 
Theiles ist hie und da durch mangelnde verlässliche Angaben 
von Seite derselben beeinträchtigt, was wohl meist Schuld 
der letzteren selbst ist, insoferne sie von Veränderungen in 
Betrieb nnd Personal Mittheilungen zu machen unterlasi!en. 
Doch liessen sieb manche der Lücken durch amtliche Ver-

mittlung ergänzen, und eine solche dürf,; dem niitzlichen Werko 
immerhin entsprechen dürfen, um anch in die•cm schwierigen 
Theile stets <las eben Bestehende zu enthalten. Die Au~stat
tung ist zweckmiissig nnd schliesst sich den letztvorangcgan
genen ,Jahrgiingen an. 

Not z e n. 
Dr. Jacob Nöggerath-Jubiläum. Professor und geh. 

Ber;!rath Dr. J. Nöggerath in Bonn feierte vorige Woche 
(10. August) sein 50jähriges Jnbilänm unter vielfachen Be
weisen von Theilnahme und Begliickwiinschung aus allen Thei
len Deutschlands. Vou Oesterr„ich - wo er durch ~eine Schrift 
über die bergmiinuischen Lehranstalten und durch die ~a
turfor6cher-Versammlungen in gutem Andenken steht - ist 
ihm ein GliickwnnschMchreiben der geol. Heichsanstalt zuge
gaugeu, uncl dem greisen Geologen ist auch ein Zeichen Aller
höchster Anerkennung zu Th eil geworden, indem Se. k. k. Apost. 
Majestät ihm den Leopold-Orden verliehen haben, dessen In
signien begleitet von einem ehrenvollen Schreiben des Stal\ts
ministers Hitter v. Sc h m c r l in g schon am Vorabende ange
langt wureu. Die Genossen, Schüler und Freunde des Jubi
lars widmeten demselben einP silberne Bowle und SchiiBsel 
als Ehrengeschenk. Der geh. Rath Dr. ·:. D echen hielt eine 
ergreifendn l!'estrede, die Studentencorps brachten dem ver
ehrten Lehrer einen Fackelzug, eine grosse Zahl von Freun· 
den auch von Ausw ärt~ nahm am 1 IJ. Th eil au dea.i zu Eh
ren der Jubelfeier veranstalteten Festmahle, Deputationen be
griissten den Jubilar, un1l die Deputation des Oberbergamts 
iiberbrachte ihm den vom Könige von Preussen verliehenen 
roll.Jen A<ller-Orclen IT. Classe mit Eichenlaub. 

Ausbau in Eisen. - Auf der Steinkohlengrube Dutt
weiler-Jiigersfreude bei Saarbriicken sind in einer Diagonal
strecke au einer sehr druck haften Stelle in ausziehenden \Vettern 
vier Thiirstocksgeviere eingebaut worden, deren Thürstöcke 
aus Gu6seisen und deren Kappen aus alten Eisenbahnschienen 
bestehen; beide Theile haben die Tragkraft von Sz"ölligem 
Eichenholz. Die gusseisernen Tbür11töcke besitzen im Allge
meinen die Querschnittsform der breitbasigen (oder Vignol-) 
Schienen; die schmale, gegen den Stock gekehrte Seite ist 
21;2 Zoll breit, \ 2 Zoll stark, die Mittelrippe 3 Zoll hoch, die 
innere Seite 4 Zoll breit und 9/16 Zoll dick. Ueber die Dauer 
und Haltbarkeit dieses Ausbaues lässt sich selbstredend noch 
kein Urtheil fällen; die Kosten gegen Holz verhalten sich 
wie 7 : 3. (Preuss. Zeitschr.) 

Ueber die Anwendung von Zinkdämpfen als Reduc
tionsmittel bei metallurgischen Operationen; von J. A. 
Po um a r l! de. ~Aus den Comptes rendns, t. LVIII. p. 5!Jo. 
D. Dingler's pol. Journal Nr. l i2, 4.) Der Verfasser üherreicht.e 
der (französischen) Akademie bereits i. J. 184~ einen Anfäatz 
11über oinige Reductions-Erscheinuugen nud über neue Mittel 
zur Abscheidung des Eisens aus mehreren seiner Verbindun
gen,« in welchem er die Ausführbarkeit der Verdrängung oder 
Ausfällung verschiedener Metalle durch Zink nachwies uud 
mehrere Gleichungen aufstellte, denen entsprechend jene Ver
drängungen stattfinden, ferner die Anwendung von Zinkdämpfen 
als Reductionsmittel in Vorschlag brachte und dann die Me
thoden angab, jene schönen Krystallisationen von Eisen dar
zustellen, welche bereits in einigen Sammlungen existiren und 
deren grosse Reinheit von mehreren Mitgliedern der Akademie 
anerkannt wurde. Seit jener Zeit hatte der Verf. öfters Anlass, 
auf diesen eben so wichtigen als interessanten Gegenstand 
zurückzukommen, und durch zahlreiche nach dieser Richtung 
hin angestellte Versuche wurde er überzeugt, dass die Halloid
salze, die Chlorüre, Fluo1·üre etc. fast siimmtlicher Metalle 
durch Zinkdämpfe ganz vortheilhaft reducirt werden können 
und dass der gewünschte Erfolg der Operation in den meisten 
Fällen nur von einer richtigen Ausführung derselben bedingt 
wird. Da die erwähnte Abhandlung bloss unvollstiindig ver
öffentlicht wurde, so gibt der Verfasser jetzt die cletaillirte 
lleschreibung des sehr einfachen Apparates, mittelst dessen 
sich zahlreiche derartige Operationen ausführen lassen. Auf 
diese \Veise können Metalle in ganz reinem uncl krystallisirtem 
Zustande dargestellt werden, welche sich bisher nur in Ver
bindung oder Legirung mit anderen Sub stanzen erhalten Hessen. 
Dieser Apparat besteht zuniichst aus einem cylindrischen, -10 
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bis 42 Centimeter hohen und 22 bis :14 Centiw. im unteren 
Durchmesser haltenden Schmelztiegel von Schmiedeeisen oder 
feuerfestem Thon, welcher -1 bis 5 Centim. unterhalb !einer 
Mündung mit einer seitlichen Tubulatur versehen ist, an welcher 
sich eine Vorlage anbringen lässt. In diesen Schmelztiegel 
passt ein zweiter Schmelztiegel oder ein ähnliches Gefäss aus 
Porzellan oder Eisenblech, von 15 bis 20 Centimeter Höhe 
und lG bis 1 ~ Centimeter Durchmesser, welches sich auf einen 
kleinen, aus Eisen oder Tiegelmasse angefertigten Dreifuss 
'l'On 3 bis 4 Centim. Höhe aufsetzen lässt. In den grösscren 
Schmelztiegel passt ferner ein rundes Gitter oder Sieb aus 
Eisendraht oder Metallgewebe, welches mittelst eines aus 
Bandeisen angefertigten Dreifusses in demselben in einer Höhe 
von 6-i Centimeter über dem oberen Rand des inneren, 
kleineren Tiegels oder Gefässes gehalten werden kann. Ist 
der Apparat in dieser \Veise zusammengestellt, so bringt man 
das zur Reduction bestimmte Zink auf den Boden des äu•seren, 
grösseren Tiegels, setzt das mit dem zu reducirenden l\letall
salze bereits beschickte Porzellangcfäss auf seinem Dr~ifusse 
hinein, legt darüber das Gitter auf seiuew Dreifusse und be
deckt es mit etwas grob zerstossener sta'.lbfreier Holzkohle. 
Der so vorgerichtete Apparat wird d11rauf in einen gewöhn
lichen Ofen gesetzt - ein \Vindofen mit regulirbarem Zuge 
eignet sieb dazu ganz gut - und in der \Veise erhitzt, dass 
sein oberer Theil nicht von der Flamme getroffen wird. Nach 
etwa einstündigem Rothglühen lässt sich die Reduction als 
vollendet betrachten; man lässt dann das Ganze erkalten. 
l\Iittelst des beschriebenen App;vates, dessen Grösscnverhält
nisse sich übrigens uach Belieben und Erforderniss abändern 
Jassen und der sich mit Hilfe von zwei in seinen unteren 
Theil hinabreichenden Porzellanröhren, durch welche die zu 
reduciren1le Substanz und das Reductionsmittel gleichzeitig 
eingetragen werden können, in einen continuirlich wir
kenden Reductionsapparat verwandeln lässt, erhielt der Verf. 
ausser dem bereits früher dargestellten krystallisirten metalli
schen Eisen, eine grosse Anzahl anderer merkwürdiger Pro
ducte, sowie die schönen Exemplare von krystallisirtem Nickel 
nnd Kobalt, welche seinen der Akademie eingereichten Aufsatz 
begleiten. Diese beiden letztgenannten Metalle zeichnen sich 
besonders durch ihre geringe Oxydirbarkeit aus; namentlich 
kann das Nickel in verdünnter Schwefels1inre und iu verdiinnter 
oder selbst concentrirter Salzsäure liegen, ohne dass eine merk· 
liebe Entwickelung von Wasserstoffgas stattfindet. 

Verkauf der Fabriken und Bergwerke im Königreich 
Polen. Der nDzienniku brachte einen Artikel über den Seitene 
der RegiP.rung beabsichtigten Verkauf der Fabriken und 
Bergwerke im Königreich Polen, der im \Vesentlichen 
also lautet: Von den verschiedenen Finanzoperationen, welche 
bestimmt sind, die Mittel zum Anskauf der Bauernländereien 
iw Königreich Polen herbeizuschaffen, ist der Verkauf der 
8t11ats domainen eine der vornelunlichsten. Bekannterweise 
bestehen diese Domainen aus Giitern mit landwirthschaftlichem 
Betriebe, \Väldern, Steinkohlengruben, diversen Fabriken und 
Bergwerken. Hiervon ist die Regiernng gesonnen zum Verkauf 
zunächst hauptsächlich die ll er g· und I-I ii t t e n werke zu 
bestimmen. Da die Durchführung dieser Operation eine beson
dere Aufwerksamkeit erheischt, so ist von dem Organisations
Comite eine eigene Commission unter dem Vorsitze des Mit
gliedes des Organisations-Comite"s und Directors der Regierungs
Commission des Innern ernannt. Die Commission hat bereits 
zwei Sitzungen gehalten. Bisher bMchränkte sie sieb jedoch 
lediglich auf das Einziehen vorläufiger Erkundigungen und 
statistischer Daten in Bezug auf die Staatsdom11inen nnd iw 
Besonderen der Bergwerke und Fabriken. Aus den Acten des 
Departements für Bergwerks- und Hiittenwe~en im 
Königreich Polen geht hervor, dass die Regierung noch vor 
Erlass der Ukase vom l\l. Febr. sich mit der Frage beschäf
tigte, die dem Staate gehörenden Bergwerke und Hütten der 
Privatindustrie zu übergeben. Beim Durchsehen dieser 
Projecte in der gegenwärtig niedergesetzten Commission ent
st11nd u. A. die Frage, ob den Bergwerken bei deren Verkauf 
ein Theil der Steinkohlengruben beizufügen sei, oder ob es 
zweckmässiger wäre, den letzteren Industriezweig selbstständig 
entweder zu veräuesern oder anderweitig zu verwerthen. Es 
wäre überaus wichtig, über diesen Gegenstand die Meinung 
derjenigen Privatunternehmer zu erfahren, welche gesonnen 
sein könnten, sich an dem Ankaufe der besagten Bergwerke 

zu betheiligen, denn selbstverständlich ist es der Wunsch der 
Regierung, die ganze Operation soviel als möglich den In
teressen der Käufer anzumessen. Ihrer geographischen Lage 
nach lassen sieb die dem Staate gehörenden Bergwerke des 
Königreichs in zwei Hauptgebiete eintheilen: das östliche 
im Gou ~ ernement Radom und das w es t 1 ich e, welches Th eile 
des Gouvernements Warschau und Radom in sich schliesst. 
Das östliche Gebiet ist überaus reich au Eisenerz und bis zum 
Jahre 1830 wurdeu daselbst noch Blei- und Kupfererze ge
wonnen. Das wP.stliche Gebiet hingegen bietet Zink- und Eisen
erz" und Steinkohlengruben; ausserdem war hier in früheren 
Zeiten die Verarbeitung silberhaltiger Bleierze im Betrieb. Beim 
gesammten Betriebe des östlichen Gebietes wird als Brenn
material Ho 1 z gebraucht, wogegen das westliche Gebiet, die 
Paukow'sche Abtheilung und die Sierozkische Hütte ausge
nommen, mit Steinkohlen arLeitet. Für de11 Fall, dass sich 
keine Liebhaber fänden für den Ankauf oder die Inpachtnahme 
jedes dieser Gebiete in seinem ganzen Umfange, war das De
partement für Bergwerks- und Hüttenwesen gesonnen, die
sel!Je11 in Abtheilungen einzutheilen, von denen jede ein selbst
ständiges Ganze bilden sollte. Demgemäss wurde beabsichtigt, 
das östlich c Gebiet aus nachstehenden vier Abtht·ilungen 
zu bilden: 1) Bzi n·Suchodniow, im Kreise Opoczno, mit 
zwei Gusseisenbiit ten, welche jährlich gegen 120,0UO Pud Guss
eisen liefern, sechs Zainhammerwerken, die iiber 25,UOO Pnd 
Eisen verarbeiten und fii11f F11briken zur Anfertigung verschie
dener Ei~enwaaren, deren Erzeugnisse jährlich de!l Werth von 
40,000 Rb. S. übersteigen. 2) Samsonow-Rodoczyce, im 
Kr. Opoczno, zwei Gusseisenhiitten für gegen 90,000 Pnd 
Gusseisen, fünf Zainhammerwerke - 12,000 Pud Eisen -, 
ein Puddel werk - 100,000 Pud - 111id eine Hütte für Eisen
waaren im Werthe von 130,000 Rubel. 3) Wachock-Nie
t. u s i s k o, im Kreise Opatow, drei Gusseisenhütten für 1 i0,000 
Pud Gusseisen - zwei Zainhämmer - 100,000 Pud Eisen -
und drei Puddel· und Walzwerke zu Eisenblech, deren Pro
duction sich auf 123,000 Ruh. beläuft. 4) Die Fabrik 1 an d
wi rth s c h a ft li ch er Maschinen in l:lialogon, im Kreise 
Kieh:y, besitzt eine mechanische Werkstatt, llineu Ofen für 
Gusseisen und ein Hlecbwalzwerk; der Wertb ihrer Erzeugnisse 
beträgt jährlich 100,000 Rubel. Zum wes t 1 ich e n Gebiete 
gehören folgende Abtheil ungen: 1) Dom b r o w a, im Kreise 
Olku.sz, mit 6 Rohöfen, von denen nur zwei im Betriebe sind; 
sie erzeugen bis 200,000 Pud Gusseisen; ausserdem ein Pud
delwerk für 200,000 Pud; ein Eisenblech·Wnlzwerk für IS,000 
Pud, eine Zinkblechhütte - :!5,000 Pud und zwei Zinkhütten, 
von denen die Eine jährlich bis 70,000 Pud, Zink verarbeitet. 
Hier befinden sich ebenfalls bedeutendll Steinkohlenlager. Die 
fünf eröffneten Gruben liefern jährlich f'l,000.00U Pud Stein
kohlen. 2) Pankow, Kreis Wielun - eine Gusseisenhütte -
70,000 Pud, und vier Zainhämmer - 20,000 Pud Eisen. 3) 
Die 8o1 e c er Eisengiesserei und Maschinenfabrik in der Stadt 
Warschau crzeui?t jährlich fiir 150,000 Rubel. Die Fabrik von 
Si er o ck im Lublinschen Kreise des gleichnamigen Gouver
nements ist in die obige Eintheilung nicht aufgenommen. Nach 
Aufgabe der St11hltabrication ist dieselbe verpachtet und werden 
daselbst gegenwärtig landwirthschaftliche Ma,chinen angefertigt. 
Fiir den Absatz der in den benannten Anstalten erzeugten 
Metalle und Fabricatd befindet sich iu 'Varschau ein Haupt
mugazin; niit demselben ist auch eine Steinkohlen-Niederlage 
verbunden. Wegen ihrer Entfernung von den übrigen Betriebs
anstalten des westlichen Gebietes können die Pankows c h e 
Abtheilung und die Fabriken von So 1 c c und Sie r o c k ab
gesondert verkauft werden. Es wäre vielleicht. am zweckmäs
sigsten, die Operation des Ausverkaufs namentlich ruit ihnen 
zu beginnen. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass bisher, 
bei der Administration von Staats wegen, die Production aller 
beuannteu Anstalten die ihnen zukommende Entwickelung bei 
Weitem nicht erlangt habe. Sie kann und muss in bedeutendem 
Grade erhöht werden, und hierzu sind alle Bedingungen von 
der Natur in reichem Masse gegeben. - Selbstverständlich 
würde es den Wünschen der Regierung entsprechen, wenn 
einheimische Capitalisten des Königreichs sieb bei dieser An
gelegenheit betheiligten. Allein mit Rücksicht darauf, dass der 
Erwerb von Gütern und Fabriksanstalten durch Ausländer 
dem Lande neue ökonomische Kräfte zuziehen wür<:le, wird 
die Regierung dem Erwerbe der zum Verkauf bestimmten Sta><ts
güter durch Ausländer nicht nur keine Hindernisse entgeg,,n-
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11tellen sie wird diesen Ausländern vielmehr den gesetzmäs
sigen bntritt ins Land so viel als möglich e r 1 e i c h t. e r n. 
Bezüglich der beim Verkauf selbst eimrnhaltenden Ordnung 
entsteht die wichtige Frage: sollen die Fabriken etc. alle zu-
11amme11 als ein Ganzes verkauft werden, oder in Gemässheit 
der obigen Disposition in Abtheilungen, oder endlich in noch 
weiter gehender Vertheilnng? Es i•t leicht möglich, da•s in 
financieller Beziehung der Detailverkauf die grössten Vortheile 
zu gewähren venpricht; allein bei einer solchen Durchführung 
der Operntiou würde man auf Schwierigkeiten stosseu. Jed~u
fälls wird der Ankauf grosser Gebiete bedeutende Capitalien 
erfordern; daher wäre zu 11•iinschen, dass polnische, russische, 
deutsche und iiberhaupt ausländische Capitalisten rechtzeitig 
Vorkehrnngen treffen sollten zur Bildung \'On Ge s e 11" c h Rf
t e n, welclie im Stande wäreu, die Berg- und Hiittcnwerke zu 
kaufen und einen Betrieb im Gros~en zu begriindeu. Ueher
haupt wäre es niitzlich, dass solche Compagnien oder anch 
einzelne Reflectirende der Regierung ihre Ansichten mittheilten 
über den zweckmässigsten und für sie selber vortheilhaftesten 
Verkaufsmodus. Desshalh könnten die Comvaguien, welche 
llich wahrscheinlich binnen Kurzem bilden werden, einAtweilen 
Bevollmächtigte nach Warschau absenden, welche nach ße
Bichtigung <ler verschiedenen Anstalten ihre Meinung zu äussern 
im Staude wären über die Parzellen, iu welche die Gesammt
heit der Berg- und Hüttenwerke nebst Wäldern und Stein
kohlenlagern behufs deR leichtern Erwerbes einzutheilen wäre. 

(Berggeist.) 

A d rn i n i ~ t r a t. 1 v e l"'. 

Auszeichnungen. 

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
EntAchhessung vom tl. Augu•t d. J. dem erzherzoglichen Ge
werksdirector Ludwig Ho h e n egge r in Teschen in Aner
kennung seiner Verdienste um die Förderung der Montan
industrie das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens allergnä-
digst zu verleihen geruhet. . 

Das k. k. Ministerium filr Handel und Volkswirthschaft 
hat sich durch die Berichte iiher die gelungenen Versuche 
mit dem Bessemer-Verfahren veranlasst gefunden, „den hiebei 
„durch hervo1·ragende Leistuug~n sich auszeichnenden fürstl. ' 
„s eh w arz e n b er g 'sehen Eisenwerkijheamten , u. '/.W. dem 
11Werksdirector Joseph K orzinek in Murau und dem Berg-
11und Hüttenverweser Franz S wob o da in Turrach, dann un
„ter Einem auch dem Bergakademie-Director, Ministerialrath 
„Peter Ritter v. Tunner in Leoben für seine im Interesse 
„des vaterliindischen Eisenhüttenwesens nnd insbesondere des 
„in nationalökonomischer Beziehung so wichtigen Bessemer-

Processes durch Wort und That bewährte, unermüdet eifrige 
;nnd erfolgreiche Wirksamkeit den wärmsten Dank und die 
„ vollkommenste Anerkennung" eröffnen zu lassen. 

Kundmachung. 

Laut des durch den Stadtmagistrat zu Göllnitz am 3. 
August 1864, Z. 533 ausgestellten Zeugnisses ist das im Zipser 
Comitate auf Göllnitzer Terrain, in der Gegend Scheiben ge
legene A~na-Abendfeld seit dem Jahre 1853 ausser Betrieb. 
Es wird demnach der Lehensträger Johann sen. Tatarko und 
dessen etwaige Rechtsnachfolger hiemit aufgefordert, binnen 
30 Tagen, vom T11ge der ersten Einschaltung in das Amtsblatt 
der Ungarischen Nachrichten gerechnet, dieses Bergwerk nach 
Vorschrift des §. 174 a. B. G. in Betrieb zu setzen, nach 
Deutung des §. 1 ~8 a. B. G. einen gemeinschaftlichen Bevoll
mächtigten zu bestellen und anher anzuzeigen, und iiber die 
bisherige Unterlassung des steten Betriebes sich standhaft zu 
rechtfertigen, widrigens nach Vorschrift des a. B. G. §. 243 
und 244 auf die Entziehung dieses Bergwerkes erkannt wer
den wird. Kaschau, am 6. August 1864. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

Laut Mittheihmg de• Pr:ikendorfer Gemeindevorstandes 
vom 1 ü. April 186-1 i"t der Grubenbau rle~ im Zipser Comitate, 
Gemeinde Prakendorf, in der Gegend Prnkovecz gelegenen, 
am 2".i. Juni 1848, Z. 620-505 mit einem ober-ung. Längen
masse verliehenen Illona- Bergwerkes seit dem Jahre 1851 
ausser Betrieb. Es werden demnach die bergbiicherlich vor
gemerkten Theilbesitzer, Herr Carl v. Gyurcsanszky. Anua 
8tempach, .Johann S1entistv:inyi, Joseph SAicle, Johann Knncz, 
Andreas Zimmer, Johann Tatarko, l\Iathias Tatarko, Ferdinand 
Ullmann, Ignacz Fritsche, Snsanna Fischer, .Tulie Kuliczy, 
Samuel Mojses, Carolina SzPntistvAnyi, Franz Szeutistvanyi, 
Mathilde Szentistviinyi, Fer<linand SzentiH'vlinyi, Carl Szentist
vAnyi, Andreas Duronelly, Michael Stempach, u11cl deren etwaige 
Rechtsnachfolger hiPmit Ruf gefordert, binnen 30 Tagen, vom 
Tage der ersten Einschaltung in das Amtsblatt der Uugarischen 
Nachrichten gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des 
§. 174 a. B. G. iu Betrieb zn setzen, nach Deutung des §. l~S 
a. B. G. rinen gemein~chaftlirhe1~ Bcrnllmiicbt1gten zn be
stellen und auher 1rnznzeigen, und iiber die bisherige Unter
las&nng de~ •teten Betriebes sich standhaft zn rechtfertigen, 
widrigens nach Vorschrift des a. D. G. §. 243 und 2H auf die 
Entziehung dieses Bergwerkes erkannt WC'rden wird. 

Kaschan, am 6. August IS6-1. 
Von cler Zips-Igl(ier k. k. Bergh:mptmannschaft. 

Kundpiachung. 

Laut des durch deu Stadtmagistrat zu Göllnitz llm 3. 
August 1 Sß-1, Z. 53:i ausgestellten Zeugnisses ist der Gruben
bau deo im Zipser Comitate, auf Gölluit~er Terrain, Gegenj 
Scheil.ieo geleirenen, am 4. August t ~;) I, Z. 394-352 mit einem 
ober-ung. Liingeumnsse verliehenen Corona-Bergwerkes seit 
dem Jahre 1 S53 ausser Betrieb. Es wird demnach der Lebens
träger Herr Johann scn. Tatarko und dessen etwaige Rechts
nachfolger hiemit aufgefordert, binnen :IO Tagen vom Tage 
der ersten Einschaltung in das Amtsblatt der Ungarischen 
Nachrichten gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des 
§. 1 H a. R. G. in Betrieb zu setzen, nach Deutung des §. t8S 
a. B. G. einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten zu be
stellen und anbe~ anzuzeigen, und über rlie bisherige Unter
lassung des steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, 
widrigens nach Vorschrift des a. B. G. §. 243 und 244 auf 
die Entziehung dieses Bergwerkes erkannt werden wird. 

Kasch au, am 6. August t 864. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmann•chaft. 

Co n c ur s. 
Bei dem Kupferberg- und Hüttenwerke in lll.Lllm bei Csik 

Sz. Domokos in Siebenbürgen iRt die Stelle eines Bergschaffers 
mit dem Gehalte jährlicher SOO fl., - bei längerer als tüchtig 
erprobter Dienstleistung mit dem Vorrückungsrechte bis 900 
und 1000 fl. ö. W., danu freier Wohnung mit Gemiisegarten, 
8 Cubikklafter Brennholz und Anspruch auf Tantieme zu be
setzen. Bewerber um diese Stelle mögen ihre Gesuche, ver
sehen mit Zeugnissen iiber absolvirte bergakademische Studien 
und über ihre bi8herige Dienstleistung im Gruben- und Auf
bereitungsfache, dann iiber Sprachkenntnisse, da neben der 
deutschen auch die Kenntniss der ungarischen Sprache wiln
schenswerth ist, an die Direction der Csik Sz. Domokoser 
Kupfer-Gewerkschaft zu Kronstadt biH Ende August 1. J. ein
senden. 

Kronstadt, am 25. Juli I 8ti4. (~3-25) 

Herr Bergingenieur Schwarzmann 
wird ersucht, seine Adresse an den Silberbergbau-Bevollmäch
tigten .Pranz Pribyl zu Bergstadt-Ratibofüz bei Tabor in Böhmen 
abzugeben. (26-28) 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nlithigen artistischen Beigaben. Der PrinumerationapreiB 
ist jährlich loco Wien 8 fl.ö. W. oder 5Thlr.16 Ngr. llllit franco Postversendung 8 6..80kr.ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
ummt Atlas als Gratis beilag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 114 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco angenommen werden. 

Druck von Karl Wi.Dtenlilz & Comp. iD Wie11. 
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Ueber die Stahlproduction von Oesterreich 
mit besonderer Bilckslcbt auf die begonnene Einfilhrnug 

des Bessemer-Processes. 
Bericht des erzh. Gewerksdirectors Ludwig Hohenegg er zu 
Teschen an das k. k. Ministerium filr Handel u. Volkswirthschaft. 

(Fortsetzung.) 

Welchen ungeheuren Umschwung in der Stahlfabri
cation die deutsche Erfindung des Puddelstahles bereits 
hervorgerufen hat, werde ich später in Zahlen nachzuwei
sen bemüht sein. 

Man hat im Anfange an diese Revolution nicht ge
glaubt und angenommen, dass der Puddelstahl bloss für 
mindere Stahlsorten von niedrigen Härtegraden wegen sei
ner Billigkeit eine grosse Wichtigkeit erlangen werde, wel
che ein Mittelding zwischen weichem Schmiedeisen und 
Ganzstahl bilden, als wie zu ·wellen und anderen Maschi
nentheilen, harten Köpfen an Bahnschienen u. dgl. 

Allerdings befriedigt der Puddelstahl diese Bedürf
nisse eines weichen Stahles oder harten Eisens bereits in 
hohem Grade, aber er zeigt sich auch immer mehr zu hö
heren Härtegraden und feineren Bedürfnissen, wie zu 
Schneidewerkzeugen u. dgl. geeignet, was vorzüglich von 
den Rohstoffen und von deu tieferen Kenntnissen und der 
Kunstfertigkeit der ~fonipulation und der weiteren Raffi
nation abhängt. 

In Bezug der Rohstoffe zeigt sich eben, dass jene 
Erze und Roheisenarten, welche die Grundlage des vor
trefflichen alten Schmelz- und Gärbstahles in Innerö~ter
reich und in Rheinpreussen bildeten, auch bei richtiger Be
handlung einen zu den feinsten Bedürfnissen geeigneten 
harten Puddlingsstahl geben, wie zu Feilen, Sensen und 
anderen Schneidwerkzeugen, so wie auch zu den wichtig
sten und geschätztesten Bedürfnissen im Ei:;enbahnwesen 
und der Maschinenfabrication, als: Locomotivräder, Bahn
wechsel, Rails u. dgl. Eine wahre Revolution wird der Pudd
lingsstahl namentlich bei dem Eisenbahnwesen hervorbrin· 
gen, indem man immer mehr zur Ueberzeugung kommen 
wird, dass es viel vortheilhafter ist, die nur we
ni"g theureren Schienen von Puddlingsstahl, 
statt jene von Eisen anzuwenden. 

Es ist diess nicht allein in Rheinland -W estphalen 
grossartig nach gewiesen, sondern wir können auch in 
Oesterreich davon bereits erfreuliche Beweise liefern. 

Es sei mir erlaubt, diesen Beweis aus den Eisenwer
ken Sr. k. Hoheit des durehlauchtigsten Herrn Erzherzogs 
Al brecht in Carlshütte bei Friedeck zu liefern, welche 
mir, als Leiter derselben, am besten bekannt sind, und weil 
ich für diese Angaben einstehen kann. 

Die Versuche mit Stahlpuddeln begannen in Carlshütte 
im Jahre 1 855 zuerst mit Erzeugung von sog. Feinkorn
eisen, einer Art Mittelding zwischen Stahl und weichem 
Eisen, Feinkorn ist ein Schmiedeisen mit einem sehr ge
ringen Grade von Kohlenstoff, so dass es beim Ablöschen 
in Wasser schon eine Spur von Härte annimmt. Diese Sorte 
ist schon an und für sich ein ungeheuerer Fortschritt des 
Puddelns, weil damit alle jene harten Eisensc1rten dargestellt 
werden können, welche früher nur in dem alten Frischfeuer
Process erzeugt werden konnten, wie z. B. harte Radreife, 
Hufstabeisen n. dgl. Feinkorn ist aber auch das vortreff
lichste und reinste Material für Draht, \Veissblech, Nieten
eisen und alle feineren Artikel von Eisen, welches früher 
in den Puddelöfen nicht erzeui;t werden konnte. Durch die 
Erzeugung des Fe:nkorneisens hat der alte Frischfeuer
Process den Haupt-Todesstoss erhalten, welcher ihn schneller 
zum gänzlichen Erlösch~n bringt, wie diess sich überall zeigt. 

Bereits im Jahre 1 S56 gingen wir nach dem erreichten 
Fortschritte in diesem Halbstahl auf g'lnZPn Stahl über, was 
jedoch wegen des Mangels von Spiegeleisen und der diesem 
nahestehenden reinen Roheisensorten und bei der Ungeübt
beit der Arbeiter nur langsam voranging, so dass erst seit 
dem Jahre 1858 grössere Productionen erreicht wurden, 

Von da ab ging es rasch vorwärts, und besonders seit
dem es mir gelang, das werthvolle Spiegeleisen (Rohstahl
eis<'n) auf den gepachteten Werken Sr. k. Hoheit zu Hradek 
in Ungarn selbst planmässig von bester, der steierischen 
ähnlichen Qualität zu erzeugen und diesen in Ungarn bis 
dahin nicht gekannten Process in das Leben einzuführen. 

Ich habe darüber in der Versammlung dn österreichi
schen Berg- und Hüttenmänner in Ostrau am 6. September 
1863 einen öffentlichen Vor trag gehalten und kann nur 
flüchtig beifügen, da11s das Beispiel der erzherzoglichen 
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Eisenwerke bereits mit bestem Erfolg auch auf anderen 
ungarischen Werken nachgeahmt wird. So erzeugte Carls
hütte bereits 

im Jahre 
1857 . 
1858 . 
1859. 
1860. 
1861 . 
1862 . 
1863 . 

Ctr. Rohstahl 
469 

4.017 
6.263 

10.116 
33.495 
33.231 
16.803 

Seit 6 Jahren Summe 104.394 

Ctr. raff. Stahl 
291 

2.785 
3.218 
7.301 

27.021 
23.480 
14.925 
79.021 

Aus vorstehendem Ueberbliek sieht man, dass Carls
hütte bereits im Jahre 1861 eine Production von 33.4 95 
Ctr. Rohstahl und 27 .021 Ctr. geglirbtem und geschweisstem 
Stahl erreichte, aber im Jahre 1863 auf 14.925 Ctr. ferti
gen Stahl zurücksank, was lediglich nur Folge de.s mangeln
den Absatzes an die Eisenbahnen war, da die benachbarten 
Bahnen in diesem Jahre keine neuen Bauten, noch grosse 
Reparaturen unternahmen. 

Unter obigen Stahlerzeugnissen sind folgende Haupt-
gattungen von Stahl vertreten: 

31.944 Ctr. Eisenbahnschienen von Stahl. 
24.460 „ Radkränze für Eisenbahnen. 
13.867 „ Streckstahl für Feilen, Sensen u. dgl. 

4.261 „ Brescian-Stahl. 
1.222 n Gärbstahl für Schneidwerkzeuge. 

860 n Stahlblech. 
2.148 n Federstahl. 

559 n Verschiedene Stähle für Sägen u. dgl. 

Summe 79.321 Ctr. 

Aus Obigem ist zunächst zu ersehen, dass von dem 
ganzen Erzeugniss 56.404 Ctr. in Stahl-Rails und Tyres 
und 22. 917 Ctr. in feine1·en Stahlsorten für Schneidwerk
zeuge aller Art, Feilen u. dgl. bestehen. 

Die ersteren und alle grossmassigen Artikel werden 
in Schweissöfen paketirt (gegärbt) und unter den Walz
werken vollendet, während die feinere Handelswaare in eigen
thümlichen, nach westphlilischer Art eingerichteten Streck
und Gärbfeuern unter Hämmern vollendet wird. 

Während der Puddelofen- und Schweissofenprocess 
mit Steinkohle betrieben wird, benützen wir zu den Streck
und Gärbfeuern die unverbrannten coaksartigen Abfälle 
aus den Puddel- und Schweissöfen, so dass der Brennstoff 
für die feinere Raffinerie uns eigentlich nichts kostet und 
dadurch die Concurrenz nach allen Seiten hin wesentlich 
erleichtert und billige Erzeugung möglich macht. 

Dass die Qualität der so erzeugten Stähle vollkommen 
entspricht, beweisen uicht allein die zahlreichen Belobungen 
von Eisenbahnen, Handelsleuten und Stahlwaaren-Fabriken, 
welche wir nachweisen können, sondern vor Allem der 
steigende Absatz bis in die fernsten Länder, welcher nur 
durch das zeitweilige Ausbleiben der Eisenbahnbestellungen 
schwer unterbrochen wird. 

Bereits frühzeitig haben wir die Coneurrenz mit Steier
mark in Brescian- und Kistenstab! nach der Levante und 
Spanien aufgenommen. Neuerdings gehen über Wien feinere 
Stähle in die alten Stablwaaren-Fabriken von Innerösterreieh. 

Die erzherzogliehen Wei·ke haben auch die erste Probe 
von Schienen aus bestem Stahl für die Nordbahn im Jahre 
1858 und die erste grössere Lieferung von 11.280 Ctr. im 

Jahre 1861 für den Versuch einer sehr schwierigen Bahn
strecke (wo Eisenschienen nicht lange aushielten) zwischen 
Pohl und Zauchtel geliefert, welche beide Proben sieh sehr 
bewährten und dadurch den Stahlschienen in Oe„terreich, 
so wie überall, eine grosse Zukunft eröffnet haben, da bei 
uns die besten Stahlschienen nicht sehr viel mehr als Eisen
schienen kosten, während sie doch vielleicht drei- oder 
mehrfache Dauer haben dürften, was natürlich erst die Er
fahrung feststellen wird. 

Tnnner sagt in seinem Berichte über die Weltausstel
lung in London 1862, S. 70: „ Welches Uebergewicht die 
preussischen Puddlingswerke in der Erzeugung des Pudd
lingsstahles und dessen Verwerthung nicht allein im west
lichen Deutschland, sondern auch gegenüber England und 
Belgien haben, beweist eine Bestellung von 15.000 Stahl
rails, welche auf de!' Hermannhütte bei Dol'tmund, der 
Centner um 6 Thlr„ für holländische Bahnen soeben aus
geführt wurde." 

6 Thaler geben, bei unserem augenblicklichen Agio 
von 118, per Zollcentner 10 fl. 62 kr. loco des Werkes. 

Wir haben soeben wieder von der Nordbahn eine Lie
femng von 5000 Ctr. Stahlschienen bester Qualität zum 
Preise von 9 fl. 82 kr. für den Zolleentner, zum Bahnhof 
Ostrau abzuliefern, übernommen, wobei uns loco Werk 9 tl. 
70 kr. bleibt. Wir können demnach annehmen, mit dem 
ersten Werke Westphalens im Preise ziemlich gleich und 
eher niedriger in Stahlschienen zu stehen und ebenso auch 
in der Güte der Erzeugnisse nicht nachzustehen. 

Zufällig kommt mir soeben eine Zeitung zu Handen 
(Museum österreichischer Industrie, 3. April 1864), welche 
ein ganz unparteiisches, ungefordertes Zeugniss über die 
Güte der Stahlrails von Carlshütte aus den neuesten Ver
handlungen des österr. Ingenieur-Vereines in Wien enthält. 

Wir können daher hoffen, in Puddlingsstahl aller Art 
die Concurrenz mit diesem berühmten 8tahllande aufzu · 
nehmen, soweit uns Gelegenheit und der nöthige Absatz zu 
Theil wird, und namentlich den österreichischen Eisenbah
nen durch diese wohlfeilen Preise bereits einen sehr be
aehtungswerthen Dienst zu leisten. 

Ich muss auf diese Thatsaehen hier um so mehr auf
merksam machen, als eine richtige Beurtheilung eines zu 
erwartenden Hauptvorzuges des Bessemer-Processes, näm -
lieh der billigeren Gestehungskosten, nur durch die Ver
gleichung mit den bereits vorhandenen Leistungen erreicht 
werden kann. 

Wir haben vielleicht ein ähnliches Resultat mit den 
Radkränzen fül' Eisenbahnen erreicht, wenn man zugleich 
die Qualität in Anschlag bringt, da wir solche von vorzüg· 
lieber Güte und Härte um 18 bis 20 fl. per Centner liefern, 
welche, wenn auch nicht ganz, doch sehr nahe den berühmten 
Gussstahl-Tyres von Krupp gleichkommen, welche letztere 
aber mehr als das Doppelte kosten. Die berühmten und 
einst ·bei den österreichischen Bahnen sehr beliebten Tyres 
von Borsig in Berlin haben wir schon lauge ganz aus Oester· 
reich verdrängt. 

Ich habe diese Details hier etwas speeieller behandelt, 
um aus einem mir selbst bekannten und nachweisbaren 
Beispiele zu überzeugen. Ich darf aber nicht unerwähnt 
lassen, dass ähnliche Anstrengungen und Erfolge auch meh· 
rere andere österreichische Puddlingswerke erzielt haben, 
welchen die Gelegenheit durch vorzügliche Rohstoffe und 
mineralische Brennstoffe hiezu geboten ist, wohin namentlich 
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die ärarischen Puddlingswerke von Eibiswald und Neuberg, 
und die Pl'ivatwerke v. l\Ieyer's in Leoben, die Graf Henkel'
schen Werke in Zeltweg und Frantschach, die v. Klein'schen 
'Werke in Zöptau und Stelfänau und noch mehrere andere 
gehören, die ich nicht näher kenne. 

Auch muss hier noch der grossartigen Anlage eines 
Gussstahlwerkes der Herl'en v. Klein zu Zöptau erwähnt wer
den, welches nach dem System Krupp eini;erichtet und mit 
Krupp'scheu Arbeitern betrieben wurde, um die in Oester
reich noch nicht vorhandene uad in \V estphalen bereits eine 
so grossal'tigc Rolle spielende l\fassen-Gussstahlfabrication 
einzuführen. Leider hört man, dass diese grossartige, gewiss 
Hunderttausende kostende Anlage nach mehrjährigen ange
strengten Versuchen als misslungen angesehen und wieder 
aufgegeben worden sein soll, was um so mehr zu beklagen 
ist, als in Oesterreich eine solche Anlage noch nicht existirt, 
und sozusagen dem Puddlingsstahl die Krone aufsetzt! 

Ueber den Puddlingsstr.hl muss nochmals näher be
zeichnet werden, dass derselbe jetzt das Hauptmaterial für 
die grosse l\Iassen-Production von Krupp iu Essen und an
deren grossen Etablisseme11ts in W estp halen und Rheinland 
bildet, wo jetzt Kanonen, Panzerplatten und Anker für die 
Marine, Schiffbleche, Walzen, Glocken, Cylinder, Wellen 
uud andere grosse Stücke für Maschinenfabriken und für 
den Handel von Gussstahl in den colossalsten Dimensionen 
in Tiegeln gegossen werden. 

Hier scheint der Bessemer-Stahl vor allem für gewisse 
Gegenstände zu einer grossen Rolle berufen zu sein, wo es 
weniger auf hohe Qualität als auf einen compacten Guss 
und billige Preise ankommt, da der Puddlingsstabl dureh 
das Umgiessen in Tiegeln in allen Fällen sehr vertheuert 
wird. Es ist daher sehr begreiflich, dass Krupp in West
phalen zu seinen Puddlings- und Cementöfen zuerst auch 
noch den Bessemer-Process eingeführt hat, wo derselbe mit 
den colossalen Apparaten auch Colossales leisten dürfte. 

Bevor ich nun zum Bessemer-Stahlprocess selbst über
gehe, sei es zum besseren Verst!indaiss erlaubt, das in 
Oesterreich und Deutschland bisher in Stahl erreichte Zahlen
resultat kn.rz zu überblicken, so weit die wenigen mir in 
Kürze zu ermitteln möglich gewesenen statistischen Erhe
bungen es gestatten. 

'Vir besitzen bis jetzt leider nur in Preussen in der 
„ Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Saliuenwesen in 
dem preussischen Staate"• herausgegeben in dem Ministerium 
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, alljährlich 
über die Erzeugnisse sowohl der ganzen Bergwerks- als 
fabrikartigen l\Ietallerzeugung umfassende Ausweise, welche 
ich hier in Kürze benützen will. 

Ueber Üebterreichs Bergwerks- und der dazu gehören
den Erzeugung an Roheisen und rohen l\Ietallen erhielten 
wir zwar schon lange, zuerst durch die Publicationen des 
Berghauptmannes Friese, und seit 1 855 vom k. k. Finanz
ministerium jährliche Productionsausweise. Aber über die 
fabriksmässige Erzeugung der österreichischen Eisen- und 
Stahlwerke erhalten wir erst seit dem Jahre 1860 durch 
den Verein der österr. Eisenindustrie alljährlich eine Ueher
sichtstabelle der Production und der gebliebenen Vorräthe 
von den Hauptsorten in Eisen und Stahl, welche aber noch 
sehr unvollstllndig und ungenügend ist, da die Hauptzweige 
der Eisen- und Stahlfabrication nicht genügend getrennt 
sind. Für die früheren Jahre habe ich nur einige wenige 
allgemeine Zahlen in dem nstatistischen Handbüchleinu, 

herausgegeben von der k. k. Direction der administrativen 
Statistik, S. 75, und einiges in der nvergleichendeu Statistik 
der Eisenindustrie im Zollvereinu von W. Oechelhäuse11, 
Berlin 1852, über Oesterreich gefunden. 

Nach den genannten Quellen hat Oesterreich in neuerer 
Zeit erzeugt: 

im Jahre 1841 nach Czörnig 
II II 1844 n 

II II 1851 II 

II II 1855 " 
II II 1858 n n 

II 11 1859 11 II · 

II n 1860 n Vereinstab. 
II 11 1861 11 II 

n II 1862 n II 

233.000 
201.000 
321.000 
242.000 
170.000 
198.000 
231.3S3 
284.519 
320.471 

Ctr. Stahl 
n II 

" II 

II II 

II II 

II " „ 11 

II II 

II II 

Wenn man in vorstehender Uebersicht von den Jahren 
1851 und 1855 ab siebt, wo eine sich wiederholende Cu
mulirung von Roh- und vollendetem Stahl stattgefunden zu 
haben scheint, so ergibt sieh, dass die österreichische 
Stahlproduction von 233.000 Ctr. im Jahre 1841 bis zum 
Jahre 1858 bereits auf 170.000 Ctr. herabsank, obwohl 
seit dem Jahre 1841 nebst der alten Schmelz- und Gärb
stahlproduction schon die des Gussstahles, dann des Cement
stahles und zuletzt des Puddlingsstahles allmälig und klcin
weise zu Hilfe kam. 

Erst mit dem Jahre 1858 begann der Puddlingsstahl 
sich fühlbar zu machen, und ihm hat man ganz entschieden 
die bis zum Jahre 1863 bereits erzielte Steigerung bis 
320.4 71 Ctr. zu verdanken, welche gewiss noch sehr viel 
grösser ausgefallen wäre, wenn nicht seit den letzten Jahren 
eine grosse Stagnation beim Eisenbahnbaue, so wie beim 
Muschinenwesen und anderen lndustriecn eingetreten wäre. 

Dass man diese neue Hebung dem Puddlingsstahle zu 
verdanken habe, geht aus einem näheren Nachweise hervor, 
den der Verein der Eisenindustriellen vom Jahre 1862 zu
sammengestellt hat, den ich hier folgen lasse. 

Erzeugniss an kiiuflicl1cm Stalile im J. 1862. 

Privatwerke 
Rohstahl Gärb-incl. nnd 

Kronland Pudd- Ki- Guss- Summe Staats- Zusammen liogs-uod sten- stahl werkt 
Cemcnt- stahl stahl 

Centncr 

Steiermark . i5562 l 12(i6 15293 102121 48769 1508\JO 
Kärnten 222i9 7tii3 23 299~5 - 29\li5 
Krain, Salzburg 

und Tirol 15715 5661 1200 22576 15i52 3832b 
Oesterreich . t:,OiS 14il4 5974 3&766 8~90 4i25ti 
Böhmen 48:! lbS 670 - 6i0 
Schlesien u. Mäh-

ren 36715 3118 - 39833 - 39833 
Ungarn u. Sieben-

bürgen . 88411 - - SS41 4668 13509 ------ ---
Summe. l 776n 42432 :!26iS :!4:!i1'2 7767\l 320461 

Die Veri.instabelle gibt in einer Anmerkung an, dass 
von vorstehenden Fabricaten 105.629 Ctr. aus Puddlings
stahl erzeugt seien, also 32•9 pCt. 

Es ist Schade, dass das Erzeugniss aus Schmelz-, 
Cement- und Puddlingsstahl nicht getrennt ist, und dass man 

• 
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aus dieser Uebersicht bei den Staatswerken gar keine De
tailirung sehen kann. 

Inzwischen sieht man aus dieser Tabelle doch schon 
sehr viel, namentlich die Steigerung des Puddlingsstahles. 
Zugleich ist zu ersehen, dass der Puddlingsstahl nicht wie 
der ältere Stahl mehr ein Privilegium der Alpenländer und 
namentlich lnnerösterreichs, sondern auch in die anderen 
Kronländer und namentlich uach Schlesien, Mähren und 
Ungarn übergegangen ist und sich daselbst immer mehr 
ausbildet, wozu übrigens die vortrefflichen Spatheisensteine 
und andere reine und manganhaltige Erze Ungarns, Sieben
bürgens und des Banats die Hauptgrundlage bilden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Eröffnungsfeier des Ernst-August-Stollens 
zu Clausthal im Oberharze. 

(Fortsetzung und Schlu~s.) 
Dass der Bau des Ernst-August-Stollens so rasch hat 

vollendet werden können, ist vorzüglich zweierlei Umstän
den zu verdanken, einerseits cler über jedes Lob erhabe
nen Genauigkeit und Sicherheit der markscheiderisehen 
Anweisungen, andcrntheils aber der nicht minder vortreff
lichen Ausführung der hergmänni sehen Arbeiten, bei deren 
Leitung nicht allein mit Sorgfalt Allem vorgebeugt ist, was 
dem Fortschreiten des Werkes hindernd hätte in den Weg 
treten können, sondern auch Einrichtungen geschaffen sind, 
durch welche der Effect der Arbeiten gegen frühere ähnli
che Leistungen mehr als verdoppelt worden ist. 

Das erste Verdienst gebührt einzig und allein dem 
Markscheider Bor c h c r s zu Clausthal, welchem die ge
sammtcn markscbeideriscben Arbeiten für den Ernst-Au
gust-Stollen ausschliesslich übertragen gewesen sind uud 
von dem sowohl die Ermittlung des zweckmässigsten An
setzpunktes bei Gittelde, als der Vorschlag der jetzt ge
wählten kürzeren Stollenlinie von Bergwerkswohlfahrt nach 
dem Ernst-Auguster Schachte (statt nach dem Rosenhöfer 
Zuge) ausgegangen ist. 

Zur Ausführung der Vermessungsarbeiten für den 
Emst-August-Stollcn sind die älteren Markscheide-Appa
rate, Compass und Gradbogen, nicht benutzt, sondern die 
neueren, vollkommneren Instrumente und Methoden in An
wendung ~ebracht worden. 

Die wichticrste markscheiderischc Vorarbeit für diese 
grossartige Anl=ge bestand unstreitig in der mehrmaligen 
'Ausführung eines höchst genauen Nivellements, also in der 
zuverlässigen Feststellung des richtigen Niveaus an den 
verschiedenen Angriffspunkten, weil dem Stollen nur das ver
hältnissmässig geringe Gefälle von 5 % 0 Zoll auf 100 Lachter 
Länge gegeben werden konnte. Diess als Fundament für 
die Stollenanlage zu betrachtende Nivellement wurde mit 
einem grösseren, sehr empfindlichen Luftblasen-Niveau so
wohl über Tage als auch auf den Streck.eo und Stollen in 
der Grube unter Anstellung vielfacher Proben ausgeführt 
und die Saigerteufen der Schächte, welche mit diesem Ni
vellement in Verbindung gebracht werden mussten, mittelst 
eines eigens zu diesem Zwecke construirten eisernen 
Massgestänges mit möglichster Genauigkeit bestimmt. 

Die Richtung in der Fortführung der Oerter, so wie 
die horizontale Entfernung der verschiedenen Betriebs
punkte, wurde aus einem trigonometrischen Netz abgelei
tet, wenn ein so1ehes zweckmässig gelegt werden konnte. 

War diese jedoch nicht der Fall, so wurde zu dem genann
ten Zwecke die Methode des Periphcrisirens mit dem Thco
dolithen in Anwendung gebracht. Die gegenseitige Orien
tirung der Triangulationen und Grubenmessungen, oder der 
betreffenden Grubeumessungcn unter einander, geschah 
mittelst eines besonders hierzu coostruirten Apparates unter 
Zuhilfenahme der Magnetnadel, wobei die Declinations-Va
riationcn, welche gleichzeitig im magnetischen Observa
torium zu Clausthal beobachtet wurden, stets eine gehörige 
Berücksichtigung fanden. Zur Ermittlung der horizontalen 
Entfernungen in der Grube wurde, wo das Tretwerk eine 
passende Unterlage darbot, ebenfalls jenes eiserne Mass
gestänge benutzt , welches zur Saigerteufen-Bestimmung 
der Schächte diente, und nur in solchen Fällen, wo auf diese 
Weise nicht verfahren werden konnte, mussten zu diesem 
Zwecke andere, den Umständen angepasste Methoden in 
Anwendung gebracht werden. 

Die von den Arbeitern zu haltende Richtung der Oer
ter während des Betriebes wurde, wie solches gewöhnlich 
geschieht, auch hier durch sogenannte Feuerlinien bezeich
net, nachdem deren Lage durch Berechnung aus den Trian
gulationen oder den betreffenden Thcodolithen-Messungen 
in den Gruben abgeleitet war. Solche Feuerlinien werden 
durch zwei Lothe gebildet, welche in 1 1/ 2 bis 2 Lachter 
Entfernung von einander vor den Oertern angebracht 1 die 
Richtung der Mittellinien der~elben fixiren. Obgieich in Be
zug auf die votliegende Stollenanlage bei sämmtlichen Be
triebspunkten diese mit dem Theodolithen angegebenen 
Richtungs- oder Feuerlinien nach erfolgtem Durchschlage 
nur Abweichungen von wenigen Zollen gezeigt haben, wurde 
die letzte Richtungsanweisung, also der eigentliche Durch
schlag, doch stets unter Anwendung eines 200pfündigen 
sehr kräftigen Magnets bewerkstelligt, nachdem die betref
fenden Oerter sich schon genügend genähert hatten. Die 
für die Anwendung des bezeichneten Magnets erforderliche 
Entfernung, in welcher derselbe von dem einen Orte ab auf 
eine vor dem andern aufges teilte empfindliche Magnetna
del schon genügend cinzuwir ken vermag, beträgt nahezu 1 O 
Lachter. Das Nähere dieser Methode ist mitgetheilt in der 
Brochürc des Markscheiders B orchers*): „Anwendung 
eines kräftigen Magnets zur Ermittelung der Durchschlags -
richtung zweier Gegenörter. Clausthal , 1846. Schwci
ger'eche Buchhandlung." 

Den markscheiderischen Arbeiten stellten eich die 
bergmännischen Leistungen ebenbürtig an die Seite. 

Als Referent des k. Berg- und Forstamtes für die 
Silberhergwerkssachen, also auch für den Erost-August
Stollen, fungirte bis zu seiner im Jahre 1853 erfolgten Pen
sionirung der am 29. September desselben Jahres verstor
bene hochverdiente Oberbergrath Zimmermlinn, von 
dem schon im Jahre 1825 auf die Durchführung des tief
sten Stollens gedrungen und der obenerwähnte Plan ausge
arbeitet war. 

Ihm folgte in seiner dienstlichen Stellung der Berg
rath Koch, welcher schon zu Lebzeiten des Oberbergraths 
Zimmermann als dessen Mitarbeiter alle grösseren Ausar
beitungen für den Stollen geliefert hatte. 

Betriebsvorstand des Zellerfelder Bergmeister-Bezirks, 
innerhalb dessen der Stollen allein getrieben ist, war der 

*) Wir werden über diese intereuante Arbeit später ein· 
mal Näheres mittheilen. D. Red. 
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Oberbergmeister Pa p e. Diesem galt der Stollenbau als 
eine Hauptaufgabe seines Lebens und es wurde ihm auch 
das Glück zu Theil, alle Du„chschliige bis auf den letzten 
gelingen zu sehen und somit die Gewissheit, dass die Durch
führung des grossen Werkes gesichert sei, mit ins Grab zu 
nehmen. Die Vollendung desselben hat er aber nicht mehr 
erleben sollen, er starb kurz vor dem Schlusse des Jahree 
1863. 

Sein Nachfolger ward der Bergmeister Grund, wel
eher schon vorher, zuerst als Betriebsbeamter des Silbern
aaler Reviers, 8päterhin als ßetriebs-Controleur für den Stol
len bau von seinem ersten Beginne an thätig gewesen war. 

Dass die Ausführung der Stollenarbeiten eine wirklich 
mustergiltige gewesen, davon kann man sich schon beim 
raschen Durchschreiten des Stollens durch die überall so 
regelmässig und rein aus dem Gestein herausgeschossene 
Stollenfigur überzeugeu. l\Iehr aber noch tritt diess hervor, 
wenn man Gelegenheit hat, wahrzunehmen, wie das in das 
Mundloch einfallende Tageslicht noch auf 910 Lachter 
Entfernung (1/2 Stunde Weges) im Stollen sichtbar ist und 
wie auch auf den übrigen in gerader Richtung getriebenen 
Stollcn·Strecken ein intensives künstliches Lieht von äh n· 
liehen Entfernungen aug erblickt werden kann; denn bei 
aller Genauigkeit der markscheiderischen Anweisung sind 
solche Resultate nur bei einer geradezu musterhaften Aus
führung der Häuer-Arbeiten möglich. 

Diese vortrefflichen Arbeitsleistungen sind um so aner
kennenswerther, als der Stollen bau, wie schon vorhin er
wähnt, mit einer Raschheit zu Ende geführt ist, welche man 
früher :für unmöglich gehalten haben würde. Erreicht ist 
diese Beschleunigung durch die vorgenommene Abkürzung 
des Schichtenwechsels der Gedinghäuer. Zu Anfang '' urde 
vor allen Ernst-August-Stollen-Oertern nur an den ersten 
fünf Wochentagen, aber in drei achtstündigen Schichten 
täglich, gearbeitet, so dass die Arbeit TRg und Nacht im 
Gange war; in jeder Schicht arbeiteten 3 Häuer gleichzei
tig vor Ort, jedes Ort hatte mithin eine Belegung von 9 
Mann, und da jeder Mann in der Schicht drei Löcher zu boh
ren hat, wurden täglich 27, wöchentlich 135 Löcher ge
bohrt. Seit 1855 aber, als den sämmtlichen Bergleuten des 
Harzes nachgelassen ward, die bisher gefeierte sechste 
(Sonnabends-) Schicht zu verfahren, wurde diese auch vor 
den Stollen-Ocrtern eingeführt, die Zahl der gebohrten Lö
cher stieg also auf 162 in der Woche. Als dann ferner das 
Bedürfniss der Beschleunigung der Stollenarbeiten mehr 
und mehr hervortrat, führte man vom Jahre 1856 an einen 
sechsstündigen Schichtenwechsel mit einer Belegung jedes 
Orts von 12 Mann ein. Trotz dieser geringeren Schichten
dauer wurde von den Häuern dieselbe Arbeit wie in den 
8stündig1m Schichten gefordert und konnte auch von ihnen 
geleistet werden, weil etwa 2 von den 8 Stunden dem Es
sen und der Erholung gewidmet waren, wofür nun in den 
sechsstündigen Schichten überall keine Zeit mehr gewährt 
ward. Gleichzeitig wurde sodann noch die Einrichtung ge
troffen, die Arbeiten auch am Sonntage fortgehen zu las
sen, so dass jetzt also täglich 36, wöchentlich 252 Löcher 
vor jedem Ort gebohrt wurden. 

Da der Effect dieser Massregel den gehegten Erwar
tungen durchaus entsprach, so ging man später noch einen 
Schritt weiter und führte von 1861 an in der Voraussetzung, 
dass es einem kräftigen Häuer bei Anstrengung aller sei
ner Kräfte möglich sein werde, auch in vier Stunden seine 

3 Löcher zu bohren, wenn ihm alle Nebenarbeiten (Weg
räumen des hereingeschossenen Gebirges, Aufschlagen der 
Gebrücke u. s. w.) abgenommen würden, einen 4stündigen 
Schichtenwechsel in der Weise ein, dass von den Häuern, 
welche 4 Stunden gebohrt hatten, einer noch 2 Stunden vor 
Ort bleiben, von den folgenden drei Mann aber einer zwei 
Stunden früher anfahren und die Nebenarbeiten verrich
ten musste. Auch diese Einrichtung bewährte sieb, es wur
den jetzt täglich 54, wöchentlich 378 Löcher vor Ort ge
bohrt. Ja in den letzten 3 Wochen vor dem kürzlich er
folgten Durchschlage zwichen dem Haus-Sachsener und 
Ernst-Auguster Schachte, dessen thunlicbste Beschleuni
gung man zu erreichen wünschte, sind Einrichtungen ge
troffen, welche es - freilich bei übermässig angestrengter 
Arbeitsleistung der Häuer - ermöglicht haben, täglich 72, 
ja an einzelnen Tagen sogar his zu 90, w ö c h e n t 1 ich 
mit h in 500 bis 600 Löcher vor jeden Ort wegzuschies
sen; man hat damit also die anfänglichen durch Nachtar· 
beit schon foreirten Arbeitsleistungen um das Vierfache 
überboten. 

Dass mau es hat wagen können, so forcirte Arbeits
Einricbtungen zu treffen, und dass es gelungen ist, sie mit 
dem besten Erfolge durchzuführen, ist ein höchst ehrendes • 
Zeugniss für die Geschicklichkeit, Kräftigkeit und den gu
ten Willen der Stollenhäuer. Es sind da.zu aber auch die 
tauglichsten Arbeiter ausgewählt worden. Dennoch möchte 
es zweifelhaft gewesen sein, ob man den beabsichtigten 
Zweck erreicht haben würde, wenn nicht jeder Kame
radschaft tüchtige Vormänner, Gedinguntersteiger, beige
geben wären , welche durch Beispiel und Anweisung den 
guten Gang der Arbeit geleitet und überwacht haben. Der 
Zuverlässigkeit und dem Eifer der Gedinguntersteiger ge
bührt ein sehr wesentlicher Antheil an dem Lobe, welches 
die ausgezeichneten Arbeitsleistungen beim Stollenbe
triebe in vollem Masse verdienen. 

Bei dem in 7 sechsstündigen Schichten gehenden Be
triebe sind bei mittlerer Gesteinsfestigkeit wöchentlich 2 
Lachter vor jedem Ort erlängt,jährlich also etwa.100 Lach
ter; bei den vierstündigen Gedingen musste sich demnach 
die Arbeitsleistung auf etwa t 50 Lachter im Jahre erhöhen 
und die in den letzten 4 Wochen gebohrten täglichen 72 
bis 90 Löcher, welche sieb gegen die in den 6stündigen 
Schichten gebohrten 36 Löcher wie 2 zu 1 verhalten, ent
sprechen sogar einem Fortschreiten auf mittelfestem Ge
stein von 200 Lachtern im Jahre vor einem Orte. 

Das sind Resultate, wie sie der harzer Bergbau frü
her nicht gekannt hat und wie sie auch anderwärts· nicht 
leicht erzielt, geschweige denn übertroffen sein möchten. 

Der Ernst-August-Stollen hat den grossen Vortheil 
gewährt, das Verhalten der Gänge in der Tiefe kennen 
zu lernen, oder doch deren Untersuchung daselbst mit ver
hältnissmässiger Leichtigkeit zu ermöglichen. 

Wie es nun nach erfolgter Vollendung des Ernst-Au
gust-Stollens die Aufgabe der nächsten Zukunft wird sein 
müssen, die mit dem Stollen erlangten Ganganfschlüsse 
weiter zu verfolgen, so ist jetzt auch der Zeitpunkt ge
kommen, von der Stollensohle aus die von den Alten in gu
ten Anbrüchen wegen Wasserandrangs verlassenen Berg
baufelder zu lösen und für den Abbau wieder zu gewin
nen. Schon jetzt hat die Lösung der Baue der Grube Alter 
deutscher Wildemann (jetzt Ernst-August) stattgefunden 
und deren Wiederaufmachung begonnen. 
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Aus diesem Ueberblick des Zweckes und der Ausfüh
rung des Ernst-August-Stollens, welcher somit die 
Zukunft des Oberharzer Bergbaues und seiner Bevölkerung 
auf eine weitere Zukunft hinaus siC'hert, ist es aueb erklllr
lich, dass die Vollendung dieses bedeutenden Werkes den An
lass zu einer bergmännischen Festlichkeit geben konnte, 
an welcher d'e ganze Bevölkerung den lebhaftesten Antheil 
nahm. 

Die Tage des Festes. 

Als die von der Ferne am 4. August heranziehen
den Gäste sich der freundlichen und ausgedehnten Berg
stadt C 1 aus t h al näherten, welche mit ihrer Nachbarstadt 
Z e 11erfe1 d be1,eits durch verbindende Häusergruppen zu
sammengewachsen ist, musste 1'"e festliche Stimmung schon 
in die Augen fallen. Die Bevölkerung der Bergstädte war 
auf den Beinen, eine grosse Festhalle (Zelt aus Holzgerü
sten und R~isig geschmackvoll errichtet) erhob sich ausser 
der Stadt, die Häuser waren festlich geschmückt und bun
ter Fahnenschmuck wallte von den Giebeln der Gebäude 
herab in die Gassen. Das Festcomite sorgte für die gast
freundliche Aufnahme der Ankommenden, welche sieb 
Abends im Gasth.:if zur Krone zusammenfanden und das 
Programm der nächsten Tage besprachen. 

Am 5. August Morgens um 6 Uhr ver;iammelten sich 
die Clausthaler 'Bergbeamten und die auswärtigen Festge
nossen an dem festlich decodrtcn E 1 i s ab et h - Schachte, 
vor welchem zwei Pyramiden mit ausgewählten Erzstufen 
den Reichthum der Grube repräsentirten. In dem anstos
senden Garten waren Sitze und ein Tisch aufgerichtet, wo 
Bergrath Koch in einem kurzen und klaren Vortrag die 
Aufgabe des Stollens und seine Durchführung besprach, 
und auf einer Karte den von der Gesellschaft, beute einzu
schlagenden Befahrungswegandeutete. Ein Choral der Berg
musik ging in erhebender Weise der Anfahrt voran. Diese 
selbst fand in genau vorgezeichneter Ordnung statt, wel
che beim Eintritt in das Sehachthaus namentlich vorgele
sen wurde, wornach jeder Aufgerufene seinen Platz ein
nahm und ihm empfohlen wurde, seinem Vordermann genau 
zu folgen, Die Reihenfolge war zweckmässig also geordnet, 
dass die Harzer Bergbeamten zwischen die Gäste vertheilt, 
diesen als Führer und Erklärer dienen konnten. 

Nun ging es den Elisabeth- Schacht - 204 
Lachter tief - auf Fahrten hinunter, für eine wohl an 60 
Pnsonen zählende Gesellschaft, worunter vielleicht 1/ 4 keine 
eigentlichen Bergmänner, eine schwierige Aufi:abe, welche 
jedoch in höchst gelungener Weise durchgeführt wurde. 
Wir bewunderten einige der Nichtbergmänner, wie z. B. 
den könid. hannov. Staatsminish·r Freiherl'n von 
Hammerstein, welcher die Fahrt mitmachte, ob der 
raschen Fahrnng auf diesem ungewohnten Wege nach der 
Teufe ! In verbältnissmässig kurzer Zeit war man bei der 
tiefen Wasserstrecke angelangt, welchcmitdemneuen 
Stollen zusammenhängt und die zar Kahnförderung dient. 
Mit grünem Reisig umwnndPnen Kähne, in deren einem die 
Be:-gmusik sich befand, nahmen hier die Anfahrenden auf, 
und unter dem Klange bergmännischer Weisen glitt die 
kleine unterirdische Flotille den Wasserstollen entlang, bis 
fast b·enau unter der die Städte Clausthal und ZP-llerfeld 
verbindenden Häusergruppe der neue Ernst-August-Stollen 
mit der Wasserstrecke zusammentrifft, deren westlicher 
Flügel sich noch etwa 1000 Lachter weiter unter den Ro-

senhöfer Zug hinstreckt. Die zu Schiff befahrene Strecke 
mochte etwa 800 Lachter betragen haben. Nun verliess die 
Gesellschaft die Kähne und fuhr am Stollen selbst - in 
ungestörter Ordnung durch den ganzen Ernst-August-Stol
len, wobei jeder einzelne in sinniger Art geschmückte Durch
schlagspunkt geprüft und gewürdigt, die Mauerung, die 
streckenweise mit S eh 1 a c k en s t einen recht zweckmäs
sig ausgeführt ist, so wie der Anfang einer eisernen Tun
nelmauerung nach Rz i h a's SystPme näher betrachtet, und 
von dem Erfinder selbst, der unter den Gästen sich befand, 
erläutert wurde. Ein Seitenausflug in die Abbaustrecken 
des schönen Hilfe-Gottes-Ganges erweckte insbesondere 
bei den österreichischen Gästen Erinnerungen an die PI-i
bramer Vorkommnisse , und so bot sich auf der langen 
Fahrt stets eine Abwechselung dar. Es darf nicht verges
sen werden zu erwähnen, dass die Harzer Gastfreundschaft 
selbst für zwei 11Frühstückpausen11 iu der Grubenfahrt ge
sorgt hatte, welche um so dankbarer anerkannt werden 
mussten, als die Anfahrt um '12 7 Morgens geschah, nnd 
man erst gegen 3 Uhr Nachmitt11gs aus dem bei G i t t e 1 de 
angelegten Stollensmundlochc ausfuhr. 

Dieses, mit Reisigschmuck und Flaggen geziert, war 
von einer z11hlreichen Menge der aus den Nachbarorten her
beigekommenen Bevölkerung umgeben, welche der Ausfahrt 
harrten. Um das Mundloch ward ~in weiter Kreis gebildet, 
in dessen l\litte der Berghnuptmann des Harzes - Herr 
v. Li nsingen trat, und eine Anrede an die Versammlung 
hielt, kurz, kräftir, und in's Herz greifend, so dass ich den 
Eindruck an den Thränen bemerken konnt<', welche m11n
cben Bergleuten über die Wangen rollten. Hierauf ergriff der 
königl. Staatsminister Freiherr von Hammerstein das 
Wort, sprarh allen bei der Stollensanlage Bethciligten den 
Dank im Namen des Königs aus, und publicirte die denselben 
von des Königs Majestät hiefür verliehenen Auszeiclmun
gen und Beförderungen; in erster Linie waren es Bergrath 
Ko eh und l\larkscheider (nun Bergmeister) Bor c h ers, 
welche in diesem feierlichen l\lomentc genannt wurden, 
aber auch de9 Aufsichts- und Arbeitspersonals war nicht 
vergessen; Viele erhielten silberne Berghackei µnd neue Gru
benlampen mit Inschriften, die den Namen des Beschenkten 
und· den Tag der Stollensfeier eingravirt enthielten, als 
Ehrengaben, eine wie uns scheinen will, nachahmungswür
dige Sitte! - Gibt man einem Helden einen nEhrendegen 
oder Ehrensäbelu - so ist gewiss ein "Ehrenhackei" oder 
eine „Ehren-Lampe" eine ganz angemessene Anerkennung 
bergmännischer Verdienste! -

Zwei ganz zweckmässig eingerichtete Zelte zur Reini
gung und zum Umkleiden der Angefahrenen entzogen diese 
für einige Zeit der "Oefl:'entlichkeit." Nach vollzogener 
äusserer Restauration fuhr man in bereit stehenden Wät, 
gen nach dem Städtchen Grund, welches Haus an Haus 
lieblich geschmückt - die Gäste empfing. Gegen G Uhr 
fand ein Festmahl im Saale des dortigen Hotel~ statt, von 
welchem gegen 9 Uhr Abends die Rückfahrt angetreten 
und noch bei der festlich erleuchteten Silberhütte vor 
Clausthal Halt gemacht und diese besicl1tigt wurde. - So 
schloss der erste Tag des Festes ! 

Den 2. Tag (6. August) eröffnete Morgens um 8 Uhr 
ein vom Thurme geblasener Choral. Vor 10 Uhr zogen 
die Bergmannschaften dl'r vier Burgstädter Reviere, des 
Rosenhöfer, Zellerfelder, Silbernaaler, Bockswieser, Lau-
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tenthaler und Andreasberger Reviers, nebst den Hütten
leuten, Zimmerern, Maurern und dem Aufbereitungsperso
nal mit Fahnen, Musik und unter Anführung der Bergmei
ster, Geschwornen und Steiger auf dem Kirchenplatze vor 
dem Amtshanse auf, von wo sich der Zug der Gäste und 
Bergbeamten zu dem Dankgottesdienste nach der Kirche 
begab, Die Festpredigt hielt der Superintendent, die Ge
sänge, von etwa. 3000 Männerstimmen gesungen, machten 
einen mächtigen Eindruck. 

Nach beendetem Gottesdienste wurden die schönen 
Sammlungen der Clausthaler Bergschule*) mit vie
lem Interesse besichtigt, wobei die Herren Professoren: 
Bergrath Römer (zugleich Director), Bruno Kerl, Dr. 
Streng sowie der Bergmeister (bisher Markscheider) Bor
ch er s in freundlichster Weise mit den gewünschteu Auf
kl!rungen dienten. 

Um 2 Uhr versanimelte ein solennes Festmahl die 
grosse Gesellschaft im Saale z n r Krone, dem es a.11 er
hebenden und ernsten 1 sowie an heiteren Trinksprüchen 
nicht fehlte. Ein schönes Intermezzo bildete das Erscheinen 
der ngrosscn alten Bergkanne.u Nach den ausge· 
brachten ofFiciellen Toasten erschien unter Vortritt von 
l\Iusikanten der Bergmeister Eis f e 1der 1 in beiden Hän
den eine mächtige schön verzierte Kanne tragend, in der 
bei 16 Flaschen Weines Raum haben mögen; bis an den 
Deckel reichend steht darin eine silberne nFahrtu mit zahl· 
reichen Sprossen, deren Zwischenraum ein Trunkmass bil
det. Mit dieser Kanne zum Sitz des Ministers vorschrei
tend, hielt Bergmeister Eisfelder an denselben eine kräf
tige und geistvolle Anrede im Harzer Bergmaunsdialekt, 
worin er die Vorurtheile der Laien gegen den Bergbau berüh
rend, die gesunde Basis desselben und seinen Einfluss auf 
den Yolkswoblstand besprach, und schliesslich die Kanne 
zum Zutrunk überreichte. Der Minister dankte in gleicher 
Mundart und nun machte die Kanne unter althergebrach
ten Ceremonien, wobei jeder Trinkende einen Spruch sa
gen muss, die Hunde um die Tafel, welche spät Nachmit
tags in heiterer Stimmung schloss. 

Die drohend gewordene Witterung heiterte sich wie
der auf, und mit Einbruch der Nacht bewegte sich von Zel
lerfeld her durch die breite Gasse nach dem Hauptplatze 
ein imposanter Bergmanns-Aufzug mit Grubenlichtern, 
der den Platz erfüllte und dort unter Absingung eines 
Harzer Bergmannsliedes (dessen einfachen Text 
nebst der Melodie wir unsern Lesern in einer Beilage lie
fern) und wiederholten Glückauf, welche dem Minister, 
dem Berghauptmann und den fremden Gästen gebracht 
wurden, in schönster Ordnung wieder abzog. Ich schätze 
die Zahl der lichtertragenden Bergleute und fackelschwin
genden Hüttenleute auf mehr als 5000 Mann! Diese im
posante Feier schloss den zweiten Tag! 

Der dritte Tag war wesentlich dem Vergnügen der 
Bergmannschaft gewidmet, für welche in dem grossen Rei
sig-Zelte Tan?.plätze, Musiktribünen, Sitzplätze und Trink
stuben in angemessener Weise eingerichtet waren. 

*) Wir können hier nicht unterlassen zu bemerken, dass 
die Bedeutung dieser Bergschule nicht nach dem Namen der
selben beurtheilt werden darf. Mit Recht nannte der k. preuss. 
Berghauptmann H u y s s e n in einem diesem Institute darge
brachten Toast dasselbe ,jene treffliche B er g a k ade m i e, 
welche den allzu bescheidenen Titel einer ßergscbule führt.u 

Die fremden Gäste benützten den Vormittag zur Be
sichtigung einiger Werke. Besonders zahlreichen Besuch 
erhielt die Silberhütte in Altenau, wo eben noch der Rest 
der (in unserer Nr, 31 beschriebenen) Campagne des neuen 
Bleischmelzofens nach Raschette's Construction die Auf
merksamkeit der Fachgenossen in Anspruch nahm. 

Auch die Raffinirhütte mit dem Patt ins o n'schen 
Apparate, welcher aber eben nicht im Gange war, wurde 
besichtigt. - Der Besuch bei dem vorliegenden ersten und 
seiner Natur nach noch an einigen Unvollkommenheiten lei
denden Versuche mit dem Raschette-Ofen gewährte den Be
suchern die befriedigende Ueberzeugung, dass dem neuen 
Verfahren eine Zukunft bevorstehe, deren weseutliche Vor
theile in einem grössereu Aufbringen und einer Zeiterspar
niss bestehen werden. Weitere Vervollkommnungen wer
den bald als Frucht wiederholter Erfahrungen nachfolgen, 
und es war eine glückliche Zugabe zu dem schönen Berg
mannsfeste, auch den ersten Versuch eines hüttenmänni
schen Fortschrittes in hoffnungsvoller Weise im Gange se
hen zu können. 

Weitere Mittheilungen über die Resultate noch Schluss 
der Campagne sind uns bereitwilligst in Aussicht gestellt 
worden, 

Nachmittags um 4 Uhr begann das lebhafte Treiben 
auf dem Platze vordem Zelte und in demselben.- Bergleute 
aus allen Revieren, deren Frauen und Kinder, das lustige 
Völkchen der Pochwerksjungen, Bergbeamte, die fremden 
Gäste aus Nah und Fern trieben sich bunt und in gemüth
licbem Nebeneinander dort bis in die Nacht umher, mit de
ren Eintritt die Fa~ade des Zeltbaues in sehr geschmack
voller Weise illuminirt hervortrat. Wir selbst verliessen 
erst gegen 1 O Uhr Abends dae fröhliche echte Volksfest 
und hörten spät - oder besser gesagt, früh am Morgen 
des folgenden Tages die heimkehrenden Bergleute vor dem 
Hause des Berghauptmanns v. Linsingen, dem allver
ehrten Chef des Harzes, ein mehrtausendstimmiges Glück
auf darbringen! 

Der Charakter des Festes war ein durchaus bergmän
nischer, getragen von der Treuherzigkeit und Freude einer 
zahlreichen wackern Bergmannsbevölkerung, welche in dem 
grossen Werke der Stollensanlage die Sicherung ihrer Zu
kunft erkennt, und gehoben durch die dem biedern Berg
mannsstande dargebrachte herzliche Bcgrüssung fremder 
Fachgenossen, und durch die ersten Autoritäten des Lan
des und der eng verbundenen Nachbarstaaten. 

Nachstehende Liste der bis 3. August angemeldet ge
wesenen fremden (nichtharzischen) Festgenossen dürfte 
ziemlich vollständig sein, da unseres Wissens alle auch 
wirklich erschienen sind, 

Liste der bis 1um 3. August 186' angemeldeten fremden 
( nlchtharzischen) Festgenossen. 

A. l11lii11der. 

Die Herren: Se. Excellenz der Staatsminister Freiherr 
von Hammerstein; geheim. Finanzrath von Klenck; 
Oberbergrath Credner; Finanz-Assessor Osann; Berg· 
handlungs-Direetor W e de k in d; Berghandlungs-Commis
sär Grahn; Dr. phil. Credner - sämmtlich aus Hanno
ver; Professor von Seebach aus Göttingen; Obergerichts
rath Nöldecke aus Nienburg. 



280 

B. Ausliinder. 

Aus 0 es t erreich. Die Herren: Miuisterialrath Li l l 
von Lilienbach und Berggeschworner Koschin aus 
Pribram; Ministerialrath Ritter von Rittinger, Ober
bergrath Freiherr von Hingen au und Berghauptmann 
Franz Friese aus Wien. 

Aus Preussen, Die Herren: wirk!. geh. Oberberg
rath Krug von Nidda aus Berlin; Berghauptmann Dr. 
H u y s s e n und Ober-Bergamts· Assessor Siemens aus 
Halle; Chef-Ingenieur des Altenberger Bergbaues Braun 
aus Altenberg. 

Aus ß rau n schweig. Die Herren: Finanz-Direetor 
von Th i e 1 au; Kammerrath von Strom b eck; Kammer
rath G ro tri an; Kreisdirector Lerche; Ingenieur Rz i h a. 

Aus Anhalt: Herr Bergmeister Kegel, 
Aus der Standesherrschaft Wernigerode: 

Herr Re.gierungsrath von Rosen. 
Vom Communion-Unterharz, Die Herren: Re

gierungsrath von Bötticher; Bergrath Schuster; Hüt
tenraiter Knocke; Geschworuer Lehmann. 

Wir können uns schliesslich nicht versagen 1 das ein
fache Harzer Berglied in der Beilage mit Notenbegleitung 
noch mitzutheilen, welches die Bergmannschaft zu singen 
pflegt, und dessen Mittheilung wir unserm verehrten Freunde 
und Collegcn, Professor und Redacteur B r u n o K e r l 
verdanken. 

Notizen. 
Ludwig Hohenegger todt ! Eben beim Schluss des 

Blattes erhalten wir die Nachricht von dem am 15. August 
eingetretenen Tode des erzherzoglichen Gewerks - Directors 
L. Hohenegg er, dessen Gutachten über die Stahlfäbrication 
wir eben nach einem vor Kurzem noch von ihm selbst uns 
zngesendeten Separat-Abdruck der nAustriau in diesen Blät
tern mittheilen. Obwohl schon seit länger erkrankt, hatte er 
dem Redacteur noch mittelst eines eigenhiindig unterschriebe
nen und offenbar von ihm selbst dictirten Briefes de dato l!J. 
August die ßewilligung ertbeilt, Einiges aus einem etwa 1-1 
Tage früher an denselben gerichteten Briefä in _diesen Rlät
tern zu benützen. Wir werden nächstens von diesem „Ver
mächtnisse" Gebrauch machen, und auf den traurigen Ver
lust zuriickkommen , welchen unser Fach , welchen speciell 
die erzhcrzoglichen Werke in Teschen und die Wissenschaft 
im Allgemeinen, durch den Tod dieses - auch als Mensch 
hochachtbaren Mannes erlitten haben. Wir persönlich werden 
uns lebenslang zu einer wRhren Ehre anrechnen, mit diesem 
hochbedeutsamen, edlen uod dabei so bescheidenen Manne iD 
freundschaftlieben Beziehungen gest1mden zu haben, die das Hin· 
scheiden des Trefflichen schmerzlich unterbrocheo hat. 0 H. 

Die Versammlung der böhmischen Berg- und Hüt
tenmänner für l'i64 wird dieses Jahr am 12. und 13. Sep
tember in Joachimsthal abgehalten werden. Wir habeu das 
Program111 erst heute beim :Schluss des Blattes erhaltP.n uod 
wcrdeo es in nächster Nummer bringen. 

Eisenbahnen. Von den für 1\Iontandistricte wichtigen 
Bahnlinien liegen wieder einige Zeitungsnachrichten vor, und 
zwar: Vollendung einer Kohlenfliigelbahn bei 
Mäh ri s c h-0dtra11. Der ßnu der Koblenfiiigelbahn, welche 
durch die Kaiser-Ferciiuands-Nordbahn von derl\Iäiariscii-Ostran-

Michalkowitzer Kohlenbahn abzweigend zum fürstlich Salm'sch en 
Schachte Nr. 1 in Ausführung gebracht wurde, ist nunmehr 
beendet und am 10. d. M. die technisch-polizeiliche Prüfung 
der Bahn vorgenommen worden. 

Die Concession zu den Vorarbeiten der Bahn zwischen 
Bruck a. d. Mur und Steyer ist dem eifrigen Betreiber 
dieses Projectes Herrn Dr. K o m p RB s, derzeit Biirgermeister 
in Steyer, ertheilt worden; eine Anzahl steiermärkischer und 
oberösterr. Abgeordneter haben in dieRen Tagen einen Ausflug 
nach Steyer gemacht und dort an Ort und Stelle einige Studien 
über diese Bahnfrnge gemilcht. Wir können diess nur loben. 
Möchten doch recht viele Abgeordnete, Staatsmänner und 
Journalisten die materiellen Fragen (z. B. auch die Berg
werksfragen), über welche sie mitzusprechen und zu beschliessen 
haben, in ihren Sommerexcursionen an Ort uud Stelle kennen 
lernen. Die kleine Miihe ist mit angenehmer Erholung (11tile 
dulci!) leicht zu verbinden, und ein Blick in des Leben draussen 
ist doch wirksamer und instructiver, als l 00 ßogen noch so 
gründlicher - Berichte!! -

Aucb die mährisch-ungarische Karpathenbabn 
scheint neuerlich wieder mit Ernst aufgenommen zu werden 
um bei der nächsten Reichsrathssession spruchreif zu werden'. 

Die 1\1 o n t an in d u s tri e kann sich nur freuen, wenn 
die Schienenwege sich verm ehre11. Wir haben noch immer viel 
zu weoig Ei~enbahnen, und ein einziger Blick auf Deutschland 
Frankreich, llelgien und Eogland lehrt uns, dass noch ga; 
manche Meile Eisenb11hn nothwen dig ist, um uns diesen con
currirenden Industrieländern ebenbürtig zu machen. O. IT. 

Jubiläum der Freiberger Bergakademie. Die zweite 
Kammer hat heute die Berathung des zweiten Berichtes ihrer 
Finanzdeputation über die noch rückständigen Positionen des 
Eionahmebudgets begonnen nnd ist Position 8, ß er g- und 
Hüttennntzungen betreffend, mit dem postulirten Reiner
trage von jährlich 87,540 Thlr. genehmigt worden. Schliesslich 
zeigte der Referent (Abg. Staatsministern. D. Georgi) im N:4'" 
men der Deputation an, dass ein Schreiben des Herrn Finanz
ministers Freiherrn v. Friesen deR Inhalts eiugegnngen sei, es 
möge der Staatsregierung zum Zwecke der im Jahre 1865 be· 
vorstehenden hundertjährigen Jubelfeier der ß er g a k ade ru i e 
Zl.l Freiberg eine Dispositionssumme von 2000- 3000 Thlr. 
zur Verfügung gestellt werden. Referent beantragte Nameos 
der Deputation mit der Ersten Kammer die Ermächtigung hie
zu zu ertheilen, welchem Antrage voo Seiten der Kammer ein-
stimmig beigetreten wurde. (Berggeist.) 

A d m i n i ,... t I' a t i v e s. 
Ernennungen. 

Vom k. k. Finanzministerium. 
Der Grubenofficier zu 1\Iaros-Ujv{1r Arthur Klapszia 

zum Grubenofficier beim Salzgrubenamte in Vizakna. 
Der Grubengeschworne bei dem Salzgru benamte in Maros

Ujvar Carl Geber zum zweiten Grubenwagmeister daselbst. 

Em Hüttenmeister 
fiir eioe m1he an einer Stadt gelPgeue Eisengewerkschaft 
in Ungarn wird gesucht. Der ßetrieb der Gewerlcschaft ge• 
schiebt mit Dampt und Stdnkohlen, und muss der Hütten
meister mit der Erz engung 111ler gangbaren kaufmännischen 
Eisenwaarcn aus altem Eisen und Roheisen betraut sein. Der
selhe muss ilberdiess deu Nachweis liefern, dass er bereits in 
gleicher Eigenschaft mit gutem Erfolge an auderen Werken 
fungirte, unu ist dessen Stellung mit Gebaltsbezug und Nutz
antheil verbunden. Für die tüchtige Leitung muss er Garan
tie zu leisten in der Lage sein, und erhalten cantionsfähige 
Offerenten den Vorzug. Offerte sind zu richteo an V. Pr i c k's 
l\Iaschinenfßbrik in Wien, Rennweg Nr. ti5. 

_... H i e z u e i n e B e i I a g e. .._ 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. lU 1' gr. Mit iranco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittemnännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswcseo 
s11rumt Atlas Rls Gratis bei 1 a g e Inserate. finden gegen 8 kr. ö. v;. oder 11/2 Ngr. die gespaltene Noopareillezeile Aufnahine. 

Zuschriften Jeder A r t können nur franco anirenommen werden. 

Drnck .-on Knrl Winternitz & Comp. in Wieu. 



Beilage zu Nr. 35, J. 1864- der Oesterreiellisehen Zcitsebrift rür Berg- und Hüttenwesen. 

Bergmanns-Lied. 

Glück auf, ihr Bergleut', jung und alt, 
~Seid froh und wohlgemuth; 

"'iJ Erhebet eure Stimme bald, 

Glück auf! dem Steiger sei gebracht, 

Sein Anbruch werde schön, 
Dass er dem Obern Freude macht, 

Die es recht gerne seh'n, ~~ Es wird noch werden gut. 
:z•) Gott hat uns einst die Guad' gegeb'n, 
H\, 

,.. Dass wir vom edlen Bergwerk leb'n. 

Wenn man ihm schöne Erze zeigt, 
Au Silber und an Bleien reich, 

Ein Jeder ruft in vollem Rauf: So ruft mit uns der ganze Rauf: 

GHick auf! Glück auf! Glück auf! Glück auf! Glück auf! Glück auf! 

Kommt, preist das wertheste Bemüh'n 
Von unsrer Obrigkeit! 
Die für uns sorgt, und fernerhin 
Zu sorgen ist bereit, 
D'rum thu' ein Jeder seinen Fleiss 
Und kostet es auch :Müh' und Schweies 
Zu suchen neue Gänge auf. 
Glück auf! Glück auf! Glück auf! 
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Glück auf, ihr Berg - leut', jung und alt, seid froh und wohl - ge - muth; Gott 
Er - he - bet eu - re Stim - me bald, es wird noch wer - den gut. 

hat uns einst die Gnad' ge - geb'n, dass wir vom ed - len Berg-werk leb'n; ein Je - der ruft in 
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vol - lem Hauf: Glück auf! Glück auf! Glück auf! 

Verlag YOD l<~ri..:drJC"l.i )lanz. Drur:k ,._ K"' 1 \\'i11kr11itz. & l'•l. lu Wien_ 
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Berg- und Hüttenwesen. 
V entlltwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von liing-ena:i, 

lt. k. Oherher~rath. a. o. Profet>i;iOr an der lJniversit.ät zu Wi~D. 

Verla~ von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Ucber die Stahlproduction von Oesterreich. (Fortsetzung.) - Die californischen Erzberg baue. - Notizen. -
Administratives. 

U eber die Stahlproduction von Oesterreich 
mit besonderer Böckslebt anf die begonnene Einführung 

des Bessemer-Processes. 
Bericht des erzh. Gewedrndirectors Ludwig Hohenegg er zn 
Teschen an das k. k. ~linisterium für Hu'.1del u. Volkswirth~chaft. 

(Fortsetzung.) 

Zum vollständigeren Verständniss erlaube ich mir nun 
eine kurze Uebersicht der preussischen Stahlproduction seit 
1840 zu geben: 

Hohstahl 1 Verfeinerter Stahl 

Bei Holz- bei Holz-
kohle 

Jahr kohle Cement- Summe Guss- RKffi- Summr Schmelz- und Pnd- stahl nirter 
stahl delstahl 

Centner 

11-.-10 !li93ü 2836 IOOi66 ti5-1 68602 6925li 
lS-15 109-127 3u;9 11259li tSSü i040S 72:bs 
lb50 10767-1 31 l!l 11079:1 1f,15li 536(il i 181 i 
1655 95!J l G l 181i69 21~5S5 btiSSS 9:!~~6 17!1334 
1860 ;J4;151 25ili5:! 2!1:!003 130f\S2 (ih 171 196253 
lb61 2!JU-1~1 ~49997 :li!JU-lli 2U9!l2ü S59i3 295b\l:J 
lbG2 :!\!GU2 1 -ll 1Gll9 -141:!11 274llö:! [ iS620 3532S~ 

Diese Ueber~icht enthält in der Hauptsache die Stahl
erzeugung von Rheinland-Westphalcn, da die iibrigen Pro
vinzen Prl'ussrns so wenig 8tahi erzeugen, dass dieser zu
sammen im Jahre 1862 nur 12.400 Ctr. erreichte. 

Die Ursache, warum die Stahlfabrication in \Vestphalen 
und dem angrenzenden Rheinlande so ausschliesslich ge
deiht, ist der vortreffliche Spatheisenstein des Siegnerlandes 
und die darauf hegründete Fabricatiou von Spiegeleisen, 
welches dort den Namen Roh s t a h 1 eisen führt, weil dieses 
Roheisen die Grundlage der dortigen al" en und neuen Stahl
fobricatiou bildet, 

Durch die zweckmässige Zusammenstellung dieser 
prcussischen Stahlstatistik wird es mögiich, auch aus diesem 
kleinen Auszuge eine ziemlich klare Einsicht in die histori
sche Entwicklung der siimrntlichen Stahlmanipulationen in 
Preusscn zu erhalten. "Während die österreichische Tabelle 
nur das käufliche Fabrice.t enthält, sehen wir hier die eigent-

hche Rohstahlerzeugung in ihrer Ganzheit und getrennt 
nach den Brennstoffen, welche angewendet wurden, nämlich 
Holzkohle und Steiukoh:e. Da 1Jur bei Holzkohle die alte 
Schmelzstahlerzeugung betrieben wird, so sieht man in der 
ersten Spalte klar das Schicksal des altrm Schmelzstahles, 
welcher iw Jahre 184:-i noch 109.427 Ctr. betrug und bis 
zum Jahre 1 SG:! schon bis auf 29.602 Ctr. herabsank. 

Unter der Rubrik Stei1Jkohle ist der Cemeutstahl und 
Puddlingsstnhl zusammengenommeu. Man siebt, dass der 
Cementstahl von 1840 bis 1850, wo noch kein Puddlings
etahl erzeugt wurde, im Durchschnitte 3000 Ctr. betrug. 
In den späteren Jahren, wo der Puddlingsstahl damit cu
mulirt aufgeführt ist, kann der Cementstahl nicht mehr ver
folgt werden. Es ist aber anzunehmen, dass er eher ab- als 
zugenommen habe und dass fast die ganze Ziffer den rohen 
Putldlingsstahl angeht. Es ist staunenswerth, wie rasch sich 
derselbe entwickelt hat, indem er von 1 S50 bis 1855 von 
Null auf 118.609 Ctr. und bis 1862 sogar auf 411..609 Ctr. 
gestiegen ist. 

Die Gründe für diese riesenhafte Steigerung des Pudd
lingsstahles sind nicht allein dn gute Grundstoff des Siegner 
Spiegeleisens, die vortreffliche, billige und billig zu ver
frnchtende Steinkohle und die schon sehr hoch ausgebildete 
Arbeitskraft der Pnddelwerke, sondern auch das grosse 
bereits geöffnete Absatzfeld. 

Die grossartige Fabrication von Eisen- und Stnhlwaaren 
aller ArtPn der Grafschaft Mark, dann in Solingen und 
Remscheid hatte bald den alten Schmelzstahl des Siegner
landes verlassen und grösstrmtheils durch raffinirten Pudd
lingsstahl1 und für die feinsten Fabricate durch Gussstahl 
ersetzt; daher finden wir auch in <lem raffinirten Stahle statt 
ein Fallen ein Steigen, welches immer mehr vom Puddlings
stahle geleistet wird. 

Das Hauptfeld für Puddlingsstahl liefert aber die ausser
ordentlich gedeiheude Maschinenfabrication und die rasche 
Ausbreitung des Eisenbahnnetzes in Verbindung mit den 
verbesserten Bahnconstructioueu, indem beide Zweige die 
wichtigsten Theile jetzt immer mehr von Stahl statt von 
Eisen machen, dah~r Cylinder, Achsen, Weilen, Kessel, 
Bahnschienen, Radkränze u, dgl. m. jetzt immer mehr in 
Stahl dargestellt werden. 
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Im Zusammenhange hiemit steht dauu auch die riesige 
Steigerung der Gussstahlfabrication zumeist aus Puddlings
stahl bei Krupp etc., welche von 654 Ctr. im Jahre l 8rn 
auf bereits 27 4.662 Ctr. im Jahre 1862 gestiegen war. 

Nicht übersehen darf bei dieser Gelegenheit werden, 
dass die Einführung des Pfennigtarifes bei Kohle, über
haupt die Frachtermässigungeu bei Erzen und Eis~nmate
rialien und Fabricaten zu dem raschen Aufblühen der Eiscn
und Stahlwerke in Preusscu wesentlich beitrugen. 

Auf die colossale Entwicklung dn c~ment- und Guss
stahlfabrication in England, so wie auch die kräftige Hebung 
der 8tahlprocesse aller Art in Frankreich k:rnn ich in Ermang
lung genauer stati:;tischer Z>ihlen hier nicht näher eingehen 
und will nur aude11ten, das8 auch in diesen beiden Ländern 
eo wie in Belgien der deutsche Puddlingsstahlproccss immer 
mehr um sich greift. 

Ich hätte nun vor der Betrachtung des Bessemcr-Pro
cc";es uoch einiger anderen neueren, mitunter sehr interes
santen und lornl auch nicht unwichtigen Stahlmetl1odcn zu 
erwähnen, als z.· B. des Uchatius-Stahles, des Glühstahles 
von Tumwr, der vielen l\Iethoden und Patente, um Guss
stahl aus Mischung von Stabeisen m:t kohlenhültigen Sub
stanzen oder mit Spiegeleisen und anderen Roheisenarten 
oder directe aus Erzen nach Clienots Methode zu erzeugen. 
Ich glaube aber, um nicht zu weitläufig zu werden, um so 
mehr diese Erörterungen umgehen zu sollen, als bis jetzt 
keine derselben noch grossen Boden gewonnen hat, und 
1'is-1i-vis dem Bcssemer-Stahl ernstlich nicht in Frage kom
men kann. 

Ich sehrcite daher zum 

n c s s e m c r s t a h 1. 

Es war am 11. Februar 1856, als der Engländer Bcs
Sl"mer nach mehrjährigen Versuchen im Kleinen mit einem 
Patente hevortrat, naus jedem Roheisen im gescbmol
z c n e n Zustande b 1 o s s d tr r c h Ein b 1 a s e n g e press
t c r Luft ohne Brennstoff-Aufwand jede Sorte 
von Eisen und Stahl zu erzeugen.•• 

Allgemein bekannt wurde diese geniale Idee erst durch 
den weltberühmten Vortrag darüber auf der Versammlung 
der britischen N11turforscher zu Cheltenham, dessen Inhalt 
im nl\lining Joumttl• veröffentlicht wurde und nwie ein 
Meteor den Pfad der \Vissenschaft und Technik durchflog. u 

Die ersten Versuche im Grossen wurden zum Theil 
unter Mitwirkung des Erfinders auf den englischen W crken 
zu Ebbw-Vale, Blainarvon, Dowlais etc., dann in Schweden 
zu Harpenberg und Edsken, auf der Heinrichshütte in 
ßaicrn, zu Esperence bei Lüttich, sowie zu Cere in Frauk
reich unternommen, kamen aber d:wials nirg1·nus zu einem 
festen Resultate, als endlich nach mehreren Jahren und nach 
vielen misslungenen Versuchen, die in der Unvollkommen
heit der ersten Einrichtungen lagen, zu Edsken in Schweden, 
wo der Bes:tzer F. Göranson, mit Unterstützung (d. h. mit 
Hilfe eines Darleihens) des schwedischen Ei~engewerken
Vereines beharrlich die Versuche mit vielen Abänderungen 
fortsetzte, es demselben gelang, r<'gclm!issi~ einen mitunter 
selbst zu feineren Zwecken geeigneten Gussstahl zu er
zeugen und regelmässig in den Handel zu bringen 

Die unermüdlichen werthvollen Studien Tunners an 
Ort und Stelle und seine gediegenen Mittheilnngen nach 
eigenen Beobachtungen sowie seine Uebersetzungen der 
schwedischen Berichte von Director Grill in den Jem-Con-

lorets-Annalen über den Ilessemer- Proeess in den Jahrbü
chern der k. k. Montan-Lehranstalten, VI. Bd., S. 256-35S, 
IX. Bd, 1860 und X. Bd. 1861, S. 201, und die fl.eissigen 
Notizen von Tunner und Ausziige aus anderen Journalen 
in der österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hütten
wesen von Freiherrn v. Hingcnau haben uns rechtzeitig in 
steter Kenntniss der Fortschritte des Bcssemer-Processcs 
erhalten. 

Es scheint, dass erst durch die Erfolge in Schweden 
aufgemuntert, Bessemcr selbst und nach ihm Brown von 
Sheffield in England wieder die Versuche in grösserem l\Iass
stabe mit geeigneten Abändernngen für die dortigen Ver
hältnisse aufnahmen und auch mit von.üglichem englischen 
Coaks-Roheisen zu einem ang<'henden Gelingen brachten, 
wie namentlich bei der Londoner Ausstellung 1862 durch 
eine reiche Exposition vo11 Bessemer selbst, sowie von Brown 
nachgewiesen wurde (siehe Tunners Bericht über die Lon
doner Ausstellung und das Besserncrn in England, Jahr
buch der k. k. Bergakademien etc. 1 S63) 

Jetzt ist das Il esse m c r n, wie es Tunncr in der Ver
sammlung der llerg- und Hüttenmänner im Jahre 1 S61 in 
Wien, bei Gelegenheit seiner Aufforderung zur Bildung einer 
Unternehmungs-Gesellschaft öffentlich getauft hat, bereits 
an vielen Orten in ernstlichen Angriff genommen. 

Dr. \Veddiug gibt in seiner umfassenden Arbeit: „D:e 
Resultate des Bessemer'schen Proecsses für die Darstellung 
von Stahl etc. u in der Zeitschrift für das Berg- und Hütten
wesen im preussischen S~aate, XI. Bd. 4. Licfernng, l 863, 
bereits folgende Localitäten an: In E11gland wird der Pro
cess von Bessemer selbst und von J. Brown zu Sheffield 
und neuerdings auch auf den Cyclops-\Verkcn daselbst aus
geübt. In Schweden hat er sich am meisten festgesetzt und 
zwar zu Edsken, Kloster, Tilganfors, Carl-dahl und noch 
auf fünf neuen Werken. In Frankreich bei J. Jamson in 
Seurin, bei Schneider in Creuzot und noch an zwei anderen 
Orten. In Deutschland ist das Bessemern zuerst von Krupp 
in Essen und neuerdings in Hörde in W cstplrnlen begonnen 
worden, mit welchem Resultate, ist noch nicht bekannt. Auch 
in Nordamerika und in Madras sollen schon Versuche be
gonnen sein. 

Die grossartigen Vorbereitungen bd den,Staatseis<'n
werken in Neuberg zur Durchführung dieses Processes, und 
die Versu1·he in der Heft iu Kärnten sind hohen Orts bekannt. 

Im Ganzen zählte man seho11 voriges Jahr über 40 
Localitäten, wo das Bessemer n \·ersucht oder ausgeübt 
wurde. \Vie vielen dieser Localitätcn dasselbe schon ge
lungen sei, ist nicht näher bekannt, und Bestimmteres ist 
bis jetzt nur von Edsken in Schweden, und von B1•ssemers 
und Browns Werken in England ._:urch die Y cröffentlichung 
bekannt., 

Wesen des Ilessernern. 

Das Wesen des Bessemcrn nach der ursprünglichen 
Idee besteht darin, dass in ein Bad von flüssigem Roheisen 
von unten durch zahlreiche feine Röhren aus f~uerfcstem 
Materiale gepresste Luft mit einem Druck von 6-20 Pfund 
per Quadratzoll so lange eingeblasen wird, bis der in dem 
Roheisen enthaltene Kohlenstoff uebst anderen zu entfer
nenden fremdartigen Stoffe11, je nach Bedarf, theilweise oder 
ganz verbrannt ist, je nachdem man Stahl oder Eiseu er
halten will. Dieses Verbrennen durch eingepresste Luft 
dauert gewöhnlich, je nach der Roheisenart, nach der l\Ie-
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thode und den benbsicbtigten Zwecken l 0 - 20 Minuten, 
und der Process wird damit geschlossen, dass man das so 
durch Verbrennung der Kohle und der anderen zu entfer
nenden Stoffe gereinigte l\Ietall in noch flüssigem Zustande 
in die bereitgehaltenen Gussformen aus.!!iesst. 

Dass dieser ganze Process mit bereit3 flüssigem Roh
eisen ohne Zuhilfenahme von Brennstoff geschehen kann, 
beruht darauf, dass die eingetriebene Luft zuerst einen Theil 
des Ei•ens selbst und das in jedem Roheisen mehr oder 
weniger enthaltene Silicium verbrennt und dadurch eine 
solche Hitze erzeugt, dass nicht allein das Roheisen während 
des Einblase:-is flüssig bleibt, sondern auch der daraus ent
standene Stllhl oder Eisen iu so hohe Hitze gebracht wird, 
dass diese Eduete heissflüssig in die bereit gehaltenen For
men ausgegossen werden können. 

Dieser letztere 'fheil von ßessemers Erfindung ist 
eigentlich der genialste und wichtigste Theil, zumal bei Er
zeugung von schmiedbarem Eisen, welches bis jetzt mit den 
besten Brennmaterialien und Oefen nicht flüssig gemacht 
und gegossen werden kann, wie es hier geschieht. 

Noch muss hervorgehoben werden, dass der chemische 
Verbrennungsprocess sich in drei Hauptperioden theilt. 

t. Periode oder Schlackenperiode. 

In den ersten 4-6 Miuuten wird vorzugsweise nur 
Eisen verbrannt und mit dem Siliciu1n des Roheisens und 
der Ofenwände zu einer eisenoxydulreichen Schlacke ver
wandelt. 'Yährend dieser Periode sieht man nur schwach
leuchtende, orungefarbige Gase mit einzelnen Feuerfunken 
ausströmen. 

2. Periode, die Entkohlungsperiode. 
Dieselbe dauert 6-1 O Minuten, wobei der Kohlenstoff 

des Roheisens zu Kohlenoxyd verwandelt wird, welches mit 
dem Stickstoff der zersetzten Luft zuerst mit hellweisser 
und dann mit bläulicher Flamme in gewaltigen Strömungen 
unter Auswurf von glühenden Schlacken und Eisentheilen 
ein tosendes Brillantfeuer ausstösst. Diese Periode wird 
wegen der gewaltigen vulcanartigen Ausbrüche auch Erup
tionsperiode genannt. 

~. Periode, oder Garfrischperiode. 

Diese zeigt immer schwächere, ruhigere aber heisse 
Ausströmungen, indem der Stahl nach und nach bis zu Eisen 
sich zu entkohlen und selbst das Eisen zu oxydircn beginnt. 

Diese drei Perioden sind aber nicht deutlich geschie
den, und wenigstens sehr schwer die Grenzen zu erkennen. 
Eben so wenig hat man bis jetzt siL"here Anhaltspunkte über 
den Fortschritt des Processes während jeder einzelnen Pe
riode in Bezug auf den Grad der Entkohlung u. dgl. Es ist 
daher auch ausserordentlich schwer, den rechten Moment 
zu treffen, wo man den Process einstellen muss, um diese 
oder jene Sorte Stahl oder Eisen zu erhalten, und bis jetzt 
kann eine Unterscheidung der Sorten immer erst nach dem 
Giessen und Abkühlen der Güsse erfolgen. Es ist diese 
recht1:eitige Vorausbestimmung bis heute ein noch lange 
nicht genügend gelöstes Problem, auf welches hier beson
ders aufmerksam gemacht werden muss, zur weiteren Be
Urtheilung. 

Hauptarten des Bessemern. 

Aus der bisherigen Praxis haben sich 2 Hauptmethoden 
lierausgebildet, die schwedische und englische Methode. 

a. S c h w e d i s c h e M e t h o J e. 

Ich habe schon angedeutet., dass Bessemcrs Erfindung 
nach vielen kostbaren Versuchen mit einigen l\Iodificationen 
zuerst in Schweden zu einem festen Erfolg gebracht wurde, 
wozu das höchst reine und ganz besonders geeignete Roh
eisen aus Magneteisenstein und mit Holzkohle erblasen, 
wesentlich beigetragen h:it, nebst der beharrlichen und 
sachverständigen Behandlung der Versuche. 

Bekanntlich ist diess dasselbe Roheisen, welches das 
herrliche Stabeisen gibt, das in England aus Schw,~den be
zogen und fast ausschli1~sslich zum Cementstahl und dem 
daraus geschmolzenen Gussstahle noch bis heute verwen
det wird. 

In Schweden ging man beim ßessemerofen von der 
ursprünglichen Form eines liegenden Cylinders zu einem 
stehenden Cylinder, nach Art der Cupolöfen, über, welcher 
mit feuerfestem Materiale au~gemauert und so überwölbt 
wird, dass nur oben ein schlotartil!er Canal für die aus
strömenden Gase und für die Funken und ausgeworfenen 
Schlacken und Eiscntheile frei bleibt. Die Luft wird unten 
am Boden durch zahlreiche feuerfeste Röhren horizontal 
eingeblasen, und zwar mit einer Pressung von nur 6-8 
Pfund per Quadratzoll, wozu ein Gebläse von 50--60 
Pferdekraft hinreicht. 

Es wird auf einmal nur 15 -2il Ctr. Roheisen einge
schmolzen, und der g>inze Verbrennungsprncess dieser 
)lasse dauert in der Regel nur 10-·15 Minuten, weil die 
Entkohlung nur so weit fortgesetzt wird, dass man gerade 
die gewünschte Stahlsorte zu erlaugen hoffen kann. Man 
wartet daher nicht die 3. Periode der völligen Entkohlung 
ab, sondern .bricht schon mitten in der zweiten Periode ab, 
1obald man glaubt, dass die Entkohlung weit genug vorge
schritten sei. 

Der Bessemerofen wird in Schweden immer an den 
betreffenden Hochofen angebaut, welcher das Roheisen 
liefert, um dasselbe direct aus dem Hochofen in den Bes
semerofen laufen lassen zu können und den Brennstoff zur 
neuen Schmelzung des Roheisens zu ersparen. 

. b. EnglischP. Methode. 

Sie unterscheidet sich von der schwedischen dadurch, 
dass der ßessemerofen die Gestalt einer collo:-saleu eisernen 
Retorte (ßirne) hat, welche innen mit feuerfestem Materiale 
ausgemauert ist und welche an zwei seitlichen Zapfen um 
ihre Achse gedreht und so nach Bedarf senkrecht oder hori
zontal gestellt werden kann. Die Luft wird mit einer viel 
höheren Pressung (von 15-20 Pfund per Quadratzoll) mit 
Hilfe eines Gebläse$ von 100-150 Pferdekruft durch ein 
System von vielen feinen Röhren aus feuerfestem Thon von 
unten durch die flüssige :\lasse eingeblasen, nicht von den 
Seiten, wie in Schweden. 

In England werden wenigstens 21J-30 Centner, bei 
Brown 60-100 Centner und in Frankreich sogar 100-120 
Centuer Roheisen auf einmal eingesetä. Das Roheisen wird 
dabei nicht unmittelbar von dem Hochofen benützt, sondern 
zuerst im Flam:nofen umgescbmolzen und aus diesem iu den 
Bessc1nerofen im fliissigen Zustande gebracht. 

Der wichtigste Unterschied von der schwedischen Me
thode besteht aber darin, dass man das Einblasen nicht 
schon in der zweiten Periode in dem muthmasslichen l\:Io
meute des für Stahl nöthigen Kohlengehaltes abbricht, son
dern bis zur völligen Entkohlung und anfangenden Oxyda-

* 
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tion des Roheisens in der dritten Periode fortsetzt, lllsdann 
den Ofen horizontnl stellt, um 5-10 pCt. geschmolzenes 
Spie g e 1 eisen beizumischen, welches in England und 
Frankreich m :t grossen Kosten jetzt ausschliesslich aus dem 
Siegnerlande in Preussen bezogen wird. Das Spiegeleisen 
wird in England zum Puddelstahl und zum Besscmerstahl 
in bedeutenden Zusätzen angewendet und kostet in England 
4 '/2 ß. per Zollcentner, während das englische Roheisen 
dort mit 1-1 1/t ß. per Centner bezahlt wird; diese gibt 
au"h für unser österreichisches Spiegeleisen grossc Aus
sichten. 

Dieses Spiegeleisen lässt man nun mit der geschmol
zenen und entkohlten Masse einige Minuten stehen und sich 
verkochen, wobei der Kohlenstoff des Spiegeleisens das 
schon etwas oxydirte Eisen wieder reducirt und 11ich in einem 
solchen Verhältnisse mit dem Eisen mischt, wie es zur Bil
dung von Stahl nöthig ist. Näch dieser Mischung ruit Spie
gc.cisen wird dann die flüssige Masse ebenso wie bei der 
schwedischen Methode in die vorbereiteten ausgeglühten 
Gussformen abgegossen. 

Zu der englischen Methode sind daher nebst dem Hoch
ofen auch ein oder mehrere Flammöfen nöthig, um die bei
den Hohciscnart~n zu schmelzen. 

Bei beiden Methoden sind verschiedene kräftige Vor
richtungen und Krahne zum Heben der Gusspfanne und 
zum Ablassen in die Gussformen nöthig; bei der englischen 
Methode sind iiberdiess eigene Vorrichtungen und l\laschi
uenkräfte zum Aufrichten und Niederlassen des retortenar
tigen Ofens nötl:ig. Zu den nöthigen Maschinenkräften, 
welche bei der schwedischen Manier iru Ganzen bis 100, 
bei der englischen Methode bis 200 Pferdekräfte betragen 
können, wird in Schweden meist \Vasser, in England immer 
Dampf angewendet. 

Eine besondere Schwierigkeit bietet die Constructiou 
der Gebläse für den hohen Druck dar, worin eine öster
reichische Firma, Leyser und Stieler in Wien, Ausgezeich
netes leisten soll. 

Sehr grosse Schwierigkeiten und Kosten macht bei 
beiden Methoden das feuerfeste Material, mit welchem der 
Ofen ausgekleidet wird, und das Material für die Luftröhren. 

Ich übergehe alle weiteren Details der nöthigen Ein
richtungen, weil diess hier zu weit führen würde, indem ich 
in dieser Beziehung auf Tunners oben angeführte gedi„gene 
Arbeiten verweise, und mache nur insbesondere darauf auf
merksam, dass sowohl die Anlagekosten als die Productions
kosten bei der englischen Methode bedeut~nd höher sind, 
als bei der schwedischen Methode, weil bei der schwedischen 
Methode weniger Oefon und weniger Maschinenkräfte nöthig 
sind und weil das Umschmelzen des Roheisens und der 
Ankauf von kostbarem Spiegeleisen bei der schwedischen 
Methode ganz erspart wird, nachdem man das im Hochofen 
geschmolzene Roheisen unmittelbar in noch heissflüssigem 
Zustande iu den Bessemerofen hinüber leitet. Dagegen ge
währt die englische Methode nicht nur die Vortheile eines 
grossartigeren Betriebes, sondern auch dea. einer viel grös
seren Sicherheit in Erlangung bestimmter Stahlqualitäten. 
Bei der unmittelbaren Verwendung des Roheisens aus dem 
Hochofen ist man von allen so mannigfaltigen Variationen 
und Launen des Hochofens abhängig. Wenn man daber 
das Roheisen erst in Flammöfen oder Cupolöfen umschmilzt, 
so hat man es in der Gewalt, das Roheisen genau zu sortiren 
u11d allenfalls chemisch genau zusammenzustellen. Die wich-

tige Folge ist, dass man auch minder reine und minder 
hoch ausgezeichnete Roheisenarten und selbst 
Coakseisen noch für bestimmte Zwecke verwen
den kann Diese gesch'eht nun namentlich in den Anstalten 
von Bessemer selbst und von Brnwn bei den Atlaswerken 
in Sheffield, welche beide ein aus vorzüglich reinen Roth
eisensteinen aber mit Coaks in England erblasenes Roheisen 
verwenden. 

Durch die gänzliche Oxydation der K ohle und df!s 
Siliciums und anderer Stoffe bis zur dritten Periode wird 
da8 Unreine möglichst entfernt, und durch die genau be
tnessene Zugabe von Spiegeleisen am Ende des Processes 
hat man es leichter in der Gewalt, gerade so viel Kohlen
stoff dem Eisen wieder beizubringen, als zu einer Stahlsorte 
von bt>stimmtem Härtegrade nothwendill' ist. 

Ehe ich nun zu den Schlüssen über die national-öko
nomische Wichtigkeit des Bessemern in Turrach für Oester
reich komme, muss ich noch die nöthigsten Andeutungen 
über die Menge und Art der Erzeugnisse, Fabricationskosten 
und V erkaufäpreise nach den bis heute vorliegenden wenigen 
Erfahrungen machen. 

In Edsken lieferten zuletzt zwei gleichmässig fortiu
beitende Besscmeröfen in 10 Monaten 13. 700 Ctr., was auf 
das ganze Jahr an 16,000 Ctr. Stahlgüsse giihL•. Die Stal,l
giisse wuruen zum Theil roh nach England verkauft,_ zum 
Th eil auf den eigenen, mit englische 11 Meistern bdriebe
v,en Raffinirwcrken in Stangenstahl (zu groben Werkzeugen) 
..Verwandelt, und nur sehr wenig konnte zu ganz feinem 
\Ve~kzeug~tahl verwendet werden. 

In England wurden bei Browu iu zwei Jahren mit zwei 
Apparaten 12.UOO Ctr. rohe Stahlgüsse erzeugt, welche 
fast ganz zu Eisenbahnschienen \'erwendct wurden. Besse
mer el'reichte 1862 täglich zwei Chargen a 22 Ctr. Einsatz, 
was höch~tens ~5 Ctl'. Stahlgüsse geben kanu, also iw gan
zen Jahre höchstens 7 500 Ctr. llessemer machte fast l>loss 
Kesselbleche, deren Dauerhaftigkeit durch Featigkeitspro
ben nachgewiesen wurde. 

Wenn man diese bis jetzt el'zielten äusserst geringen 
Productionen der am längsten und am besten betriebenen 
Musterwerke von Bessemer und Brown in England und von 
Göranson in Schweden einerseits und die colossalen Appa
rate uud Anlagekosten und die vieljährigen gründlichen 
Versuche und Studieu andererseits gegeneinander hält, so 
muss man unangenehm überrascht werden uud zu dem 
Schlusse kommen, dass die Sache noch keineswegs als durch
geführt augesehen werden kaun. Zu demselben Schlusse 
kommt man auch, wenn man in Bezug der Qualität des 
Bessemcr-Stahles die bis jetzt erzeugten Stahlsorten und 
die erzielten Verkaufspreise, so wie die Stockung im Ab
satze in das Auge fasst. 

Tu u n er sagt darüber in seiner neuesten Publication 
„Das Bessemern in Englandu, anschliessend an seinen Be
richt über die Londoner Ausstellung, (Berg- und hütten
m!innisches Jahrbuch. XII. Bd. S. 127) Folgendes: nDer 
noch immer verhältnissmässig geringe Absatz der Bessemer
Producte in Schweden befremdet mich nicht .... Nach 
meiner unmassgeblichen Ansicht müssen die Herren in 
Schweden, um rascher einen Absatz für den Bessemer
Stahl zu erlangen, sich in einer Richtung auf die Er
zeugung des Bedarfes an Massengussstahl für die eigenen 
Eisenbahnen und Maschinenfabriken einrichten, und in an
derer Richtung tür Stangenstahl sich nicht an die PreisB 
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des Gussstahles, sondP.rn an jene des Cement- und Schmelz
stahles halten, das heisst, den Centner solchen Stahles um 
8-9, höchstens um 10 fl. statt um lß-211 fl.. ausbieten. 
Lohnender jedoch muss jedenfalls die erstem Richtung 
sein ...•. Der Unterschied in der Stahlqualität, je 1111chdem 
englisches oder schwedisches Rohmaterial verwendet worden 
ist, war ·in der Ausstellung schon nach dem Bruchansehen 
sehr in die Augen fallend; darin allein suche ich den Grund, 
warum das Bessemern in Srhweden verhältnissrn!issig mehr 
fortgeschritten ist, als selbst in England." 

Dann in seinem Ausstellungsbericht sagt Tunner S. 
7 4 Folgendes: 

„ Durch die sehr schöne Ausstellung der Producte seines 
Processes hat Hr. ßessemer gewiss viel beigetragen, seiner 
Sache mehr Freunde zu gewinnen. Denn es waren darin 
fast alle vorzüglichen Artikel, welche bisher von Stahl und 
Eisen gefertigt worden sind, vom Saiten- und Kardendraht, 
den Fischangeln und der Schreibfeder, der f„inen Nadel- und 
Uhrmachcrfeile, wie dem feinsten Eisenbleche angefangen, 
durch Kürasse, Kesselbleche und Nieteneisen u. s. f. bis 
hinauf zu Rails, Tyres, Achsen, verschiedenen schwerei1 
l\faschinentheilen und geschmiedeten Kanonen znr Ansicht 
gebracht und durch alle möglichen Qualitätsproben illustrirt. u 

„Wenn das alles nicht ausgesuchte, sondern 
Artikel ans der laufenden Arbeit gewesen wären 
und wenn Bessemer die einzelnen Sorten nach 
Belieben mit Bestimmtheit erzeugen könnte, 
dann wäre b e z ü g 1 ich de r Qua 1 i t ä t frei 1 ich ni c bi 
m e h r v i e 1 z u w ü n s c h e n ü b r i g. u 

n Wohl nur die schöne Ausstel!ung und die mündlichen 
Angaben von Hrn. llessemer mögen Ursache gewesen sein, 
dass die Jury, mit Ausnahme einer einzigen Stimme, er
klärte, dass Bessemcrs Proeess bereits die grösste 'Vich
tigkeit erlangt habe,-während diese eine Stimme das Urtheil 
so gestellt haben wollte, dass das Bessemern a 11 e Aus
s i e u t erlangt habe, von der grössten Wiehti'.;keit zu 
werden, und diese eine Stimme war die mein i b' e. Ich 
muss jedoch gestehen, dass ich seit der persönlichen Be
obachtung des Proeesses in Sheffield auch der U eberzeugung 
bin, dass dt•r Process wirklich so weit ist, dass ihm mit Be
stimmtheit schou jetzt die grös~te Wichtigkeit zuerkannt 
werden muss. u 

Das von Tunner als Juror in London ausgesprochene 
Urtheil scheint mir noch heute ganz gerechtfertigt und 
macht dem Manne um so mehr Ehre, der als uranfänglicher 
und eifrigster Unterstützer des neuen Processes dadurch 
nicht allein den grössten Beweis seiner tiefen Einsicht, SOil

dern auch der grössten Unparteilichkeit abgab. 
Ich muss hier erklären, dass ich, obwohl viel weniger 

erfahren und unterrichtet, mich an das von Tunner als Juror 
ausgesprochene Gutachten, nach dem, was mir bis jetzt zur 
Kenntniss gekommen ist, auch heute noch anschliessen muss. 
Ich erachte den Bessemer-Process als eine höchst geistreiche 
Erfindung, welche zwar im Augenblicke noch keineswegs 
vollständig und sicher in das Leben eingeführt ist, aber zur 
Hoffnung eines vollstündigen Gelingens und einer grossar
tigen Hebung zunächst des Stahl- und im 'V eitern auch des 
Eisenprocesses mit gutem Grunde berechtigt. 

Insbesondere glaube ich auch, dass dieser Process für 
Oesterreich eine besondere Wichtigkeit in volkswirthschaft
licher Beziehung erlangen kann, weil er wenigstens zu einem 
guten Theile beitragen kann, die seltenen Schätze an vor-

züglicbem Eisenerz, vor allem in Innerösterreich und dann 
auch in Ungarn, Siebenbürgen und ß>111at zu einer gross
artigen V crwerthung zu bringen, soweit diess nicht schon 
durch den mit grösstem Erfolge i 11 Ocsterreich begonnenen 
Process des Puddlingsstahles und durch den damit noch zu 
verbindenden Process des kleinen und Massengussstahles 
überhaupt zu erreichen wäre, 

Zunächst halte ich aber den Bessemer-Proeess dazu 
berufen, solche Stahlarten zu erzeugen, welche nicht so sehr 
feine Qualitäten, als vielmehr grosse Compactheit und Festig
keit erfordern, also namentlich für grosse Maschinenstücke. 
Solche werden zwar jetzt wohl schon eben so billig, als es 
der Hessemer-~tabl in nächster Zeit thun kann, durch Pudd
iingsstahl oder durch Feinkomeiscu hergestellt. Aber aus 
dem Puddelofen können solche Massen nur durch Pakettiren 
und Zusamwenschweissen aus mehreren kleinen Stücken 
hergestellt werJen, was immer die Möglichkeit zur Folge 
l1at, dass eine unvollkommene Schweissung und Verbindung 
vorkomme, welche Jaun die Haltbarkeit unsicher macht. 

Solche grosse Massen werden neuerlich nun allerdings 
mit grosscr Sicherheit in den grossen Gussstahlfabriken 
nach Krupp's System aus Puddliugsstabl in Ein Stück zu
sammengeschmolzen, wo sie dann die grösste Sicherheit 
und Vollkommenheit erreichen, aber ungeheuer theuer wer
den. Solche grosse Stücke wird man daher viel billiger und 
noch sicher und gut genug aus ßessemerstahl giessen kön
nen. - Dasselbe gilt auch von Kanonen, Pan)';erplatten 
u. dgl. Daher hat sich auch Krupp mit Red1t zuerst in Preus
Sf'n entschlossen, das Bessemern bei seiner weltberühmten 
Massengiesserei in Verbindung zu bringen, und wir können 
mit gutem Grunde erwarten, dass hier der Bessemer-Pro
cess bald in eine grossartige Rolle eintritt. 

Leider haben wir eine solche Anstalt noch nicht, nach
dem der erste grosEa.rtige aber wahrscheinlich doch noch 
viel zu klein angelegte Versuch durch die Herren Gebrüder 
v. Klein in 7.öptau aufgegeben zu sein scheint, was nicht 
genug bedauert werden kann. Es mag wohl nebst Anderem 
hiezu die entfernte Lage von den österreichischen ßahnen 
und von dem geeigne~en Roheisen in Ungarn (bei den gleich
zeitig hohen Bahnfrachten) dazu beigetragen haben. 

Ilessemer selbst legt sich auf Kes3elblech und Brown 
in Sheföeld auf Rails au~ Bessemer-Stahl. Bei der eigent
lichen beriihmten Sheffielder Stahlfabrication findet der 
Bessemer-Stahl noch keinen Glauben. 

Kesselblech erscheint bei der jetzt noch nicht beho
benen groEsen Unsicherheit des Proccsses etwas riskant, 
weil sich viel Ausschuss erwarten lässt, obwohl die gelun
genen und probirten Bleche oder Kessel daraus gewiss 
grosse Dauer und Sicherheit gewähren. 

Stahlrails können jetzt bei der Unsicherheit des Pro
cesses nur dann gemacht werden, wenn nicht grosse Gleich
heit der Hürte und Festigkeit verla.ngt wird. Die Puddlings
stahl·Rails werden in Ocsterreich bereits vollkommen gleich 
und von bester Stahlqualität erzeugt, und es ist für Oester
reichs Bahnen gewiss sehr wichtig und erfreulich, dass diese 
Stahlrails in Oesterreich nicht nur nicht höher, sondern sehr 
viel billiger kommen, als die neuen Bessemer-Rails in Eng
land loco Hütte kosten. 

Nach Dr. W e d d in g verkauft Brown in Sheffield die 
Bahnschienen von der Form unserer österreichischen Bah
nen um i Thlr. 10 Sgr.1 was bei jetzigem Agio a 1 1 S gleich 
ist 12 fl. 98 kr., also ungefälu 13 fl. per Zollcentner. Wir 
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verkaufen unsere vorzüglichen Puddlings,t>1hlschicnen jetzt 
a 9 fl. 70 kr. loco Carlshütte per Zollcentner, und ich hoffe, 
dass sie in Härte und Dauer jedenfalls die Bessemer-Schie
nen übertreffen. 

Diesen schon in kurzer Zeit erreichten niedrigen Preis 
der Stahlrails in Oesterreich muss m1rn allerdings auch als 
Folge der grossen Concurrenz ansehen, aber nicht der 
aus 1 ä n d i s c h e n, sondern einer thntkräftigen in 1 ä n d i
s c h e n Concurrenz, was besonders höhere Beachtung 
verdient. 

Es muss diese erfreuliche Erscheinung der h. Staats
re~ierung zugleich als ein Beweis dienen, einestheils wel
cher gesunde Boden in Oesterreich zur Stahlfabrication 
vorhanden ist, andererseits möge die h, Regierung aber 
daraus aueh einen Beweis entnehmen, dass unsere Pudd
lings- und \Valzwerke zu den besten und gröss:en Leistun
gen geeignet sind, wenn nicht aus s er ihre r l\I acht 1 i e
g ende schwere Hindernisse im \Vege stehen. 

Ich muss bei dieser SaC'he nqch darauf auf:ncrksam 
machen, dass auch in Oestcrreich Bessemer - Rails nicht 
bald so billi~ oder billiger gi•liefert werden könnten, weil 
die Gussstahlkönige vom Bessemerofen nicht, oder nicht 
viel billiger kommen können, als der rohe Puddlingsstahl. 
Diese Könige müssen aber dann erst gehämmert und dann 
auf den grossen \Vnlzwerken wie der Puddlings-Rohstahl 
aus~ewalzt werden; was nicht wesentlich billiger kommen 
kann. tSchluss folgt.) 

Die californischen Erzbergbaue. 
Vorbemerk1rng der Redaction. D.--.s k, k. Mi

nisterium des Aeussern hat einen interessanten Bericht des 
kaiserlichen Consulates in San Francisco über die califor· 
nischen nMinen" an die Ministerien der Finanzen un<l des 
Handels, in deren Ressort Bergwerkssachen gehören, über
mittelt, un<l das k. k. Finanzministerium hat der Red:.etion 
hievon weitere Einsichtnahme gewährt. Wie sich unsere 
Leser aus der hier folgenden Veröffentlichung jenes Berich
tes*) überzeugen werden, bietet er wirklich für den Berg
mann manches Interessante und Lehrreiche, und wir glauben 
daher, dass dessen Mittheilung in diesen Blättern dPn In
tentionen der obgenannteu Ministerien entsprechen wird, 
welche mit dankeuswerther Rücksicht auf das bergmänni
schl:' Publicum dieses Actenstück den beiden Bergwerks-Mi
nisterien zukommen liessen, - In dieser Zeitschrift schliesst 
sich ein Bericht über californischen Bergbau auch einiger
m"ssen <len vor Kurzem pn blicir ten mexicanischen ßcrg
bauberich ten an, und die tra11satlantischen ErzregionPu ha
ben eben jetzt wieder erneute Theilnahme bei uns gefun
den. - Der Bericht lautet: 

San Francisco. Januar 186.J. 

Seit der Golddurst der ersten Einwanderer vor 15 
Jahren anfing, den reichen Alluvialboden unserer Golc.lge
filde zu durchwühlen, haben die primitiven Aufbereitungs-

*) Wir geben den llericl1t beinahe wörtlich; nur hie 
nn<l da niithigte uns die in Beh·<ff der Ortsnamen etwas liick~n
batte und theilweise 1111richtige Abschrift, die uni vorlag, zu 
kleinen Kürzungen, sowie wir nns anderseit~ bemühten, die 
undentscl1en \\'orte n:\li11e11•, - nexploriren" u. dgl. durch 
gangbare deutsche Ausdriicke ~Gruben, ßergb1rneu, - "erfor-
schen" ll. s. w. zu ersetzen. D. Red. 

werkzeuge Bafrrt's, cradle's und rockas, längst grossar
tigen Productionsmitteln weichen müssen. -

Die Abdämmung der Fliisse , welche noch bis jetzt 
an passenden Stellen v0 rgcnommen sind, um das dadurch 
trocken gelegte FlussbP.tt auswaschen zu können, hat ver· 
hältnissmässig nur 'Venige bereichert, da häufig frühzeiti
ger RegP.n die Arbeit vieler Monate zerstörte. Die letzte 
Saison ist dieser Art der Ausb~utung besonders günstig 
gewesen. 

Im Vergleiche mit diesen Arbeiten lieferten die zum 
Theil noC'h grossartigeren hydraulischen Gewinnungsme
thoden durchschnittlich bessere Resultate, nicht nur durch 
Anlage sehr grossurtiger Canalbauten (um die verschiede
nen Bcrgbaudistricte mit dem so unPntbehrlichcn Wasser zu 
versehen), sondern auch durch Benützung der gewonnenen 
Wasserkünste zur \Vegschwemmung ganzer Berge, welche 
häufig durch massenhafte Anwendung von Pulver erst er· 
schüttert und gelockert wurden; - die goldh11ltigen Erd
massen wurden dann in hölzerne oder steinerne Rinnen von 
oft bedeutender Ausdehnung geleitet, und wöchentlich die 
verschiedenen Reservoirs ihres kostbaren Inhaltes entleert. 
Diese l\Iethode ist natürlich nur in Terrains anwendbar, wo 
die wegzuschwemmcnc.le Erde einen leichten Abfluss findet. 

Schon seit mehreren Jahren hat man aber auch seine 
Anfme1ksamkeit den Gebirgen zugewendet, denen der auf
geschwemmte Boden sPincn Goldrcichthum verdankt, und 
die Entdeckung er~iebiger En:gänge krönte die Bemühun
gen der ersten „Goldjägeru theilweise über ihr Erwarten. 

Leid1•r fehlte aber im Anfange 111 Jen drrlei Unterneh
mungen die wissPnschaftliche Basis, welche bei einem re
gelmlissigen Bergbau unerlässliche Bedingung ist. Hunderte 
ruinirten sich, während einige \Veuige mehr durch den na
türlichen Reichthum der Adern als durch ökonomischen oder 
seientifischen Betrieb sich ein Vermögen erw arbcn. 

Der Impul~ war indess gegeben l Der Entdeckungs· 
cifcr der californischen Erzgräber (Miner' s) lässt sich 
weder durch Beö<·hwerden und Entbehrungen noch diirch 
momentane Täuschungen abhalten, seine Forschungen 
weiter und weiter nach bis dahin noch unerforsch
ten Gegenden auszndehnen. Mag auch die rauhe Ge
gend und das Il::ima manchen Eifer abgekühlt, manches 
Opfer an Lehen, Gesundheit und Vermögen verschlungen 
haben; so finden sich dennoch Tausende ebrn erst recht 
heimisch in dieser Atmosphäre und vertrauen ihrem Re
volver gegen den Pfeil des wilden Indianers wie ihrem gu
ten Sterne, das seit Jahrhnndertt-n gesuchte Eldorado end
lich finden zu könn eu. So wurden vor einem Jahrn neue 
Allnviailagerstätten (Placeres) ·im ldaho -Territorium ent
deckt, wohin im vorigen Sommer an 30.000 Abenteurer 
ihre Schritte lenkten, während Andere den Süden und We
sten des Staat<>s durchzogen, in's Innere von l\Iexico vor
drangen, um W ahrcs und Falsches dem hiesigen leicht
gläubigen Publikum aufzutischen. 

Durch die Entdeckung reicher Silbergänge im Nevada
Territorium (n.uncntlich im Washoe-Di,trict) wurde dem 
Beri:bau dieser Küste ein ganz neues Feld eröffnet. Vor 
ungefähr 4 1/ 2 Jahren der Comostok load entdeckt und schon 
schätzt mau die Production der auf jenen und den benach
bnrtl'n Gängen eröff11eten B~rgbaue auf 12 Millionen Dol
lars für das vorige Jahr; im Gegenwärtigen hofft man es 
auf 20 ~lillionen zu bringen. - Um diese glänzenden Re-
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sultate zu erzielen, hat die Wissenschaft das Ihrige be'.tra
gen müssen, und die Verwendung tüchtiger Bergleute und 
ven·ollkommneter Maschinen hat in den califorcischen Berg
bau eiue walll"e Revolution gebracht. -

Angespornt durch obige Erfolge haben sich die Ent
de.ckuugen östlich von der Sierra Nevada nach Norden uud 
Süden ausgedehnt und reiche Erzgänge wurden nach und 
nach in folgenden Districten aufgefuuden : iu Esmeralda 
(etwa 100 engl. Meilen südöstlich \"On Virginia im \V i.shoe
District), am Humboldt ( l 60 Meilen nordöstlich), am 
Silver - Mountaiu (60 Meileu südlich), im Peacock· (?) 
Districte (30 Meilen nördlich), in Reese-river-County ( 170 
Meilen west-nord-östlich), sowie in den respective 70 und 
100 Meilen von Austiu, der Hauptstadt des Reese-river
Districtes entfernten Cortez- und San - Antonio Bergbau
revieren. 

Dieser Silberreichthum beschränkt sich iibrigens nicht 
allein auf das Territoriu~ von Nevada, er lässt sich auch 
zurückführen auf die westlichen Abhänge des Gebirges, 
welches unsern Staat (Californi,•11) begräuzt, und di~ neue
~ten Untersuchungen lassen vermuthen, dass CalifomiPn 
(im beschränktPn Sinne) in nicht ferner Zeit gleichfalls be
deutende l\Iengen Si 1 b er producireu wird, obwohl man 
bisher das an manchen Orten vorhandene Silber unberück
sichtigt gelassen und nur dem Golde seine Aufmerksam· 
keit geschenkt hatte. 

'Ver vor wenigen Jahren die unwirthbaren Gegenden 
besucht hätte, wo jetzt Fu11dort und l\Iining·Claims*) ab
gesteckt sind, würde selbst diese werth\'ollen Entdeckun
gen als verfrüht betrachten müssen, in Rücksicht auf die 
grosse Entfernung von San Francisco, dem commerciellen 
Centrum, und der Schwierigkeit, die nöthigeu Leheusmittel 
und Materialien in jene Schneeregionen zu trausportiren. 
Freilich findet man iu der Nähe Washoe's uoch reichen 
Baumwuchs, bei „Humboldtu und an andern Punkten aber 
kaum einen Strauch, ja uicht dnmal 'Vasser ! - Es war 
also vor Allem nöthig, 'Yege anzulegen, um Alles für den 
Unterhalt der Ansiedler und Errichtung von 'Vohnungen 
und Betriebswerken Erforderliche über und in die Gcli'.rge 
schaffen zu künncn, Es bedurfte oiaher einer euer:; i s c h c n 
Bevölkerung- wie die Californien's -, um in die;;em 
Punkte wahre '\'uuder zu schaffen. In jenen Gegenden wur
den in dieser kurzen Zeit schon über eine lialJie l\Iillion 
Dollars in Landstrassen und Brücken .angelegt, welche sich 
in der Art rentireu, dass im letzten Jahre schon über 
200.000 Dollars an Chausseegeldern eingingen, uud einige 
der neuen Fahrwege bis 80% Dividende abwerfen. -
Städte und Dörfer wuchsen wie Pilze aus der Erde, und 
Unzählige andere wurden für spätere Einwanderer ausge
streckt; viele der Bergreviere wurden in Arbeit geuommen, 
Ilunderte von Schachten und Stollen angelegt und die ge· 
förderten Erze wurden theilweise mit einem Kostenauf
wande von über 100 Dollar per Tonne nach San Francisco 
g'esendet, um dort zu Gute gemacht oder nach England ver-
3chifft zu werden. Diese bedeutenden Transportkosten zeu
~en aber mehr als alles Andere für den reichen Gehalt der 
~rze. 

Als die Erzschüttung in den Gruben mehr und mehr 
·n Bedeutung zunahm, wurden l\Iaschinen hinaufgeschafft, 

1
• *) D. i. „Gruben- und Schurffelderu in ziemlich kleinen 
11llensionen. D. Red. 

Pochwerke errichtet, Schmelzhütten gebaut und der auf 
diese 'Veise etablirte regelmässige Betrieb lieferte zum 
Theil die brillautesten Resultate. - l\Ian schätzt die Zahl 
der bis jetzt im Nevada-Territorium errichteten Quarz
mühlen auf mehr als 100, ausser jenen andern, welche nach 
dem fernen Humboldt, Reese-river und Esmeralda-Distric
ten geschafft wurden. Diese „ ;\lühlen u haben 5-40 8tem
pd, deren jeder im Stande sein soll, eine Tonne Erz von 
durchschnittlich 50 Dollar Werth binnen 24 Stunden zu 
pochen; viele dieser Mühlen werden durch \Vasserkraft, 
die meisten durch Da mpfmascbinen betrieben. Von den 
bedeuteuden Capitalien, welche in jenen Werken an~elegt 
werden, kann man sich eine Vorstellung machen, wenn mau 
bedenkt, dass eine einzige dortige Compagnie für ihre 
Baulichkeiten bereits i 5ß.OOO Dollars Vl.'raus~abt hat, und 
ferner 250.000 Dollars auszugeb„n beabsichtigt, was aus 
dem Rt~inertrag der Gruben ohne weitere Geldopfer ge
sc !iehen kann. 

Feruer ist erll'iesen, dass die Silberrt>gion sieh nicht 
nur in die Territorien vou Arrizona, New - Mexico und 
Utah hinein erstreekt; auch an den öden und steilen Ufern 
des Owen und Colorado -Flusses sind Erzgänge entdeckt 
worden, welche man fiir reich genug hält, um durch die 
dahin führende Wüste l\Iaschinen und alles sonst Erfor
derliche zu schaffen, da der Boden dort nichts Verwend
bares bietet. 

Die Hauptthätigkeit bleibt natürlich nach wie vor Ca
liforuien selbst zugewendet, dessen Schätze mehr Vertrauen 
einflössen, und dessen Klima einen fast ununterbrochenen 
Betrieb zulässt. 

In den entfernteren Revieren, z. B. Nevada, Mariposa 
und andern, treibt jede Unternehmung ihre Reductions
werke vcrschiedeu; von der einfachen mexicanischen Ara
stra bis zu vollkommensten Maschinen neuester america
nischer Erfindung. 

Die meisten dieser Werke liefern gute Ausbeuten und 
es ist daher nicht zu verwundern, wenn der Speculations
geist der verschiedensten Stände sich ähnlichen Unterneh
mungt>n zugewendet hat; das Capital ist dabei sehr häufig 
fast nur durch Arbeitskräfte repräsentirt, ein Zusammen
wirken, welches um so nöthiger erscheint, je weiter man 
sich von der civilisirten Küstenlinie entfernt. 

(Fortsetzung folgt.) 

~ot.izen.. 

Die Versammlung deutscher Architekten und In
genieure hat unter ilberaus iiahlreicber ßetheili~1111g des Jn. 
und A.uslandcs, worunt~r auch viele 11 n s er er Fachgenossen, 
in den Tagen vom :JO. August bis ~- September Statt gefun
den. Der Raum gestattet u11s uicht, jetzt schon ~Iitthei:ungen 
dariiber zu machen, welche jedoch in ei1!er der nächsten Num
mern nachfolgen, da l\lauche~ dar:i us auch für unsere Leser 
von Interesse seiu dürfte. -

Die Versammlung böhmischer Berg - und Hütten
männer für das Jahr 1864. Um einem bei der vorjährigen 
Versitmmlnng des Comites fiir <las Berg- und Hütten
wesen Böhmens ausgesprochenen Wunsche zu geniigen, 
h11t die Genenildirection des böhwiscbcn Gewerbevereins be
schlossen, dieses C•,ru1te, gestützt auf den §. 2i der Vereins
statuten uud die §§ 15 und 16 der Verwaltungsr'lgeln dessel!Jen, 
zu einer am 12. und D. September lauf~nrlen Juhres um 10 Uhr 
Vormittags in Jouchimsrhal bei Karlsbad abzuhaltenden Ver
sammlu11g einzuladen. Den Vorsitz in diesem Comite hitt die 
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Generaldirection für diese Ver~Rmmlung rlem k. k. ßergrnthe 
und Berg-Oberamtsvorstande, Herrn J. Walter, übertragen. 

Folgenrles ist das Programm der Fragen, iiber welche 
verhandelt und eventnell Wiin~che ausgesprochen werden .ollen: 

1. Welche \Viinsche sind in Beziehung auf die Organi
sirung rler ßruderladen vorzug~weise laut geworden? und in 
wiefern Hind dieselben zu beriicksichtigen? 

2. \Velches sind clie Ursachen, daRs die Einrichtung von 
Ber!!:revi"ren hisher einen so geringen Einfluss auf clen böh
mischen Bergbau genommen hat? 

3. Ist es wiinsch•rnswerth, dass das Oberaufsichtsrecht 
der Bergbehörden über den Bergbau in Uöhmeu erweitert, oder 
dass es eingeschränkt werde? 

4. Verl11ngt der Fortschritt des böhmi~chen ßergbRueA, 
dass die Zahl der vorbehaltenen Mineralien vermehrt oder ver
mindert werde? 

5. Welches sind die wichtigsten Richtungen, in denen 
eine Eisenbahn-Vfa'binrlung fiir den erzgebirgischen Bergbau 
wünschenswerth ers,·heint? 

6. Welch11 Erfahrungen hat man in neuerer Zeit in Be
zug anf Wasserhebungs-Maschinen und ihre VP.reinfachung 
gemacht? 

Aus~erdem steht es Jedem der H~rren Anwesenden frei, 
nach Erschöpfung des V1lrliegendPn Programmes nnd insoferue 
die Zeit diese uoch gestattet, über andere Gegenstände des 
Herg- und Hüttenwesens von Böhwen ßesprechungen an
zuregen. 

Tränkung der Hölzer. Im Reviere Weissenfels (0.-li.
A.-Bez. Halle) benutzt man zum Tränken der zur Grubenzim
merung vorgerichteten und zum Einbau auf Hanpt•trecken von 
längerer Dauer bestimmten Hölzer das bei der l''abrikation von 
Photogeu aus Braunkohle abfallende Kr eo so tö l. Man senkt 
die Hölzer in ein gemauertes ßassin tin, in welchem die Kreo-

, sotölmasse durch Wasserdampf erhitzt wird. Nach einiger Zeit 
wiederholt man die Triinknng bei niedrigerer Temperatur. So 
weit die jetzigen Erfahrungen reichen, widersteht das so zu
bereitete Holz der Fäulniss ziemlich gut, entwickelt aber einen 
äusserst starken und unangen„hmen Geru::h. Eine ausgedehn
tere Anwendung dieses Tränkungsverfährens wird man sich 
dieserhalb nicht versprechen können. Das auf der fiscalischen 
Braunkohlengrube bei Tollwitz im Gebrauch stehende Trän
k e 11 mit So o 1 e zeigt sich für lletriebspunkce, an "·eichen 
es mehr auf lange Dauer, als auf Abhalten starken Druckee 
ankommt, fortwährend vortbfilhaft. Dies~ dürfte dlls Ergebniu 
fast aller Tränkungsarten sein. (Bg. u. Hiitt. Ztg.) 

A d m i n i ~ t r a t i v e ,,;;:. 
Ernennung. 

Vom k. k. Fin11nzministerium. 

Der Hüttenmei•ter zu Hallstadt Vincenz v. Po e c h ~um 
8udhüttenmeister bei der Salinen - Verwaltung Ebensee. 

Kundmachung. 

Zu besetzen ist die 3. Gruben - Officiersstelle bei dem 
k. k. Salz-Gruben-Amte in Maros-Ujvli.r in der XI. Diäten
Classe, mit dem Gehalte jährlicher 420 fl. und einer provisori
Fchen Z11li1ge jiihrlichcr 105 fl, zusammen 525 II. öst. W_ nebst 
freiem Quartier und dem systemmässigen Salzdeputat. Bewer
ber um diese Stelle haben ihre gehörig documentirten Ge
suche unter Nachwcisung des Alters, Standes, Religions-Be
kenntnisses, des sittlichen un<l politischen Wohlverhaltens, der 
bisherigen Dienstleistung, der znriickgelegten bergakademischen 
Studien, der theoretisch-prakti~chen AnHbildung im Markscheids
nnd Gruhen-Maschinenfache, und in allen Hetriehszweigen rles 
Salinen-ßergweseus, der Gewan•ltheit im Concepte und Rech
nuugsfache, und der Kenntuiss der deutschen, ungarischeu 

nnd romanischen Sprache, dann unter Angabe, ob und in 
welchem Grade sie mit den siebenb. Salinenbeawten verwandt 
oder verschwägert sind, im \Vege ihrer vorgesetzten Behörde 
binnen 6 Wochen bei der k. k. Berg-, Forst- und Salinen
Direction in Klansenburg einznbring"en. 

Klausenburg, am 18. August tS64. 
Von der k. k. ßerg-, Forst- und Salinen-Direction. 

Concurs-Ausschreibung. 

An der k. k. ßergakademie zu Leoben ist ein Assistenten
Dienst mit der vorzugsweisen Bestimmung für den Bergcurs, 
m1d nach Umständen theilweisc auch für das chemische La
boratorium, in Erledigung gekommen, zu dessen Versehung 
vorzugsweise jüngerti k. k. Montanbeamte oder Bergwesens
Expectanten geeignet sind. Den Expectunten i•t für die Dauer 
dieser Verwendung ein Taggeld vou 1 II. 50 kr. öst. \V„ den 
Beamten die ßPlnssung ihrer nicht onorosen Emolumenttl zu
gesichert, 11nd Beiden wird die Verrechnung der normalmäs
sigen Reisegelder zugestanden. Bei lobenswerther Dienstlei
stung kaun eine Zul11ge zum Taggelde, oder am Ende des 
Studienjahres eine entsprechende Remuneration bewilliget wer
den. ßewerher haben ihre docn mentirten Gesuche längstens 
binnen vier Wochen bei rler gefertigten Direction einzureichen. 

K. k. Bergaka~emie-Direction Leobeu, 
am 27. August 1SG4. 

Au1forderung. 

Johaun Merch6n hat erhobenermassen 1 GOO Ctr. Stein
kohlen aus dem Freidchurfe in Wresie, ßezirk Gonobitz, um 
den Grubenpreis von 17 kr. pr. Ctr. verkauft, ohne die berg
behördliche Bewilligung hiezn nach §. 20 a. B. G. erwirkt z11 
haben. Derselbe wird daher gemäss §. 228 allg. ßerg-ge•etzes 
aufgefordert, 8ich hierii ber binnen 30 Tageu bei VermP.iclung 
der Folgen des §. 237 a. ll. G. zu rechtfertigen. 

Cilli, am 23. A11gust lb64. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft. 

ErkenntniBB. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft Elbogen wird auf 
die Entziehung der, der Johann-ßleigewerkschaft zugehörigen. 
GrubeumaNsen: Anton, Agues und Johann Nep. in der Ge
meinde Dreihacken, Bezirk Königswart, gemäss §. 244 a. B. 
G. erkannt, und nach Rechtskrnft dieses Erkenntnisses da~ 
Weitere nach §. 253 etc. a. B. G. veranlas~t, da die derma
ligen Gewerken dieser Bergentitätea trotz der an sie ergan
genen und im Amtsblatte der Prager Zeitung vom 7. Juli 1864 
enthaltenen Auffor<leruug weder die langjährige Unterladsung 
der ßauhafthalt1mg in dem bestimmten Termine gerechtfertiget, 
noch sich iibP-r den eingeleiteten Betrieb dieser Grubenmassen 
ausgewiesen haben. 

Elbogen, den 2~. August lb64. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft. 

Ein Hüttenmeister 
fiir eine nahe an einer Sta<lt gelPgene Eisengewerkschaft 
in Ungarn wird gesncht. D~r Betrieb der Gewerlcsclrnft ge· 
schiebt mit Dampf und Steinkohlen, nnd muss der Hütten
meistt<r mit der Erzeugung aller gangbaren kaufmännischen 
Eisenwaaren aus altem ~isen und Roheisen betraut sein. Der
selbe muss überdi<"ss den Nachw~is liefern, dass er bereits in 
glricher Eigenschaft mit gutem Erfolge an anderen Werken 
fung-irte, und ist dessen 81.ellung mit Gehaltsbezng und Nutz
antheil verb1rnden. Für die tüchtige Leitung muss er Garan
tie zu leisten in der Lage sein, und erhalten cautionsfähige 
Offerenten den Vorzng. Offerte siud zu richten nn V. Pr i c k's 
Maschinenfabrik in Wien, Rennweg Nr. ti5. 

Diese Zeitschrift e:·sclteint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artisti~ch en Beigaben. Der Pränumerationspreis 
btjii.hrlich loco Wien tl II. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Xgr. Mit francc Postversendung 8 ll. 80 kr. ö. W. Die Ja:..res11bonnenten 
erhalten einen ofiiciellen Lericht iibcr die Erfahrungen im berg- nnd hiittenmiinnischen lfaschinen-, Bau- und Aufbereitungswe~en 
sammt Atlas als Gratis bei 1 ag e_ Inserate tinden gegen 8 kr. ö. W. oder llf:i Ngr. die gespaltene Nonpareillez~ile Aufnahme. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco an~enommen werrlen. 

Druck von Karl Winternitz & Comp. in \\Tien. 
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Ueber die Stahlproduction von Oesterreich 
mit besonderer Rück.sieht anr die begonnene Einführung 

des Bessemer-Proeesses. 
Bericht des erzh. Gcwerksdirectors Ludwig Hohenegger zu 
Teschen an das k. k. l\Iinisterium für Handel u. Volkswirthsclrnft. 

(Schluss.) 

Ueber die Verwendung des Bessemer-Stables zu Werk
zeugstahl etc. geht aus den Ansichten von Tun n er, W e d
d i ng und Anderen hervor, dass derselbe bi& jetzt nur in 
Schweden allgemeiner versucht wird, dass aber die!er feine 
Stahl mit dem Gussstahl nicht concurriren kann, !ondern 
dem Cementstahl oder rohen Schmelzstahle gleich 
gesetzt werden müsste. 

Das ist aber keine sehr ermuthigende Sache für die 
Unternehmer, weil die rohen Stahlgüsse aus !chwedischem 
Roheisen nach schwedischer Methode zwar sehr billig her
gestellt werden könnPn, aber diese Stahlgüsse noch keiu 
Stangenstahl sind und der Gussklumpen in eigenen Streck
feuern und Hämmern wie der Schmelz- und Cementstahl 
in die verlangte Stangenform gebracht und strenge sortirt 
werden muss, was ihn doch namhaft vertheuert. 

In:1.wischen glaube ich doch, dass diese Fabrication 
an solchen Orten mit der Zeit sehr zum Vorthcile sich wen
den kann, wo die Hauptelemente für Erzeugung feinerer 
Stahlgattungen "orhanden und bereits fest entwickelt sind, 
also namentlich in lnnerösterreich, wo: 

1. das vortreffliche reine Stahlerz, 
2. eine hoch entwickelte Arbeitskraft, 
3. insbesondere eine sehr werthvolle feine Kenntniss 

der Stahlsorten vorhauden ist; 
4. ein grossartiges Absatzgebiet in die nächste Nähe, 

so wie in die fernen Provinzen Oesterreichs und selbst in 
das Ausland seit Jahrhunderten geöffnet, und wenn auch 
letztlich grösstentheils verloren, wieder zu erwerben ist 
durch billige Waare und grosse Güte. 

Schwieriger wird diess für andere Kronländer werden, 
wenn sie auch den herrlichen Grundstoff besässen, wo die 
schwierige Kenntniss der so mannigfaltigen Eigenschaften 
und Bedürfni&se der so verschiedenen Stahlsorten und die 
geübte Arbeitskraft fehlt. 

Insbesondere glaube ich dann an ein vollständiges 
Gelingen des Bessemer-Processes, wenn die Sache gross
artig, mit Intelligenz und materieller Kraft systematisch 
angegriffen wird, so dass mit der Erzeugung von feineren 
Stahlsorten zugleich die von Massenstahl und anderen Stahl
und Eisenarten verbunden wird, weil bei der doch nicht so 
bald und ganz zu beseitigenden Unsicherheit in Erlan
gung bestimmter Qualitäten, Lieferungen für alle Arten von 
Stahl in Bereitschaft sein müssten, um durch ein nachfol · 
gendes genaues Sortiment jede Art von Erzeugniss zweck· 
mässig und ohne Austand aufzubringen, 

Nur dadurch wird auch die geniale Erfindung zu bil
ligster Erzeugung vollständig ausgenützt und eine Superiori
tät ebe:1so in Qualität als in billigen Preisen des Stahles 
erreicht werden können, in diesem Falle aber um so eiche· 
rer, weil Oesterreich entschieden die besten Grundstoffe 
besitzt. 

Eine solche gedeihliche Entwicklung der Stahlprocesse 
setzt aber voraus, dass vor Allem der eigene Markt mög
lichst gehoben werde und dass nicht allein Stahlwaaren
und Eisenwaaren-Pahrication aus ihrer Verkommenheit sich 
wieder aufrichten können, sondern dass auch die Maschi
nenfahrication und andere, Eisen und Stahl in grossen Mas
sen verarbeitende Gewerbe, wie der Bau von eisernen 
Schiffen u. dgl. sich aus ihren traurigen und gedrückten 
Zuständen lebensfähig erheben können, und dass vor Allem 
das Eisenbahnnetz mit b i 11 i gen Frachten möglichst rasch 
ausgebildet und die schweren Versäumnisse früherer Zeiten 
recht bald eingebracht werden. Die Eisenbahnen und bil
ligste Frachten darauf haben wir aber um so nöthiger zur 
Concurrenzfähigkeit, weil wir keine Kanäle und 'Vasserstras
sen haben und weil unsere vortrefflichen Erze uud Brenn
stoffe überall sehr weit auseinander liegen. 

Durch die Vereinigung aller dieser zusammengehöri
gen Potenzen hat sich die Stahl- und Eisenfabrication in 
Deutschland so rasch gefördert und dieselben Ursachen 
haben, trotz dem Prohibitivsystem, Frankreich, welches 
früher seinen besten Stahl aus Oesterreich bezog, dahin 
gehoben, dass wir jetzt bei einem Zollvertrag demselben 
zu erliegen fürchten müssten. 

Ich erlaube mir nun nach diesen etwas langen und 
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weitläufigen, aber, wie ich glaube, nothwendigeu allgemei
nen Betrachtungen über Stahl- und Hessewer-Process auf 
die an mich in dem hohen Auftrage VOlll 22. Febrnar ge
stellten zwei Hauptfragen, bezüglich des, von dem fürstl. 
Schwarzen b er g'schcn W erksdirector zu Murau in Steier
mark, Herrn Ko rzine k, eingesendeten Berichtes über die 
abgeführten Versuche zur Erzeugung von Bessemerstahl, 
selbst einzugehen, und glaube, mich kürzer fassen zu dürfen. 

I. Ob die zu 1 ö s e n versuchte Aufgabe von gros
s er staatswirthschaftlicher Bedeutung und 

Tragweite sei? 

Ich glaube durch das vorstehende Expose genügend 
dargethan zu haben, dass diese Frage ohneweiters zu b C· 

jahensei, 
1. insoferne durch den Bessemer-Process nicht allein 

eine sehr billige, sondern bei weiterer Yervollkommnung 
auch sehr gute Stahlqualität zu erzielen gehofft werden kann, 
und 

2. weil Oesterreich dazu in mehreren Kronländern 
ganz besonders geeignete Erze besitzt. 

Ich glaube aber auch nachgewiesen zu haben, dass 
Oesterreich in einem anderen höchst wichtigen ne11en Stahl
proccsse, dem des Puddlingsstahles, nicht bloss Ho ffn u n
g e n, sondern bereits wirkliche erfreuliche Th a t s ach e n 
erreicht hat, sowohl was grossartige Production, als gute 
Qualität und billige, concurrenzfähige Preise betrifft. 

Endlich habe ich die Ansieht begründet, dass der Bes
semerstahl besonders für den grossen Massenguss zu vielen 
Bedürfnissen sehr geeignet sein möchte, wozu es aber sehr 
kostbarer und eigenthümlieher colossaler Anstalten nach 
dem System Krupp bedarf, welche uns in Ocsterreich noch 
ganz fehlen, und welche eben so wünschcnswerth für die 
richtige Benützung des Bessemerstahles, als die des Pudd
lin~sstahles zu l\:lassengüsssen, wie Panzerplatten, Kano
nen, grossc Maschinentheile n. dgl. wären. 

Ich glaube, dass der Bessemerstahl eine wichtige 
Pfeife oder Pfeifenreihe für eine vollständige österreichi
sche Stahlorgel werden kann und desshalb die höchste Be
achtung verdient. 

II. Ob der eingeschlagene Weg in Turrach als 
der zum endlichen Ziele führende angesehen 

werden kann? 

Aus dem in Abschrift erhaltenen Berichte des Herrn 
Directors K o rz in c k an das hohe Handelsministerium und 
ans mir zugekommenen näheren Notizen eines Augenzeu
gen glaube ich mit voller Ueberzeugung aussprechen zu 
können, dass die in Turrach gern achte Anl11ge eines Bes
semerofens sammt allem Zugehör sehr zweckmässig und 
mit Benützung der neuesten und besten Erfahrungen in 
England und Schweden durchgeführt ist. 

Die Turracher Anlage ist in der Hauptsache ganz 
nach den neuesten Einrichtungen in EIJgland, also nach 
englischem System durchgeführt und von Schweden 
uur so viel benützt, dass das Roheisen nicht erst umge
schmolzcn wird, wie in England , sondern direct aus dem 
Hochofen in den Bessemerofen läuft, wie diese in Schweden 
geschieht. 

Der Bessemerofen selbst aber hat die bewegliche Re
torten- (Birnen-) Form, wie in England, uud das Haupt
merkmal der englischen Methode 1 dass nämlich der V er-

brennungsprocess des Einblasens der hochgepressten Luf 
durch das flüssige Roheisen nicht in der zweiten oder Ent
kohlungsperiode abgebrochen und der Process damit ge 
schlossen wird, sondern dass die Entkohlung des Roheisene 
ganz vollendet und so lange in der dritten Pe>iode noch 
fortgesetzt wird, dass man hoffen kann, alles Unreine mög
lichst verbrannt zu haben. Ebenso wie in England wird 
dann noch geschmolzenes Spiegeleisen in das flüssige Ei
senbad eingetragen, um das etwa oxydirte Eisen wieder zu 
reduciren und so weit Kohlenstoff beizubringen, wie er 
ebeu zu der gewün~chten Stahlsorte nöthig ist. 

Ich habe oben die Vor- und Nachtbeile dieser beiden 
Methoden schon berührt, und will hier nur kurz wieder -
holen, dass durch das unmittelbare Einlaufen des Roheisens 
aus dem Hochofen der Brennstoff für das Umschmelzen in 
einem Flammofen oder Cnpolofen erspart wird; dagegen 
ist das Gelingen viel unsicherer, weil die Rohcisencompo
sition mannigfach wechselt und nicht immer sicher bestimmt 
werden kann. 

Diess wird nun freilich durch das vollständige Verbren
uen und Nachsetzen von Spiegeleisen nach englischer Art 
wieder etwas ausgeglichen und die letztere Methode ist, 
obwohl vcrtheuernd i in allen Fällen gewiss sehr zweck
mässig und die Sicherheit einer bestimmten Qualität und 
eines bestiiumten Sättigungsgrades mit Kohle fördernd. 

Ueber die Art des verwendeten Roheisens und Erzes 
ist leider nichts aus dem Berichte zu sehen, obschon dar
auf wohl das Meiste ankommt. Aus den Bemerkungen des 
Herrn Directors Korziuek müssen wir wohl annehmen, dass 
es dem schwedischen Roheisen an Güte nahe komme, jeden
falls im Aussehen sehr ähnlich sei. 

Aus den feinen Stahlsachen, welche bei dem 5. Probe
gusse erlangt wurden, muss man jedenfalls auuehmen, dass 
das benützte Roheisen bei geeigneter Erblasung auch zu 
feineren Stahlsorten mittelst des Bessemern sich verwen
den lasse. Ein mir zugekommenes Probestück hat mich 
wirklich überrascht und berechtigt zu den besten Hoff
nungen. 

Die ersten Versuche waren übrigeus noch viel zu we
nig, um zu einem gründlichen Urtheile zu befähigen, (Die 
raeche und jetzt schon durch 5 Monate andauernde Untei·
brechung lässt besorgen, dass die obwohl kostbaren Was
serbauten für diese Anlagen nicht genügen, was wohl bei 
der ausserordentlich hohen Lage von Turrach auch leicht 
erklärlich ist. Man wird wohl zur Dampfkraft greifen n1iis
sen1 wenn es nicht glückt, das \Vasser auch iw \Vinter in 
genügender Menge zuzuführen.) 

Von besonderer Wichtigkeit scheint mir noch bei der 
ganzen Sache , dass gerade die fll.rstlich Schwarzenberg' -
scheu Werke in Murau und Turrach den ersten ernstlichen 
V ersuch mit dem Besiemern machen. 

Der Schwarzcnberg'sche Stahl ist durch den Brcscian
und Paalerstahl und die feinsten Stahlsorten lnneröster
reichs so weltberühmt geworden, dass mau bei diesen Wer
ken eine ganz besonders feine Kenntniss und Manipulation 
bei den Arbeitern, so wie bei der Verwaltung und dem Ver
schleisse voraussetzen muss, dass hierin (abgesehen von 
der Qualität der Erze, welche zu diesen feinen Stählen be
nützt werden) schon ein Hauptmoment der nöthigen Vor· 
bedingungeu erfüllt wird. 

Wenn die Sache für foine St.ü.hle in Schweden so gar 
langsam und schwer, trotz der vorzüglichen Qualität der 
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Erze, mit dem Bessemer-Process geht, so muss mit Grund 
eine Hauptursache in dem Mangel der nöthigen Routine und 
Kenntniss der hunderterlei Stahlsorten, je nach den ver
schiedenen Bedürfnissen , so wie in der Unkenntniss der 
weiteren Verarbeitung und so schwierigen Härtung der 
Stahlsorten, und endlich in dem Mangel eines genügenden 
Absatzes und Marktes im La n de s e 1 b s t gesucht werden. 
Dieses Hinderniss ist ausserordentlich gross für alle Loca
litäten, wo eine solche feine Kenntniss und Arbeitskraft 
fehlt. 

Auch der Verschleiss der verschiedenen Erzeugnisse 
wird von der von Alters her geehrten Firma der fürstlich 
Schwarzenbcrg'schcn Werke in Murau nach allen Richtun
gen wesentlich erleichtert sein. 

Die Versuche zur Verwendung des Bessemer-Stahles 
für feinere Zweeke werden daher in Turrach und Murau 
vor allen berechtigt sein. 

Für die bis jetzt am meisten zu Hoffnungen berech
tigende Verwendung des Bessemer-Stahles zu Massenstäb
len dürfte vorerst in Murau nicht unmittelbar Gelegenheit 
sein, wenn nicht ein grosses Walz- und Hammerwerk ge
baut wird, oder sich mit den grossen Walzwerken von Zelt
weg, Judenburg, Prevali ooer vielleicht Leoben in Verbin
dung gesetzt würde. 

Iu dieser Beziehung ist vor allem von den durch das 
h. Aerar in Neuberg beabsichtigten Versuchen 
des Bessemer-Processes viel zu hoffen, wo wenigstens mitt
lere l\lassenstähle in die gewünschte Form gebracht werden 
können. 

In allen Fällen gereicht es der fürstlich Schwarzen
berg'schen Direction in Murau und dem Durchlauchtigen 
Besitzer zur grossen Ehre, zuerst mit dem grossartigen 
Problem des Bessemer-Processes in Oesterreich begonnen 
zu haben, und scheint dieser Ort vor Allem zu Versuchen 
mit Bessemer-Stahl für feinere Stahlbedürfnisse, welche da
selbst seit jeher in der grössten Vollkommenheit erzeugt 
wurden, geeignet. 

Auch muss man es als eine sehr verständige und 
förderliche Sache erkennen, dass Herr Director Korzinek 
in seiner achtungswerthen Bescheidenheit den Herrn l\li
nisterialrath v. Tunner zur Mitwirkung erbeten hat. 

Tunner wird wohl bereits von der ganzen Welt als 
derjenige anerkannt, welcher nicht bloss überhaupt als Leh
rer und Schriftsteller die grössten Verdienste um das Eisen
und Stahlhüttenwesen hat, sondern gerade im Bessemer
Process von Anfang an gleichsam als Profet aufgetreten 
ist und die Lehre dieses Processes mit eben so tiefem 
Studium und tiefer Erkenntniss, als wahrem Feuereifer ver
breitet hat. 

Teschen, den 12. April 1864. 
L. Hoben c g g e r. 

Die californischen Erzbergbaue. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Den nächsten Rang nach Gold und Silber nehmen un
strei~ig die californischenQuecksilber-Gruben in An
spruch, deren Product so viel beiträgt, die edlen Metalle vor
theilhaft gewinnen zu können, während die massenhafte Pro
duction dieser Gruben das lange bestandene Monopol des Hau
ses Rothschild über den Haufen warf. Gegenwärtig wird fast 
o.ur die berühmte Grube New-Almaden bearbeitet, welche 

vor Kurzem in die Hände der New-York-Philadelphia Com
pagny (mit 8 l\Iill. Doll. Capital) übergegangen ist; denn 
die New-Idria-Werke sind in Folge eines Proccsses seit 
zwei Jahren nicht im Betrieb, die Erzsehüttung der Enri
queta- und Guadelupe-Gruben ist verhältnissmässig unbe
deutend, und bei Nana und an andern Orten hat man dem 
vorkommenden Zinnober bisher noch wenig Aufmerksam
keit geschenkt. Die Totalausfuhr von Quecksilber belief 
sich im vorigen Jahre auf26060 Flaschen, wovon dergrösste 
Theil nach Mexico ging;*) den Consum Californiens und 
des. Territoriums Nevada schlägt man auf 1000 Flaschen 
pr. :Monat (12000 pr. Jahr) an. 

Von fast noch grösserer Wichtigkeit für Californien 
ist die Entdeckung mehr ergiebiger als reicher Kupfererz. 
1 ag er, welche mit verhältnissmässig geringen Mitteln be
trieben werden können. Denn auf das gewonnene Erz ist 
je nach seinem Gehalt stets ein Vorschuss zu erlangen,**) 
da dasselbe als Ballast gesucht ist, um nach Boston oder 
nach England verschifft zu werden. Die ergiebigsten Kupfer
lager hat man in Calaveras- County bei Copperopolis ge· 
funden. Das Erz enthält durchschnittlich 10-22% rei
nen Metalls und die Verschiffungen betragen durchschnittlich 
5-600 Tonnen pr. Monat. Die in in Uon (?) Valley neuer
lich gefundenen Kupfererze, welche von 1 7 -31 % Ge
halt in der Probe geben, versprechen für die Eigenthümer 
eine wabre Goldgrube zu werden. Auf eine erste Sendung 
von diesen Gruben wurden 75 Doll. pr. Tonne vorgeschos
sen, um in England verschmolzen zu werden. 

Von fast noch grösscrem Interesse im volkswirthschaft
hchen Sinne dürfte für Californ_ien die Entdeckung vieler 
Kohlenlager bezeichnet werden, welche man an den ver
schiedensten Punkten dieser Küste gefunden hat. Da bei 
diesem Artikel die Hauptbedingung einer vortheilhaften Ge
winnung darin liegt, dass die Flötze in der Nähe des Mee
res oder an schiffbaren Ffossen gelegen sind, so wandte 
man bisher seine Aufmerksamkeit nur wenigen Punkten 
zu, nämlich Nanaims auf Vancouvers -Insel (Production im 
Jahre 1863/64 circa 6000 Tonnen), Bellingham-Bay im Wa
shington-Territorium (Production im Jahre 1863 circa 9500 
Tonnen), Coose-Bay in Oregon (Prod. 1863 circa 2000 
Tonnen), und dem in unmittelbarer Nähe S. Franciscos ge
legenen Monte diablo-Kohlenlager, von welchen monatlich 
schon Tausende von Tonnen gefördert werden, so dass da
bei eine ganze Flotte kleiner Schooners Beschäftigung fin
det, welche diesen wi cbtigen Artikel dem Markte der Haupt
stadt zuführt. 

Sollte ein Schienenweg von den Gruben nach dem 
Landungsplatze angelegt werden, so könnte man die Stein
kohlen noch um ein paar Dollars pr. Tonne billiger be
kommen; doch die verschiedenen Compagnien haben sich 
bis jetzt noch nicht zu diesem Zwecke vereinigen können. 

Eisenerze hat man nicht nur in seinen verschieden
sten Vorkommen, sondern auch in unerschöpflichen Quan
titäten gefunden; die H11ndarbeit iet aber noch zu kostbar 
an dieser Küste, um durch Errichtung von Hochöfen vor
heilhaft mit der importirten Waare in Concurrenz treten zn 
können. Am Wallandt - Flusse im Oregon hat man einen 

*) Ein sichtbarer Beweis für die Bedeutung der mexi
canischen Bergwerke, auf die wir in mehreren unserer früheren 
Nummern aufmerksam gemacht haben. 

**) Wie wünschenswerth wii.re diese Art Credit für Me
tallbergbau-Unternehmungen bei uns in Oesterreich! D. R. 

* 
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ganzeo Eiseoberg eotdeckt, dessen Erze 7 5 % reioen Me
talls enthalten. Die Gegend ist dicht bewaldet und den
noch haben sich bis nun keine Capitalien dieser Industrie 
zuzuwenden gewa~t. 

Petroleum und Asphalt, zwei Artikel, welche 
zwar echon im Alterthum bekannt waren, aber erst in neue
ster Zeit praktische Anwendung erhielten, sind in der Nähe 
von Sta. Barbara. und Sta. Cruz im Süden und bei S. Pablo 
in Contracosta in grosser Menge gefunden worden. Das 
Oel entfliesst der Erde in warmen Quellen, sofort gereinigt 
und destillirt, verliert es seine feuergefährlichen Eigen
schaften und den unangenehmen Geruch, erkaltet nimmt 
es allmälig die Härte des Asphaltes an. Es haben sich hier 
mehrere Gesellschaften gebildet, um diesen Artikel auszu. 
beuten, da der Consum desselben sehr beträchtlich ist, einer
seits als Beleuchtungsmittel, anderseits zum Decken der 
H!iuser, Anlegen von Trottoirs; auch als ökonomisches 
Feuerungsmaterial für Dampfschiffe kommt dieser Artikel 
bereits in Anwendung. 

Ausser obigen Hauptproducten sind auch Zinn, Zink, 
Blei, Antimon, Schwefel etc. im caiifornischen Boden un
ter Verhältnissen gefunden worden, welche auf deren baldige 
Verwerthung schliessen lassen, sobald Capital und Arbeit 
sich von dermal noch mehr Vortheil versprechenden Unter
nehmungen, der Ausbeutung derselben zuwenden sollten. 

Salz wird an mehreren Punkten der Küste in Menge 
gewonoen; mehre vorhandene eigentliche Salir,lager hat man 
bis jezt aber noch nicht mit Nutzen ausbeuten können, weil 
dieser Artikel keine hohen Transportkosten tragen kann. 
Der Verbrauch für die Bergwerke zur Amalgamation des 
Silbererzes beträgt jährlich ungefähr 7000 Tonnen, von 
denen ein Theil aus den Salzseen Utah's nach \Vashoe 
tra.nsportirt 1frd. Das beste Salz kommt aus Sau Quent in 
Untercaliformcn und von der Insel Carmcn im Golf von 
Cortez. 

ß o r a x hat man in den verschiedenen Seen Califor
niens in schönen Krystallen gefunden, u. z. in grösserer 
Reinheit, als in irgend einem Theile der Welt. 

Der grossartige Erfolg einiger Bergwerksgesellschaf
ten lenkte die Aufmerksamkeit fast aller Classen der Ge
sellschaft einem Geschäftszweige zu, welcher denselben 
unter anderen Verhältnissen wohl ferne gelegen wäre. Man 
schätzt die Zahl der Gesellschaften, welche sich in einem 
Jahre dem llergbaue zugewendet haben, auf nicht weniger 
als viertausend und das Nominal. Capital aller derartigen 
Unternehmungen in dieser Zeit auf ungefähr 1000 Millio
nen Dollars! Natürlich besteht der Hauptbetrag dieser 
Summe nur auf dem Papiere, vide Bergwerke sind abe1· 
in eifrigen Betrieb genowmen und die von den Actionären 
eingeforderten „Assessements" (Zubussen?) haben einer
seits den Schwindel etwas abgekühlt, welcher in jeder 
Bergwerks-Actie eine Leibrente witterte, andererseits aber 
viele sanguinische Speculanten dem Ruin nahe gebracht. 

In andern Ländern würde ein so rasches Fallen der 
Aetienwerthe eine merkantilische Krisis hervorgerufen und 
einen völligen Rückschlag bewirkt haben; in Californien 
ist aber die Hälfte der Bevölkerung an diese sogenannten 
Leaps und Do1Vns (Sprünge und Fälle, Hausse und Baisse) 
gewöhnt, der Geist bedarf hier einer fortwährenden Auf
regung und die tausend Zufälligkeiten, denen namentlich 
der Bergbau unterworfen ist, geben einen erwünschten An-

lass, eieh für reich zu halten, wenn auch der Boden unter 
den Füssen schwankt. 

Mögen nun auch Tnusende ihr Alles den unterirdischen 
Göttern opfern, viele Industrien werden dnreh die Capita
lien gehoben, welche sich diesem Geschäftszweige zuge
wendet haben, neue Reiche werden dem Welthandel er· 
obert, und eine grosse Civilisation dringt iu Regionen, 
welche bisher kaum dem Namen nach bekannt waren. Mag 
der Philantrop au eh bedenklich die Achseln zucken, wenn 
er die Rothhaut von ihren Jagdgründen mehr und mehr 
vertreiben sieht; der Schaufel des Erzgräbers 
folgt unmittelbar der Pflug, diesem aber das 
eiserne Dampfross, und ein neuer Continent 
öffnet seine Schätze zukünftigen Generationen. 

Ludwig Hohenegger. 
Ein Nek~olog. 

Geboren zu Memmingen in Bayern im J. 1807 wid
mete sich Ludwig Hohenegger den Studien, die er am 
Gymoasium zu Kempten begann und au der Universität 
München fortsetzte, wo er Rechts- und Kameral- Wissen
schaften trieb uud zuletzt an der alten deutschen Bergaka
demie zu Freiberg seine Ausbildung vollendete. 

Solchergestalt mit tüchtigen und umfassenden theore
tischen Keontnissen ausgerüstet betrat er die praktische 
Laufbahn zuerst im Jahre 1831 auf den fürstl. Salm'schen 
Eisenwerken zu Blansko in Mähren, wo er bald als selbst
ständiger Leiter eines Hochofens verwendet wurde. Allein 
es drängte ihn nach weiterer Ausbildung und die dam11ls 
neuen Fortschritte der Eisenindustrie in Westphalen, nament
lich der Puddlings- und Walzwerke zog ihn mächtig dahin. 
Er trat desshalb aus seiner Dienstesstellung und begann so 
zu sagen neue Lehrjahre praktischer Richtung. Und für 
wahr! sie wurden ihm nicht leicht! denn mittellos, wie er 
war, musste er sieh erst auf dem \Vege der Arbeit seinem 
Ziele nähern. ßei der Harkort' sehen ersten westphälischen 
Pferdeeisenbahn mit kargem Lohne begtnuend, schwang er 
sich binnen einem Jahr zum Bau- und Betriebsleiter auf und 
suchte die Mittel zu weiteren Studien sich zu erübrigen. 
Diesen Zweck unausgesetzt verfolgend, trat er 1834 bei dem 
Puddel- und Walzwerke zu Wetter an der Ruhr in Dienste, 
wurde 1835 Betriebsleiter der Eisen- und Messingswerke 
zu Nachrodt in Wcstphalen, von wo er tS:n als Gewerks
Direetor für Wolfsberg in Kärnthen berufen wieder nach 
Oesterreieh zurückkehrte, um von nun an aussehliesslich 
dem österreichischen Eisenwesen sein Leben zu widmen. 

Ein weiterer, aber auch schwieriger \Virkuugskreis zur 
Verwerthung seiner theoretischen . und praktischen Kennt
nisse eröffnete sich bald, indem er im Jahre 1839 in die 
Dienste Sr. kais. Hoheit des durchlauehtigsten Herrn Ecz
herzogs Cari nach Te sehen berufen ward, in welchen er bis 
an sein Hinscheiden (25. Aug. 1864) eine umfassende und 
.erfolgreiche Thätigkeit entwickelte. 

Um dieselbe gehörig würdigen zu können, muss mall 
die Bedinguni;;en ins Auge fassen, unter welchen auf den 
erzherzoglichen Gütern in Tesehen sich die Eisenindustrie 
entwickeln musste. Arme, oft bis zu einem Gehalt von 18°/o 
Eisen enthaltende Erze, in kleinen, schwachen und scheinbar 
ganz regellosen Ablagerungen über einen ausgedehnten, 
theilweise spärlich cultivirteu Landstrich zerstreut, von deil 
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Bahnlinien abseits liegend und doch allzu nahe der hoch
entwickelten Eisenindustrie von preuss. Schlesien, konnte 
der Gedanke au die Begründung einer Eisenindustrie in 
jener Gegend zunächst nur in dem Streben begründet an
gesehen werden, den ausgedehnten Forsten der Tcschener 
Karpathen eine Verwerthuug zu geben. 

Die grossen Eisengiessereien in Gorka uud Trzynietz, 
die an letzterem Orte ins Leben gerufeue Email-Hüttll, das 
nach den neuesten Fortschritten umgestaltete Walzwerk in 
Ustron, die Durchführung der neuen Frischmethoden in 
Ustron, Buschka, Gorka und Obszar, die gelungene Dar
stellung von Spiegeleisen in Hradek und die grossartige 
Eisen- und Stahlhütte in Lipinia (Carlshiitte) sind sichtbare 
Zeugnisse des schöpferischen und erfolgreichen 'Virkens 
Ludwig Hoheneggers und habeu den erzh. Eisenwerken in 
Teschen eineu wohlverdienten ehrenvollen Ruf verschafft. 
Ein dem Verewigten ganz eigenthümlichcs Verdienst bleibt 
aber für immerdar die fruchtbare Nutzanwendung, die er 
von seinem g eo 1 o gi s c h e n 'Vissen für die Praxis des 
Berg-und Hüttenwesens zu machen verstand, und nir
gends vielleicht tritt die lebendige W echselwirkuug zwischen 
strengwissenschaftlicher Forschung und nutzbringender Pra
xis so anschaulich hervor, als es bei diesem Theil von Hohen
eggers Wirken der Fall ist, welches ihm selbst einen ehrenvol
len Namen in der Gelehrtenwelt, und gleichzeitig den vou 
ihm geleiteten Werken eine hoffnungsvolle Zukunft sicherte. 

Die erzherzogl. Eiseuwarke erforderten bei 600.000 
Centner Erze jährlich; die alten Gruben waren ziemlich er
schöpft, die Auffindung neuer war ungemein schwierig, weil 
sichere Anhaltspunkte zur Unterscheidung der erzhaltenden 
Gebirgstheile von den weniger oder gar nicht bältigen Ge
steinsschichten fehlten. Nur auf rationeller, wissenschaft
licher Grundlage konnte diese Schwierigkeit gelöst werden, 
die um so grösser war, als nicht bloss die Erzfü h ru u g, 
- sondern das ganze Karpathengebirge der mährisch-schle· 
sischen Ostgränze uudeutlich und geologisch trotz oder 
eben weg c n der so weit auseinandergehenden Ansichten 
der bisherigen Forscher - fast unbekannt geblieben war. 

Hohenegger unternahm daher die geognostische Durch
forschung der Teschener Karpathen und Anfertigung einer 
Karte. Um diess nun in kurzer Zeit und im engen Verbaml 
mit den Anforderungen seiner Praxis thun zu können, be
gründete er .eine Werksschule, in welcher er seit 1846 junge 
Leute in den Abendstunden selbst in d"m \Vichtigsten \"On 
der Mineralogie, Geognosie und Bergbaukunde unterrichtete, 
welche im Sommer als Hilfsarbeiter bei der geogullstischen 
Erforschung gebraucht werden konnten, die zuerst eiue reine 
petrographische Karte und eine Sammlung von Gesteins
stücken als deren Belege - zum Resultate hatte. Aus dieser 
entstand nun unter Hoheneggers jahrelangem Fleisse die 
im Jahre 1861 puhlicirte und als classisches \Verk aner
kannte ngeognostische Karte der Nordkarpathcn in Schlesien 
und der angränzeuden Tbeile Mährens uud Galiziens. u 

Aus dieser Schule erwuchsen aber den erz herzoglichen 
Werken auch tüchtige Männer, zur Aufsichtspflege und zu 
den Beamtenposten gründlich vorgebildet, und mit den 
Bodenverhältuissen des Reviers vertraut. "ras Hobeuegger 
auf jenen Werken ausgeführt und ins Leben gerufen, würde 
vielleicht nur unvollkommen und mit Hindernissen durch
führbar gewesen sein, hätten ihn nicht die von ihm heran
gebildeten uud mit wahrer Verehrung ihm zugethanen Beam
ten umgeben, in deren Häuden er bei seinem verfrühten 

Scheiden die Eisenwerke der Teschner Herrschaften zu
rücklässt! 

Den Nutzen, welchen diese grossartige geognostische 
Arbeit gebracht hat, schildern folgende Zeilen aus deri frü
her erwähnten Erläuterungen zur geologischen Karte: 
„Während früher der Bergbau meistens planlos in allen 
Feldern und Bergen herumgewühlt hat, uud unsägliche 
Kosten aufgehäuft und den Bauern die Aecker zerstört 
wurden, um einige nicht lange andauernde Sphiirosiderit
lager herauszufinden, wird jetzt mit der grössten Sicherheit 
geschürft, und nur in solchen Schiefern und Sandsteinen 
eingeschlagen, wo das Gelingen sicher ist, mit möglichster 
Schonung des Land- und Waldbaues. Auch ist es durch die 
geologischen Aufnahmen gelungen, ganz neue Erzzüge zu 
entdecken, und die Bllsorgni ss einer baldigen Erschöpfung 
der Gruben in weite Feme zu rücken. - Ein weiterer gros
ser Nutzen wurde für das Hüttenwesen erstrebt. Da sich 
<lic Erze von allen Formationen ähnlich sehen, so wurden 
sie bei den Hüttenwerken nach Localit!iten (Gemeinden) 
geordnet und verschmolzen; und weil eine Hütte oft von 
Hunderten (solcher kleinen) Gruben Erze verschmilzt, ge
schah meist eine planlose Vermischung, welche eine r>ltio
nelle chemische Behandlung u icht aufkommen liess, weil 
man fortwährend die Erze jeder einzelnen Grube hätte ana
lysiren müssen, Jetzt hat sich herausgestellt, dass die che
mischen und mechanischen Bestandtheile der Erze in der 
Hauptsache je nach den verschiedenen geologischen For
mationen sich verhalten und gleiche Formationen ziemlich 
constant bleiben. Dadurch wird es nun möglich, durch Er
mittlung der Durchschnittsgehalte der Formationen mit 
wenig Umständen und Opfern bei den Hochöfen rationelle 
metallurgische Beschickungsproben herzustellen. So hat sich 
z. B. ergeben, dass die Erze des Neocomien im Durch
schnitte 20°/o Kalk mit etwas Thon und Saud haben, wäh
rend die Erze des Aplien keine Spur von Kalk besitzen, 
und in der Hauptsache Quarzsand als Beimengung, die Erze 
der Eocäne dagegen wenig Kalk und Quarz, sondern mei
stens Thon als Beimengungführen. Diese Ermöglichung eines 
rationellen Hüttenbetriebes auf Grundlage der geolo
g i sehen Erzformation ist ein neuer, grosser Fortschritt." 

Wir haben bei diesem Theile von Hoheneggcrs Wir
ken läuger verweilt, weil er gerade dadurch, dass er die 
Geologie und Paläontologie in ihrer wissenschaftlichsten 
Form, u n mit tc 1 bar auf den Bergbau und selbst auf das 
Hüttenwesen anwandte und wahrhaftll Erfolge d:.imit erzielte, 
sich ein besonderes Verdienst erworben hat. Denn 
die Verbindung von Theorie und Praxis - ein 11n sich oft 
schwieriges Problem, war in diesem Falle um so höher zu 
schätzen, als mau bisher gewohnt war, die Bedeutung der 
Geologie und Paläontologie für praktische Zwecke zu unter
schätzen, und sie lediglich als ge 1 ehrte Arbeiten achten 
zu sollen glaubte. 

lu den letzten Jahren beschäftigte er sich mit einer 
Ausdehnung seiner geologischen Untersuchungen über das 
Krakauer Gebiet in Galizien, bis wohin sich die Bergbau
unternehmungen der erzberzoglichen Eisenwerke erweitert 
hatten, und legte eine Karte bei der Berg- und Hütten
männer- Versammlung in Ostrau im September 1863 vor. 
Die Ausarbeitung des Textes und der Karte, welche beide 
im Berichte der Versammlung erscheinen sollten, verzögerte 
sich durch seine gestörte Gesundheit. Zwölf Tage vor sei
nem Tode schrieb er dem Verfasser dieses Nachrufes noch 
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über diesen Gegenstand, und in einem späteren Briefe -
dem letzten, den wir von ihm erhielten, gestattete er die 
Benützung jener Bemerkungen für diese Zeitschrift. 

Die vo1jährige Versammlung von Berg- und Hütten
männern erfreute sich noch Hoheneggers thätiger Theil
nehme. Er leitete die Verhandlungen der hüttenmännischen 
Section und brachte theils selbst, theils durch seine unter
gebenen Hüttenbeamten die neuesten Erfahrungen auf den 
Hütten seines Bezirkes zur Kenntniss der Versammlung. 
Ein Theil der Anwesenden überzeugte sich bei einem Besu
che der Carlehütte persönlich von dem musterhaften Zustande 
der Werke, einige Theilnehmer, worunter wir selbst, -
b suchten auch seine Sammlungen in Teschen und die Hütte 
von Trzynietz und kehrten mit wahrer Bewunderung der Lei
stungen dieses Mannes und seiner von ihm herangebildeten 
Umgebung zurück, nicht ahnend, dass schon 11 Monate 
darnach den Anreger und Ausführer solcher Werke das 
dunkle Grab verschlingen sollte! 

Ein Hauptstreben seines letzten Lebensjahres war die 
Zuetandebringung eines Schienenweges, der die nordkarpa
thisehen Erzdistricte unter einander und mit den übrigen 
Theilen Oesterreiche und Deutschlands verbinden sollte. 
Sein letztes Lieblingskind 1 die K as eh au - 0 derber g er 
Bahn scheint eich zu lebensfähiger Existenz zu entwickeln, 
und wenn sie einet fruchtbar eingreifend in die Verwerthung 
der Hilfequelle1& der Karpathenländer fertig dastehen wird, 
gebührt dem trefflichen Hohenegg er, der die ersten Pro
jecte ausgearbeitet, ein wesentliches Mitverdienst an ihrem 
Zustandekommen! 

Wir dürfen über den Geologen, Berg- und Hütten
mann und \V crksdirector den Menschen - Hohenegger 
nicht vergessen! Unermüdet für das Beste seines Dienstes, 
für das geistige und materielle Wohl seiner Untergebenen 
bedacht, dem er in uneigennützigster Weise selbst ·seine 
eigenen Interessen nachsetzte, hat er eich die Achtung und 
Liebe eines weiten Kreises von Fachgenossen erworben. 
Die Pflege der Schulen, die Begründung eines fruchtbaren 
und wohlthätig wirkenden Knappschaftswesens sind blei
bende Denkmale seines humanitären Wirkens. Die Bedeu
tung der auf den Werken durch ihn angeregten und ausge
führten Fortschritte lässt sich in sprechenden Ziffern nach
weisen. Der Ertrag der Teschner Eisenwerke betrug bei 
seinem Dienstantritte 1839 kaum 40.000 fl., während er 
im Jahre 1862 schon 400.000 fi. weit überschritten hatte. 

Eine zahlreiche Familie betrauert in ihm einen gütigen 
Vater, - seine Untergebenen einen edlen und tüchtigen 
Vorgesetzten. Die uns bereite von verschiedenen Seiten 
mündlich und schriftlich zugekommenen Aeusscrungen der
selben, welche vor wenigen \Vocben in einer herzlichen 
Adresse zu Ehren seines 25jährigen Dienstjubiläums ihn noch 
auf dem Krankenbette erfreuten, gereichen dem Verewig
ten, sowie den dankbaren Ueberlcbenden zu hoher Ehre. 

Die Gnade des Monarchen verlieh ihm in Anerken
nungseiner Verdienste um Oesterreichs Eisenwesen den Franz 
Josephs- Orden und seine letzten Zeilen an uns (vom 19. 
August) athmer. noch den freudigen Dank für diese Aus
zeichnung; sie kam eben noch zurecht, - um den Sarg 
zu zieren, welcher den trefflichen Mann am 27. August 
aufnahm! 

Schlicht und anspruchslos, bescheiden und doch ener
gisch, gelehrt nnd dabei praktisch, edel und gediegen durch 
und durch - so war der Mann, von dem wir hier mit 

tl"auerndem Herzen ein Lebensbild zu entwerfen versuchten. 
Wir schliessen diese Skizze mit den Worten eines franzö
sischen Autors: 

„Die Bedeutung eines Mannes wird erst recht klar 
durch die Lücke, die sein Scheiden hinterlässt!" 0. H. 

Notizen. 
Oesterreiohs Dampfmaschinen. Das von der k. k. 

statistischen Ceutralcommission soeben herausgegebene zweite 
Heft der nMittheiluugen aus dem Gebiete der .8tatistik" (11. 
Jahrgang) enthält die Ergebnisse der im vergangenen Jahre 
durch die politischen Behörden deM gesammten Kaiserstaates 
vorgenommenen Zählung der im Diemte der Prodnction in 
Verwendung stehenden Dampfmaschinen. Bietet eine Darstel
lung dieser Motoren cler Neuzeit, welche zum Theile eine 
vollst.ändige Umgestaltung der Production und des Verkehres 
veranlassttn, schon an und für sich des Interessanten genug, 
so wächst die Bedeutung einer derartigen Nachweiffllng durch 
die Beigabe der Zählungsresnltate vom Jahre 1651, insoferne 
damit die Grundlage zu Vergleichungen gewonnen ist; um aus 
diesen den Aufschwung zu entnehmen, den Oesterreichs 
Landwirthschaft, Bergbau, Industrie, L11nd- und Wasser
verkehr im Laufe der letzten eilf Jahre erfahren. Freilich 
wär„, um diesen Aufschwung seinem vollen Umfauge nach 
und namentlich in Beziehung auf die Industrie zu würdigen, 
eine weitera Nachweisung der von diesem Productionszweige 
bcuützten Wasserkriifts erforderlich. Vorderhand und so lange 
die statistische Centralcommission nicht in der Lage ist, die 
beziiglichcn umfangreichen und schwiorigen Erhebungen in's 
Werk zu setzen, bescheideh •ir uns mit dem aus der Zu
nahme der Dampfmaschinen hervorgeheuden Zeugnisse dieses 
Aufschwunges und bringen in Folgendem einige der wichtig
sten Uebersichten dieser Publication zm· Kenntniss unserer 
Leser. 

In sämmtlichen Theilen des Kaiserstaates standen im 
J. l<,li:i an Dampfmotoren in Thätigkeit 5.414 Maschinen Ton 
3G:l.847 Pferdekraft, im Jahre 1852 entgegen nur 1.334 M. \Ion 
52.953 Pfdk. 

Die Znnabme der Kraft - des hauptsächlich ent
scheidenden Momentes - innerhalb 11 Jahren betrug sonach 
587 pCt., weit mehr als jene in Frankreich, welche vom J. 
184 7 bis 1859, somit m 12 Jahren sich mit kaum 252 pCt. 
bezifferte, obgleich die absoluten Zahlen ( 145.807 und 513.092 
Pfdk.) bis heute noch bedeutend höher stehen als in Oesterreich. 

Von den gegenwärtig in Thätigkeit stehende~ Dampf
maschinen werden verwendet: 

3791 M. mit 59.382 Pfdk. bei der Pro du c tion (Land
wirthscbaft, Bergbau, Industrie), zur \Vasserversorgung und 
Baggerung; 1.329 Locomotive mit 264.465 Pfdk. unrl 294 
Schiffsmaschinen mit 40.000 Pfdk., zusammen 1623 l\I. wit 
30~.465 Pfdk. beim Verkehre. 

Von den Productionsmaschinen waren aufgestellt in 
Nieder-Oesterreich 404 M. von 5.817 Pfdk. 
Ober-Oesterrreich 2i „ „ 251 „ 
Salzburg 3 „ „ 28 „ 
Steiermark • 166 n „ :l.732 11 

Kärnten 52 „ n 1.2$3 
Krain 21 n 11 285 n 

Küstenland 42 " " 841 n 
Tirol 24 „ n 2:n 
Böhmen 1.1ll1 " „ 18.340 n 
:Mähren 570 „ „ 8. i69 " 
Schlesien 251 „ „ 4.969 „ 
Galizien 124 „ „ 2.308 „ 
der Bukowina 5 „ " 108 „ 
Ungarn • . 677 „ 9.453 " 
Croatien und Slavonien 27 „ „ 551 " 
Siebenbürgen 13 n n • 240 n 
der Militärgrenze 16 „ " 181 „ 
Dalmatien 2 n n 28 „ 
Lomb. Venetien . . . 176 " " 1.961 n 

Von der Gesammtzabl dieser Maschinen standen 131 M. 
mit 1107 Pfdk. bei der Wasserversorgung (für Städte, Bade
häuser und Ei~enbahnstationen) und ßaggerung, 358 M. mit 
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3.284Pfdk. bei der Landwirthschaft, 461 :U. mit 10.5Sl Pfdk. 
beim ßergbaue, 2.S-11 M. mit 4-1.410 Pfdk. bei der Indu
strie in Verwendung. 

Die einzelnen Zweige der Industrie und des Bergbaues, 
sowie die Verwendungsarten bei der Landwirthscbaft und bei 
der \Vasserversorgung werden länderweise in einer Detail
übersicht A nachgewiesen, auf welche einzugehen hier nicht 
der Raum zu Gebote steht. Nur so viel sei beispielsweise an
geführt, dass von den bei der Landwirtbschaft verwendeten 
358 M. mit 3.2S4 Pfdk. sich l\J4 Dampfmaschinen von 1.6U3 
Pfdk. in Ungaru, 138 M. von 1.4i6 Pfdk. in Venetien befan
den, so dass nur mehr 26 M. voll 205 Pfdk. auf alle ülirigen 
Länder zusammen iilirig bleiben. 

Eine folgende Uebersicht ß beschäftigt sich wit der Nacb
weisnng der Dampfmaschinen nach Ländern und innerhalb 
dieser Grenze mit det· Verwendungsart der· Maschinen unter 
gleichzeitiger Angabe der Aufstellungsorte. 

Eine dritte Uebersicht C endlich fass~ ohne Rücksicht 
auf Verwendung alle an einzelnen Orten verwendeten Dampf
motoren zusammen; lieispielsweise wird aus dieser Uebersicht 
entnommen, dass zu 

Wien 156 M. VOil li50 Pfdk. 
Briinn . 86 n n 1326 11 

Prng 48 „ „ 3.J.ß „ 
Reichenberg . HI „ 345 n u. s. f. 

in Thätigkeit stehen. Diese Uebersichteu, vorzugsweise fiir 
den Fachmann bestimmt, sind zweispaltig und mit kleinen 
Lettern gedruckt, was als eine weise Oekollomie bezeichnet 
werden muss. 

Weitere Nachweisnngen rücksichtlich dieser Productions
maschinen beziehen sich auf die Zeit der Aufstellung, auf die 
Kraft der einzelnen Motoren, auf die Fabricatiousorte und 
anf die Construction der Maschinen. 'Vir entuehwen diesen 
Zusammenstellungen die folgend~µ Notizen. 

Von den im Jahre 1863 in Verweuclung stehenden Ma
schinen sind 609 M. von \J.~ 17 Pfdk. bereits vor dem Jahre 
1852 aufgestellt worden; seither wurden 31&2 M. von ·Hl.565 
Pfdk. in Thiitigkeit gesetzt. Das Minimum dieder Zunahme 
(2·9 Perc. der Kraft oder 118 M. von 14(j2 Pfdk.) enttiel uuf 
das Jahr 1 '353, das 'Maximum ( 13·3 Pereent der Kraft oder 
361 ~I. von 65::>0 Pfdk.J auf das Juhr 1855. 

'Vas die Kraftäusserung der einzelnen Mas chi
nen anbelangt, so spielt ditl Kategorie von 8 Pfclk. (:'161 :\1.) 
die Hauptrolle; ihr zunächst schliessen sich die Kategorien 
von 6 Pfdk. (447 M.), vou 4 Pfclk. (33U III.), von 12 Pfdk. 
{283 M.), von 10 Pfdk. (256 III.), von 2 Pfdk. (241 M.) und 
von lß Pfdk. (200 :\L) an. l!nte1· den kräftigeren Maschinen 
sind die Kategorien zu 20 Pfdk. (l'i2 M.), zu 30 l't'dk. (12i 
M.) am stärksten vertreten und selbst jene zu 100 Pfdk. zählt 
noch 22 III. 

Dtln Erbauungsorten zufolge wurden 72~ M. (l\J Per
cent) von 13.6i5 Pfdk. (23 Percent) aus dem Auslande bezo
gen, 3064 111. (SI Percent) vou 45.707 Pfdk. (77 Percent) im 
Inlande erbaut. 

Bezüglich der Con struction wurden unter den Pro
ductionsmaschinen 3!ll Locomobile von 304!l Pfdlc„ G2 Dampf· 
hämmer von 1902 Pfdk. und :1338 fixe :\[. mit Trnnsmissio
nen von 5·1.431 Pftlk. gezählt. Unter deu letzteren befinden sich 

20 Conclensationsmaschinen alter Constmction 
mit . 511 Pfdk. 

1897 Hochclruckmasehiuen ohne Expansion mit 23.364 " 
1141 Hochc:!ruckmaschinen mit Expansion mit 19.598 11 

280 Wolff'sche Maschinen mit . . . . . • 10.958 " 
Die territoriale Vertheilung der fixen Dampfmaschinen 

und Locomobile konnte bei den Verkehrsmaschinen aus 
vielen Griiuden nicht angewendet werden; hier wurden daher 
die Besitzverhältnisse als Eintheilungsgrund gewählt. Von den 
Locomotivcn standen in Verwendung 
der Südbahn . 

n Staatseisenbahn . 
" Carl-Ludwig Bahn . 
n Kaiser-Ferdinands-Nordbahn 
„ Kaiserin-Elisabeth-Westbahn 
„ Theissb!lhn . 
" böhmischen Westbahn 

südnorddeutschen Verbindungsbahn . 
von G Kohlenbahnen 

431 v. 96.160 Pfdk. 
33S „ 65.840 " 

62 n 11.995 n 
223 „ 35.SiO n 

100 " 21.890 " 
77 " 14.575 " 
'.!4 n 5.080 n 
40 11 i.6SO „ 
34 " 5.3i5 " 

Aus der Nachweisung der Bezugsquellen ergibt sich das 
Verhältniss von zwei Dritttheilen der Pferdekraft als im In
lande erbaut, welches sieb bei den einzelnen Bahnen bis zu 
den äussersten Grenzen ändert, so dass deren sämmtliche Lo
comotive entweder inländischen oder ausländischen Ursprungs 
eincl. 

Von den Schiffsmaschinen besassen: die k. k. Kriegs
marine 66 M. mit 13.281 Pfdk., der Triester Lloyd 62 111. mit 
12 .300 Pfdk., die Donaudampfschifffahrtsgesellschllft 132 M. 
mit 12.4\JS Pfdk., die Staatsbahngesellschaft 4111. mit 240 Pfdk., 
andere Unternehmungen zur lleschilfung der Donau 21 M. mit 
1269 Pfdk., die DRmpf- und Segelschifffahrtsgesellschaft zu 
Prag 5 M. mit 300 Pfdk., die Unternehmer zur Beschiffung des 
'l'raun-, Wörther- und Platteasee's 4 M. mit 112 .Pfdk. 

Von der Gesammtzahl dieser Schiffsmaschinen wurden 
~U Stück von 12.064 Pfdk. im Inlande erbaut, 214 Maschinen 
von 2i.\J36 Pfdk. dagegen aus dem Auslande bezogen. 

Zum Schluss berechnet die vorliegende statistische Arbeit 
nach motivirteu Ein heitspreiseu das in Oesterreich auf Dampf
maschinen angelegte Capital mit 75.5 l\Iill. Gulden, wovon 61 
Mill. die Anlage seit 1852 betreffen. 

Stablgesohossa und Panzerplatten. Es ist richtig, 
dass die gezogenen 12-Pfünder und :!.J.-Pfiiuder bei Ekensund, 
Gammelmark uud zuletzt bei Schnabeck nicht im Stande waren, 
dem nRolf Krakeu erheblichen Schaden zuzufügen. Die Ge
schosse, Granaten und Vollgeschosse haben zwar seinen Panzer 
gehörig bearbeitet, Nieten und Bolzen gelöst etc„ nach znver
lässigen Berichten aus Kopenhagen h:tt aller kein einziges 
Geschoss seinen 41/:!zölligen Panzer d1Hchschlagen, indem die 
Granate, welche am lS. April eiuen Officier una mehrero Be
amte an Bord tödtete, durch das nur mit einer einzölligen 
Eisenplatte geschützte Oberdeck bohrend eingedrullgen war. 
Der Grund diese~ verhältnissmässigen 'V i r k u IJ g s 1 o s i g k e i t 
ist lediglich in der !\I uni t i o n zu suchen, welche aus Guss
ei s e n angefertigt war, welches wegen seiner Sprödigkeit, wie 
genugsam bekannt ist, an starken PRnzern zerbröckdt, ohne 
einzudringen. Dass die zur Bekämpfung des .Rolf Krake" 
resp. des "Danebrogu bestimmten Geschütze mit so wirknngs
lose1· Munition ausgerilstet waren, ist freilich um so mehr z11 
verwundern, ah der französische Oberst Treville de Bellulieu 
schon l 'l(j 1 zu Port Louis bei Lorient gezeigt hat, dass nur 
St a h 1 g e i< c h o s s e guten Panzern gefährlich sind und dass 
man auf 1000 Meters Entfernung mit solchen Doch 12 Cen
timeter dicke Platten dnrchschiessen kanD 1 ferner als seit 2 
Jahren aui den englischen Schiessplätzen zu Portsmouth und 
Slioeliuryness nur Stahlgeschosse mit Erfolg gegen Panzer 
angewendet worden waren. Dieses war so bekannt, dass noch 
am 3. März d. J. der Unterstaatssecretär im Krieg•ministerium 
Marquis of llartington im englischen Unterhause erkliirte, 
dass selbst das kräftigste Geschütz mit Gusseisengeschossen 
gegen Panzerplatten keinen grossen Effect habe, dass dieses 
vielmehr nur mit Stahlgeschossen, selbst bei Geschützen 
viel kleineren Kalibers als die 13zöllige Armstrong-Kanone, 
der Fall sei, Wie kdiftig ~tahlgescbosse gegen Panzerplatten 
zu wirken vermögen, dariiber möge es gestattet sein, einige 
Beispiele anzuführen. Gegen Eisenpanzer sind nicht nur au1 
gezogenen Geschützen geschos~enc Langgeschosse, sondern 
auch aus glatten Geschiitzen, Rundgeschosse von Stahl 
mit Erfolg ange"·endet. So wurde am i. April 1863 bei clem 
Bombardement von Charleston <las unionistische Panzerschiff 
Keokuk anf 700 Yards (1 Yard = 3 :Fnss englisch = 2,9l 
Fuss preussisch) Entfernung durch mehrere solche in England 
gegossene Stahlkugeln in den Grund gebohrt. - Im l~erbste 
vorigen J abres zerschoss der glatte Armstrong 100-Pfündcr 
auf 1000 uncl 1200 Yards Entfernung mit Rundkugeln aus 
Bessemerstahl und mit :!5 Pfund Pulverladung 5 1/, Zoll dicke 
Eisenplatten bester Fabrication; ein Gleiches geschah am 14. 
Januar d. J. mit demselben Geschiitze, so dass beschlossen 
wurde, mit ihm die englischen Panzerschiffe zu amiren. Einer 
der Ersten, welcher Langgesclrosse aus Stahl anwendete, war 
Wh i t wo r t h; nach dem Zeugnisse des Herzogs von Sommerset, 
ersten Lords der Admiralität, schoss derselbe mit seinem 12-
Pfiinder und iO-Pfünder auf 200 Yards Entfernung auf der 
Nore die Panzerbatterie Trusty, die einen vierzölligen Panzer 
trägt, mit seinen sechseckigen Geschossen durch und durch, 
so dass dieselbe unzweifelhaft hätte zum Sinken gebracht werden 
können, - Bei dem noch j~tzt stattfindenden Concurrenzschiessen. 
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zwischen Wbitworth- und Armstrong-Kanonen durchbohrte im 
letzten Juni zu Shoeburyness auf 600 Yards eine 70-pfiindige 
Whitworth-Stahlgranate die Warriorscheibe (4 Y2 Zoll Eisen 
und 18 Zoll Teakholz), krepirte in der Schiffswand und bog 
die innere Eisenwand nach innen während eine 70-pfünrlige 
Armstrong-Granate eine Platte 2 Zoll zurücktrieb, 10 Bolzen
köpfe abbrnch, und die Scheibe in Brand steckte; keines der 
Vollgeschosse gleichen Kalibers hatte ähnliche Wirkung. Am 
20. Juli durchschoss der Armstrong-110-Pfünder mit Stahl
granaten aus der Krupp'schen Fabrik und 12 Pfund Ladung 
auf 800 Yards die 5zölligen Platten, die zur Panzerung des 
„Lord Clyde" verwendet werden. Bei der am 17. Juni ver
suchten Beschiessung der Lord Wardenscheibe, welche aus 
einem 12zölligen Eichenrahmen mit 8zölliger Verplankung, 
dann einer 1 Yzzölligen Eisenhaut mit abermals !)zölliger Eichen
verplankung und endlich 4 1/ 2zillligen Eisenplatten besteht, 
wurden 6 Armstrong-Kanonen verwendet, welche 100-, 150-
und 300-pfiindige Stahlgranaten mit 14, 30 und 45 Pfund Pulver
ladung schossen. Auf 800 Yards gingen alle Schü11se durch 
die Scheibe und zerschmetterten sie. Ebenso schoss die \P/2-

zöllige gezogene Sommerset-Kanone mit nur 20 Pfund Ladung 
eine mit 7 Pfund geladene 170 Pfund schwere Stahlgranate 
durch beide ELenplatten, welche im Futter krepirte und es 
so zerschmetterte, dass das Leck unheilbar gewesen wäre; ein 
zweiter Schuss auf dieselbe Stelle vollendete die Zerstörung. Der 
Arms:ro:ig'sche 13 Y:?zöllige 600-Pfiinder endlich zerstörte zu 
Anfang Juli auf 1500 Yards mit einer 520 Pfund wiegenden 
und 15 Pfund Sprengladungen enthaltenden Stahlgranate 
mit 70 Pfund Pnlverladung die Warriorscheibe (4'/2 Zoll Eisen, 
18 Zoll Teakholz) tot a 1, wobei das Geschoss an der Mündung 
1240, bei ;,oo Yards 1172 und bei 1000 Yards noch 1122 Fuss 
Geschwindigkeit per Secunde hatte. Diese Beispiele zeigen, 
dass diCl S t a h l g r a n a t e der gefährlichsteJ'eind der Panzer
schiffe ist und durch ihre Einführung in unsere neue Artillerie 
wird dieselbe den noch an ihr vermissten Wirkungsgrad er
halten. Zwar sind die Geschosse sehr kostspielig, wenn aber 
ein Paar zum Preise von 6 Friedrichsd'or für das Stück, im 
Stande sind, ein Panzerschiff zu vernichten, das l }Ii!lion 
kostet, so sind diese Pillen doch nicht zu theuer. Also: St a h 1-
g ran a te n ! (Es11. Ztg.) 

A d m i n i s t r a t i v e s. 

Klllldmachung. 

Unterricht an der k. k. provisorischen, Bergschule zu 1'Vielic::kri. 

Für das Jahr 1864;G5 beginnell die Studien an der mit 
hohem Ministerial-Erlasse yom 12. November 1861, Z. 377-17-
1598 zu Wieliczka errichteten. k. k. prov. Bergschule, welche 
zum Zwecke die praktische Heranbildung eines tüchtigen und 
seiner wichtigen Bestimmung vollkommen gewachsenen Auf
sichtspersonales hat, am 1. October l. J. - Zur Aufnahme in 
die Bergochule, welche unentgeltlich ist, sind nur Bergarbeiter 
geeignet, welche das 18. Lebensjahr erreicht, in der Kathegorie 
von auf dem Gesteine bereits arbeitenden Lehrhäuern stehen, 
mindestens die 4 Normalcfassen zurückgelegt haben, nnd deren 
bisheriger Fleis~, Fassungsgabe und sittlicher Lebensw11ndel 
zur Erwartung eines günstigen Erfolges iu der Anstalt be
rechtigen. Jeder Bergarbeiter, welcher in die Bergschule :iuf
genoinmen werden will, hat sich an die k. k. Berg- und Sa
linen-Direction in Wieliczka mittelst eines Gesuches im Wege 
s.eines vorgesetzten Amtes zu wenden, welches mit einer von 
diesem ausgefertigten Qualificationstabelle und sonstigen Be
helfen instruirt sein muss. Auswärtige Aerarial- sowie auch 
Privatarbeiter erhalten für die Zeit des Besuches der Berg
schule, jedoch ohne alle weitere Folgerung, Arbeit gegen Ent
gelt bei dem Wieliczkaer Haupt-Salinenwerke. Durch die 
Aufnahme in die Bergschule ändert sich die Stellung des Ar
beiters als solchen in keiner Weise, er hat seiner Arbeit wie 

andere obzuliegen, geniesst vor anderen keinen Vorzug, und 
hat sich in disciplinarer Hinsicht jederzeit den bestehenden 
Vorschriften zu fügen. - Für Unterrichtsschichten, wenn de1· 
Zögling dadurch an der Verfahrung seiner Arbeitsschicht ge
hindert ist, wird Aerarial-Arbeitern der Lohn einer achtstündi
gen Schicht aus dem Ilergschulfonde verglltet. - Privatarbe!ter 
haben auf eine solche Vergütung keinen Anspruch. - Die 
Ertheilung des Unterrichtes geschieht unentgeltlich in polni
scher und deutscher Sprache, indem der Lehrer den Gegen
stand erst deutsch vorträgt, dann polnisch erläutert. - U ebri
gens steht es dem Schiller frei, die Prüfung in welcher immer 
der erwähnten beiden Sprachen abzulegen. - Der Unterricht 
zerfällt in den Vorbereitungscurs und in zwei eigentliche Berg
curse, dauert somit 3 Jahre und findet für jeden der genannten 
Curse in den Wochenta~en täglich Nachmittags durch eine 
Stunde statt. - Der Vorbereitungscurs beschränkt sich in 
beiden Semestern auf Uebungen in schriftlichen Aufsätzen im 
Rechnen und Zeichnen. - Der erste Bergcurs umfasst den 
Unterricht in der Elementar-Mathematik, geometrischen Con
struction, praktischen Geometrie und in der Mineralogie. Der 
zweite jenen in der Geognosie nach Grimms Lehrbuch für 
mindere Bergschulen, Markscheidekunst nnd Bergbauk~nde 
mit besonderer Rücksicht auf die in den Gebirgen Galiziens 
vorkommenden Mineralien, als: Steinsalz, Steinkohle Schwefel 
und Eisenstein. - Am Ende eines jeden Semesters 'finilet aus 
den vorge~ragen~n Gege.nstiinden eine öffentliche Prüfnng statt, 
welche~ sich bei .Y"«;rme1dunl? des Ansschliessens aus der Berg
schule Jeder Schuler unterziehen muss. - Die Ferienzeit wird 
für die Schüler zu belehrenden Excursionen auf benachbarte 
Gruben unter der Leitung eines Lehrers benützt. Fiir dit1 Ver
wendungsreisen erhalten die Aerarialzöglinge billig~ Zehrgelder. 
Fllr gewerkschaftl~che Arbeiter haben die Zehrungsgelder die 
GP.werkti zu bestreiten. - Vortragsschriften, Schulbücher dann 
Zeichnungs- und Schreibrequj.siten haben sich die Bergs~hiiler 
selbst beizuschaffen. - Nur ganz mittellosen Aerarial-Arbei
tern werden Schreib- und Zeichenmaterialien unentgeltlich ver
abfolgt. Jedem Zöglinge, welcher sieb bei seiner Aufnahme 
aus den für den Vorbereitungscnrs bezeichneten Ge.,.enstiinden 
einer Priif~ng unterziehen \~ill ~nd dies~lbe mit gut:m Erfolge 
besteh!, wird gestattet, sogl~1ch 10 den e1gc11tliche11 ersten Berg
curs ernzutreten. -

Wieliczka, den 30. August 1864. 
Vou der k. k. Berg- und Salinen-Direc:ion. 

Erledigung. 

Die Sud h ii t t e n meister s s t e 11 e bei der Salinen-Ver
waltung Hallstatt in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte 
jährl. 630 fl., 15 Wr. Klafter hurten und 15 Wr. Klafter weichen 
Brennholzes im anrechenbaren Betrage von 57 fl. 75 kr. Na
t~1alquart~er, .dem systemmässig;_n Salzb~zug? und gegen Erlag 
emer Ca1it1on 1m Gehalts betrage. uesuche srnd, ms besondere unter 
Nachweisung gründlicher montanistischer und hallurgischer 
Kenntnisse, dann der Befähigung im Concepts- und Rechnun.,.s
fache, bin 11 e n vier Wochen bei der ::ialinen- und For;t
Direction in Gmunden einzubringen. 

Ein Hüttenmeister 
fiir eine nahe an einer Stadt gelegene E i s e n "e werk s c h a ft 
in Ungarn wird gesucht. Der Betrieb der d'ewerksclrnft ge
schieht mit Dampf und Steinkohlen und muss der Hütten
meister mit der Erzeugung aller ga~gbaren kaufmännischen 
Eisenwaaren aus altem Eisen und Roheisen betraut sein. Der
selbe muss überdiess den Nachweis liefern, dass er bereits in 
gleicher Eigenschaft mit gutem Erfolge an anderen Werken 
fungirte, und ist dessen Stellung mit Gehaltsbezug und Nutz
antheil verbunden. Für die tüchtige Leitung muss er Garan
tie zu leisten in der Lage sein, uud erhalten cautionsfähige 
Offerenten den Vorzug. Offerte siud zu richten an V. Prick's 
Maschinenfäbrik in Wien, Rennweg Nr. ti5. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistisch eo Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl.ö. W. oder öThlr.10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl.80kr.ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmiinnischen Maschinen-, Bau- nnd Aufbereitungswesen 
11ammtAtlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1% Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angeuommen werden. 

Druck von Karl Wintern.itz & Comp. in Wien. 
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Die Frachtentarife der Eisenbahnen für 
mineralische Brennstoffe und Eisen. 
Der Verein der österreichischen Industriellen hat im 

Laufe dieses :Monats eine dankenswcrthe Zusammenstellung 
der Urtheile der österreichischen Journalistik über die jüngst 
erschienene K oh 1 e n r e vier karte von J oh. P e c h a r 
publicirt, von denen manche sich nicht mit einer anerken
nenden Recension dieser Karte begnügen, sondern über
haupt die Kohlentarifofrago zum Theile wit grosser Ent
schiedenheit in die Discussion ziehen. 

Wir glauben, dass es im Interesse unserer Fachge
nossen liegt, einige dieser Aeusserungen kennen zu lernen, 
da, wie der Verein der österreichischen Industriellen in sei
ner Zuschrift ganz richtig bemerkt, die Hauptaufgabe der 
Erlangung eines dem deutschen Pfennigtarife weuigstens 
naheliegenden Kohlentarifs nur dann mit Erfolg angestrebt 
werden kann, weun Kohlen- und Eisenwerke, Fabriken und 
sonstige kohlenverzehrende Etablissements gemeinsam dar
auf hinwirken. 

Um diess zu können, müssen die Ansichten darüber 
immer und immer wieder vor die Oeffentlichkeit gebracht, 
die Discussion immer wieder von Neuem angeregt werden. 
Mehr als ein feiges Flüchten hinter die Schürze der Regie
rung, von welcher l\Iachtsprüche begehrt werden, die wir 
im eigenen Interesse uns hüten sollten, herbeizulocken, muss 
zuletzt die nicht ruhende öffentliche Meinung wirken, Sie 
wird,AnfangsEinige, dann l\Iehrere überzeugen, und je 
rnehr Leute - also auch je mehr Actionärc von Bahnen 
sich endlich über z c u g c n, dass die öftcutliche Meinung 
im Rechte ist und eigentlich nur fordert, was zuletzt auch 
auf den Bahnverkehr günstig einwirken muss, um so nä
her rückt die schliessliche Ueberwindung des Vorurtheils, 
dass hohe Frachten für die Existenz der Bahnen uothwen
dig seien. 

Wir publicircn daher ein paar Zeitungsurtheile über 
die Pechar'sche Karte und Tarifzusammenstellung und for
dern unsere Leser zu weiteren Bemerkungen darüber auf, so 
lVie wir auch Gegenansichten , wenn sich welche fi n
d e n, Raum geben, um im \Vege freier Discussion immer 
lll.ehr Klarheit in die vorhandene Agitation bringen zu helfen, 

DiePrager nPolitiku Nr.188vom10. Juli 1864eagt: 

In Commission der k. k. Hof-Buch- und Kunsthand
lung F. A. Credner "in Prag ist soeben eine n Kohlenrevier· 
karte des Kaiserstaates Oesterreich u von Johann Pech a r, 
Inspector bei der k. k. Südbahn, erschienen. 

Wir ergreifen gern die Gelegenheit des Erscheinens 
dieser Karte, um auf die Kohlenfrage in Oesterreich, die 
wir schon wiederholt einer Besprechung unterzogen haben, 
hier nochmals zurückzukommen. 

Die Kohlenfrage ist bis jetzt bei uns, einige wenige 
Stimmen der durch die hohen Kohlenpreise unmittelbar be
troffenen Industrie ausgenommen, nicht in dem Masse er
örtert worden, wie es die Wichtigkeit der mineralischen 
Brennstoffe verdient hätte. 

Aus diesem Grunde stehen wir auch weit hinter ande
ren Staaten, in welchen, wie in England, Frankreich und 
Belgien die Kohlenfrage zu umfassenden Untersuchungen 
und wichtigen Resultaten geführt hat. 

In Frankreich werden z. ß. über den Kohlenverbrauch 
in jedem Departement, sowie über den Kohlenverbrauch 
im Allgemeinen sorgfältige Erhebungen gepflogen und in 
den ämtlichcn statistischen Veröffentlichungen über das 
Berg- und Hüttenwesen die Grösse der Production und Con
sumtion von mineralischer Kohle nachgewiesen, während 
die von Herrn Minard herausgegebenen Karten die Circu
lation der mineralischen Brennstoffe auf den französischen 
Bahnen veranschaulichen. 

Eine ähnliche Karte hat auch das königlich preussische 
Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten für 
das Jahr 1 SßO bis 1862 herausgegeben, aus welcher die 
Production, Consumtion und Circulation der mineralischen 
Brennstoffe in Preussen ersichtlich ist. 

In Oesterreich liegen uns bis jetzt die statistischen 
Daten über mineralische Kohle nur in einigen wenigen Ta
bellen vor, und es muss gewiss Pech ar's Kohlenrevier
karte sammt Tarifen von Allen, die an der Kohlen-Industrie 
betheiligt sind, mit Freuden begrüsst werden. 

Möge hiedurch der Weg zu weiteren Arbeiten ange
bahnt, und die Staatsverwaltung gleichfalls bewogen wer
den, auch für Oesterreich statistische Nachweisungen über 



Production, Consumtion und Circulation der Kohle sammeln 
und veröffentlichen zu lassen. 

Besässen wir schon jetzt eine Darstellung der Bewe
gung der Kohle auf unseren Bahnen, so würden wir dar
aus ersehen, auf welchen widernatürlichen 'V cgen die Kohle 
an den Ort der Consumtion gelangt, und wie hier trotz des 
Kohlenreichthums der Preis der Kohle durch die hohen 
Tarife unserer Bahnen unerschwinglich wird. 

Die der Karte beigegebenen Tarife machen cs Jeder-

Tabelle A. 

~D 5 
1 ßuschtehradcr 

Graz-Köflachcr ßahu 
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wird gezahlt für 1 Centner i.n Kreuzern 
österr. Wlihrnng 
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mann leicht möglich, einen Vergleich zwischen den Tarifen 
der einzelnen Bahnen zu machen. Wir theilen hiebei die 
Bahnen in zwei Gruppen ein, und zwar: 
a) Bahnen von kleinerer Ausdehnung, die von den Gruben 

führen und in die grössercn Bahnen einmünden; 
b) die übrigen Bahnen, und lassen in der Tabelle A eine 

Darstellung der Tarife der ersteren von ho.lb zu halb und 
Viertelmeilen, und in der Tabelle B die Tarife der letz
teren Bahnen von 5 zu 5 Meilen folgen. 

Tabelle ß. 

wircl gezahlt für 1 Centncr in Kreuzern iistcrr. "rährg. 

7.5 () 7 9.~ - 10 
1 4.7 1 7 1 2 1 3 "6 - 12.5 

0.5 3.,2 - - 2.9 - - -

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
CiO 
(i5 
70 
75 
80 
85 

15 21.5 21 17 IS·05 - 18 

I0.5 7 10 () () - 10 
15.5 12 13 17 li - 18 
20 Hi.5 15 21 20 - 25 

j ti 
12 12 
1 s 6 16 
20.5 
25.5 

1.o 4.65 3 3 o) 4., -·9 
l.25 - - - •) 

-·9 -
3.~. 3.6 

- -
1 \) 27.6 28 22 22.55 - 22. 
22 32.- 34 27 :!7 '6 
24 36.; 41 32 32.5 

- 21.5 - 21 20 32 32 
- :!6.G - - - 31i 34.5 

20.5 
25 

l.5 - - 5 3.4 5.3 5 4.6 - - - - 3!13\J 
2 - 6 7 - 6.6 6., 5.6 2S 39.3 47 37 38. - - - - 42 42 
•) 
-·25 - - - 4.3 - - - 32 44 54 42 43. - - - - 50 48 
2.3 - - () -
2.,5 12.5 - - -
3 U·t 9 - 4.a 

7.8 7.2 
- -
u., 8.3 

ti.ü 
-

7.G 

34 49.5 1;0 - :rn.3 
3i 55 67 - -
39 60 - - -

32.5 
38.5 

- 42.1) 

- - - - 50 54 
- - - - - 57 
- - - - - 57 

:i.5 - - 10., - 10.3 9.5 8.G 42 
4 - - 11 -
4., - - - -

11.c 10.6 
1 :?.~ 11., 

~) ·G 
10.6 

46 -
49 

- -17.; 
- - 52.') 

5 - - - - 14.1 12.5 11.G 5:i - 52.; 
5.5 - - - - li>.3 14. 12.2 56 -

60 -
- 52.7 
- 52., 

Schon der erste Blick auf die Tabelle A zeigt, dass 
die Tarifsätze der Bahnen erster Gruppe in keinem Verhält
nisse zu den Tarifen der Bahnen der zweiten Gruppe stehen 
und als höchst ungünstig bezeichnet werden müssen. 

Unter den Bahnen der zweiten Gruppe hat auf grössere 
Entfernungen die Nordbahn trotz der am 1. Juli d. J. ius 
Leben getretenen Tarif-Ermässiguug für Kohlen noch immer 
sehr hohe Tarif-Sätze, während die böhmische Westbahn 
im \' erein mit der Elisabeth - Westbahn und diP. Südbahn
Gescllschaft die niedrigsten Tarif-Sätze anwenden. 

Die Staa.tsbahn-Gesellscliaft hat nur injenen Strecken 
billigere Tarife, wo sie die Concurrcnz der Elbe, Douau 
oder anderer Bahnen zu bestehen hat. 

'Vir sehen, dass die Ei-cnbah11-Vcrwaltungen nicht in 
wohlcrwogenero eigenen und deu1 Interesse der Industrie, 
sondern nur durch Concurrenz gedrängt, die Tarife er
uicdrigen. 

Am deutlichsten ersichtlich ist diess aus den Tarifen der 
Nordbahn für die Stationen der Brünuer Strecke, für welche 
Strecke, um die Buschtehraderund Schwadowitzcr Kohle aus 
Brünn zu verdrängen, der Tarifsatz bis unter einen Kreu
zer herabgemindert, hingegen in der Richtung gegen Wien 
der Satz mit 1.1 kr. aufrecht erhalten wurde, wodurch der 
Brünu-Rossitzer Bahn die :Möglichkeit benommeu wird, ihre 
Kohle auf den 'Viener Markt zu bringen. 

Aus gleicher Ursache dürften wir in kürzester Zeit in 
der Lage sein, eine Tarif-Ermässigung der Staatsbahn ab 

Kralup gegen Prag melden zu können, da sich deren Koh
lenverkehr von Kladno via Kralnp nach Prag nach den 
Marktberichteu um 72 Procentvermindertc, seit die Buschte
hrader Bahn den Centner Kohle von Kladno nach Prag ulll 
11 kr. stellt, während der Frachtsatz via Kralup 14.5 kr. 
beträgt. 

W eun, wie man sieht, die Ermässigung der Kohlentarife 
nicht in Folge einer vernünftigen Erwägung und billigen 
Rücksicht auf unsere unter den Lohen Kohlenpreisen dar
niederliegende Industrie ins Leben tritt, so müssen wir die 
baldige Rcalisirung des fürstlich Schwarzenbcrg'schen Pro· 
jectes, Wien mit Eger und Prag durch eine directe Bahn 
zu verbinden, besonders herbeiwünschen 1 um dem gegen· 
wärtigen unnatürlichen Wege der Radnitzer Kohle via Furth· 
Passau nach \Vien eiu Ende zu machen. 

Die in dieser Richtung von der Kaiserin Elisabeth· 
und böhmischen 'Yestbahu gemachten Anstrengungen müs· 
sen mit Anerkennung erwähnt werden. 

Ein weiterer Uebelstand bei unseren Tarifen kann nicht 
unerwähnt bleiben, die Uebung nämlich, dass einzelnen Ver
einen oder Gewerkschaften von Seite der Bahnverwaltun· 
gen Ermässigungen gewährt werden, indem diese Ermässi
gung den Kohlenconsumenten in den seltensten Fällen zu 
Gute kommt und nur den Vereinen oder Gewerkschaften 
zufällt. 

l\Iögen sich daher die Vertreter der Industrie, die Ha.~
dels- und Gewerbekammern in Oesterrcich, der so wicbti· 



299 

gen Kohlenfrage bemächtigen und mit allem Nachdrucke 
auf die Regulirung der Kohlentarife dringen, wie diess den 
Kammel'n und den speciell für diesen Zweck gebildeten Ver
einen in Deutschland schon längst gelungen ist. 

Der nPester Lloyd" Nr. 152, Jahrgang 1864 sagt: 
Die Frachtentarife unser Eisenbahnen, eine wichtige 

volkswirthschaft.Jiche Frage. -Pest, im Juli. Wie weit in 
der That die österreichischen Eisenbahnen mit ihren Tari
fen hinter den Forderungen der Zeit zurückgeblieben sind, 
zeigt sich nirgends deutlicher, als in den Frachtsätzen für 
Steinkohlen, diesem der modernen Industrie unentbehrlich 
gewordenen Material, den nschwarzen Diamanten,u wie ein 
geistreicher englischer Nationalökonom sehr bezeichnend 
sie genannt hat. Eisen und Steinkohlen bilden die Grund
pfeiler der Handelsgrösse Englands 1 wie sie sich als die 
Grundpfeiler der riesigen Machtentwicklung dieses Landes 
im Allgemeinen bezeichnen lassen. Nächst England be
sitzen Frankreich, der Zollvel'ein und Belgien unter allen 
übrigen Ländern Europa's die am stärksten entwickelte 
Eisen- und Kohlenindustrie, es ist kein Zufall, dass diesel
ben Länder es sind, deren Handelsentwicklung diejenige 
aller andern europäischen Cnlturstaaten bei \Veitem über
ragt. Eine Industrie in grossem Style gedeiht vorzüglich 
dort, wo derselben das Salz und Brod diese!' Industrie, Eisen 
und Steinkohle, in grossen Massen und zu den billigsten 
Preisen zur Verfügung gestellt werden kann. Ohne wohl
feiles Eisen und wohlfeile Steinkohle wird daher auch Oester
reich auf dem Weltmarkte so leicht nicht den Wettbewerb 
mit den vorgeschrittenen Industriestaaten bestehen lernen. 

Es ist eine traurige Thatsache, dass die Preise dieser 
beiden der Industrie unentbehrlichen Rohstoffe in Oester
reich unve1hältnissmässig höher stehen, als in allen übri· 
gen, vorgeschritteneren Industrieländern Europa's, und es 
lässt sich unwiderleglich nachweisen, dass die Schuld dar
an niemand Anderem beigemessen werden kann, als den 
österreichischen Eisenbahnen, welche mit ihren aus einer 
grauen Vorzeit überkommenen Frachtsätzen für Mineral
kohlen jeden Aufschwung der österreichischen Industrie bis 
zu der Höhe anderer Culturstaaten geradezu unmöglich 
machen. Die Herabsetzung der Frachtentarife für diesen 
Brennstoff auf den in den Zollvereinsstaaten eingeführten 
reinen Einpfennig t a r i f ist daher für die österreichische 
Industrie eine Lebensfrage im eigentlichsten Sinne des 
Wortes, und wenn die österreichische Industrie sich end
lich dazu ermannt, diese Forderung zu stellen, so wäre es, 
so sehr wir die staatliche Einmischung in Privathände! per
horrescireu, unserer Ansicht nach doch Sache des Staates, 
diese gerechte Forderung mit allen ihm zu Gebote stehen
den Mitteln zu unterstützen, nöthigenfalls zu erzwingen, 
was, wie wir später nachzuweisen versuchen werden, der 
Staat allerdings auch ohne grobe Rechtsverletzung zu 
thun wohl im Stande ist. Zunächst wollen wir jedoch den 
Unterschied in der Concurrenzfähigkeit einer mit wohlfei
lem Brennstoff arbeitenden Industrie gegenüber einer sol
chen, welche denselben zu unerschwinglichen Pl'eisen be
zahlen muss, wie diess namentlich bei der österreichischen 
der Fall ist, noch etwas näher beleuchten. Wir folgen hie
bei cien Mittheilungen, welche vor einiger Zeit von der berg
männischen A btheilung des österreichischen Ingenieurver
eins gemacht wurden. 

Ein Eisenwerk, welches etwa 100.000 Centner Roh
eisen producirt, bedarf dazu 200.000 Centner Coaks. Be-

zieht es diese zwanzig Meilen weit, so hat es dafür in Preus' 
sen 18-21.000 Gulden anßeförderungskosten zu zahlen 
während in Üe8terreich für dasselbe Quantum 36-47.000 
Gulden an Fracht zu entrichten sein würden. Der Artikel 
Steinkohle verursacht also dem österreichischen Eisenwerke 
einen permanenten Mehraufwand von 18-26.000 Gulden 
jährlich, es ist klar, dass hiebei jede Concurrenz mit der 
günstiger situirten ausländischen Industrie zu einer Unmög
lichkeit wird. Begreiflicher Weise ist es nicht bloss die 
Eisenindustrie, welche unter diesem Uebelstande leidet, son
dern es wPrden von demselben alle übrigen Zweige der Ge
werbthätigkeit, welche zu ihrem Betriebe bedeutende Quan
titäten mineralischer Brennstoffe benöthigen, in gleicher 
Weise betroffen. - Eine Berechnung der Mehrkosten, 
welche der österreichischen Zuckerfabriks- oder der Bren
nerei- und unserer Dampfmiihlen-lndustrie durch die enorme 
Theuerung der mineralischen Brennstoffe el'wachsen, würde 
ganz ähnliche Resultate liefern. Diese Theuerung ist es auch, 
welche den Gasconsum in Oesterreich so viel kostspieliger 
macht, als in andern Ländern, in denen die Preise der Mi
neralkohle nicht durch einsichtslose Bahnverwaltungen auf 
eine ungemessene Höhe hinaufgetrieben werdeu, ein Um
stand, der sid1 in grössel'en Städten in jedem gl'össeren 
Haushalte wie in jedem Geschäfte fühlbar macht. 

Es wäre daher ein Irrthum, anzunehmen, diese Frage 
habe für Ungarn, dem bisher noch eine grossartig entwickelte 
Industrie mangelt, nur ein untergeordnetes Iutel'esse. Theure 
Kohlenfrachten sind für Ungarn gleichbedeutend mit der 
Vertheuerung des Eisens, desscu unsere Landwirthschaft 
in von Jahr zu Jahr wachsendem Verhältnisse bedarf, sie 
vertheuern uns aber auch fast ohne Ausnahme alle Indu
strie-Erzeugnisse, welche wir von den österreichischen Fa
briksdistricten jahrein jahraus beziehen. In jedem Pfund 
Zu c k er 1 welchen wir im Haushalte consumiren, zahlen wir 
den österreichischen Eisenbahnen einen Zoll von mindestens 
1 kr., denn um wenigstens 1 Gulden per Centner sind die 
zollvereinsländischen Fabriken in Folge ihrer wohlfeilen 
Kohle im Stande, ihr Fabrikat billiger herzustellen, eine Ver
theuerung, die schliesslich niemand Anderer, als der Con
sument zu zahlen hat. Endlich hemmen aber diese Tarife 
auch das Emporkommen einer eigenen Industrie, die mit 
der wachsenden Bevölkerungszahl unserer Städte doch, aller 
sonstigen Hindernisse ungeachtet, mit der Zeit auch hier 
eine Stätte finden würde. \Vir sprechen daher auch recht 
eigentlich im Interesse Ungarns, wenn wir die gleichmässige 
Herabsetzung der Kohlenfrachten auf den in Norddeutsch
land allgemein eingeführten Satz von einem Pfennig oder 
5 / 12 kr. pr. Cent n er und l\I e i 1 e fordern. Mögen alle Corpo
rationen des Landes, welche dazu berufen sind, den volks
wirthschaftlichen Interessen ihre Aufmerksamkeit zu wid
men, mögen insbesondere unsel'e Handelskammern und 
Ackerbauvereine es nicht unterlassen, diese Forderung nach 
Kräften zu unterstützen. 

Unter allen österreichischen Eisenbahnen ist es bisher 
die Nordbahn gewesen, welche, was die Frachtentarife 
im Allgemeinen und die Kohlenfrachten insbesondere an
belangt, zu Beschwerden über die unverhältnissmässige 
Höhe derselben den meisten und begründetsten Anlass ge
boten hat. Die Nordbahn ist unglücklicherweise Besitzerin 
sehr ergiebiger Kohlengruben in Mähren, und diese sucht 
sie mit einer Hartnäckigkeit ohne Gleichen vor jeder frem
den Concurrenz zu schützen. Aus diesem Grunde belegte sie 

* 
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die vortreffliche schlesische Kohle, welcher, da sie die Haupt· 
linie der Bahn auf ihrer ganzen Länge zu passiren hatte1 
eine jede mit grösserer Einsicht begabte Verwaltung gewiss 
eine vorzugsweise Begünstigung gewährt haben würde, die 
man einem Massentransporte liefernden Artikel, wie Kohle, 
schon zugestehen kann, - belegte sie dieses vortreffliche 
Brennmaterial mit einem Frachtsatze, bei welchem sie loco 
Wien nicht unter 1 fl. 5 kr. geliefert werden konnte, ein 
Preis 1 dessen Höbe erst dann ersichtlich wird, wenn man 
weise, dass der Grubenpreis sich für diese selbe Kohle auf 
etwa 15 kr. pro Centner berechnet. Von Dabrowa nach 
Wien, auf einer Strecke von nur 53 1/ 2 Meilen 1 betrug die 
Bahnfracht nicht weniger als 69.55 kr. E11 bleibt ein ewi
ges Räthsel, dass eine Grossstadt, wie \Vicn 1 mit einer so 
entwickelten bedeutenden Industrie, sich diesen Frachtsatz 
so lange gefallen lassen konnte; doch datiren die Klagen 
darüber sich erst wenige Jahre zurück_, noch nicht bis 
zu der Zeit, seit welcher wir in diesen Blättern begonnen 
haben, dieser Frage unsere unausgesetzte Aufmerksamkeit 
zu widmen. 

Mit dem eingetretenen Wechsel in den leitenden Per
sönlichkeiten scheint sich denn nun auch bei der Nordbahn
direction die Einsicht Bahn zu brechen, daes sie mit ihren 
verrotteten Ansichten sich in einem unlösbaren Wider
spruche mit den Forderungen unserer Zeit befindet. Eine 
der ersten Massregeln der neuen, in die Dircction berufe
nen Verwaltungsbeamten ist die Herabsetzung der Kohlen
frachten gewesen. Frl'ilich ist diese Herabsetzusg von 1.56 
kr. auf 1 .. kr. bei Entfernungen von 1-8 Meilen, von eben
falls J.lG 'J.r. auf 12/ 5 kr. von 8-13, bis zu der äussersteu 
Grenze von 1.1 kr., welcher Satz bei einer Entfernung von 
16 Meilen gegen die vormaligen 1 3 kr. eintritt, eine so 
homöopathische, dass die österreichische Industrie sich da.
mit in keiner Weise begnügen kann, wenn sie ihre Stellung 
begreift. Was dieselbe fordern muss, ist der Einpfennig
t a r i f, und von dieser Forderung darf sie nichts abdingen 
lassen, will sie mit den Industriellen anderer Länder glei
chen Schritt halten. 

Ferner in Nr. 164 vom 20. Juli 1S64 sagt ein zweiter 
Correspondent: 

Die Bahntarif-Frage ist eine Lebensfrage für die öster· 
reichische Industrie geworden. Der 11Pester Lloyd u hat eine 
Reihe hierauf eingehender, sach- und fachgcmässer Artikel 
über "die Frachten unserer Bahnen« gebracht, und diess 
veranlasst uns zu dem Ersuchen: Sie mögen einer Illustra
tion dazu in Ihrem Blatte Raum gönnen, die wir in der fol
genden, allerdings nur Einen Verkehrsartikel behandelnden 
Tabelle liefern. Wir sprechen von der Mine r a 1koh1 e. 

Der Herr Verfasser j euer Frachtenartikel hat schon 
darauf hingewiesen, von welch tief eingreifendem Einflusse 
die Kohle für die gesammte Productiou sowohl, als für die 
Budgets der Haushaltungen, daher für Jedermann im Staate 
ist. Es erübrigt uns daher nur, die Wichtigkeit der Gleich
stellung des Kohlentarifs hier mit dem im ganzen Zollverein 
als eine der wichtigsten Angelegenheiten der Volks- und 
Staatswirthschaft zu betonen. Die Wälder werden devastirt, 
währer,d die Kohlenschätze tief unter ihnen nur kärglich 
angebrochen werden 1 weil der Kohlentarif die Preisparität 
der Kohle zum Holze hindert. Die Arbeit und der Wohl
stand \'On ganz Oesterreich krankt mit an dem Kohlentarife; 
hier wird im Interesse der Monarchie Abhilfe getroffen wer
den müssen. 

Die Tabelle - die nach der von Herrn Pech a r, Süd
bahninspector, aus amtlichen Quellen gelieferten Bearbei
tung sämmtlicher Tarife für Kohlen· und Coaksversendung 
mittelst Lastzügen zusammengestellt ist - bringt die Ver
schiedenheit der Kohlenfrachten bei gleicher Meilenzahl zu 
übersichtlicher Anschauung, wie sie durch die Willkür der 
grosscn Verfrachtungseompagnien sich herausgebildet hat. 
Als Erläuterung diene: Die Frachtpreise sind in Kreuzern 
für Meilengruppen und für complete Wagenladungen zu 200 
Zollcentnernangegeben. Ueber die Kohlenbahn l\Ioh:ics-Fünf
kirchen liegen Berichte nicht vor. - Die Frachtpreise für 
Streckeu bis inclusive 5 Meilen geben ein solches Chaos, 
dass wir sie lieber gar nicht notiren. 

Nordbahn 
Galizische 
Staatsbahn: 

Meilen: 10 15 20 25 
,kr. 14.7 21.5 27.6 32.7 
• n 13.6 18.05 22.55 27.6 

30 35 40 
36., 39.3 44 
32.8 38 43 

ab Pardubitz „ 17 21 21 
„ Kralup „ 12 t 8.5 20 5 25.5 „ Aussig . „ 12 16 20.5 25 

in Ungarn .• „ 18 25 32 36 39 
Pardubitzer Bahn: 

Localverk.-B.-G .. n 11.5 18 22.7 
Schwadowitzer K. n 10 15 20 
Buschtehrader B. n 11 10.5 14 

Elisabeth-Bahn n 12 17 22 27 32 
Theissbahn „ 17 21 28 34 41 
Böhmische Westb. n 12 16.5 21.5 26.6 
Südbahn ..... „ 11 15 19 22 2-1 

Kohlenbahnen: 

Meilen: 11/ 2 3 
Köflach-Gratz per Zollcentner kr. 4.6 7.6 
Buschtehrad pr. Wagenladung n 5 8.

5 
Teplitz-Aussig „ n 3.4 4.

3 
Rossitz-Brünn pr. Zollcentner n 14.L 

42 

37 
47 

28 

50 

42 
54 

32 

5 
11.6 
11 

Eine Tabelle, so buntscheckig wie die deutsche Bun
deskarte. Eben so scheckig sind aber auch die Bestimmun
gen über die Nebengebühren. - Diese betragen für das 
eventuelle Auf. und Ab laden t.6 kr. auf der Nordbahn, 
Carl- Ludwigs· und böhmischen Westbahn, dagegen auf der 
Südbahn 2 kr. per Zollcentner und Strecke und erhöhen um 
eben so viel den Frachtpreis. In den Preis bereits einge· 
rechnet ist die Gebühr auf der Staats- uud Theissbahn, bei 
den übrigen ist nichts davon erwähnt. - Die allgemeine 
Versicherungsgebühr auf der Nordbahn obligat und 
durchschnittlich 0.6 kr., ist an der Südbahn 0.6 kr. und 
facultativ, an dergalizischeu obligat und eben so viel; an 
der Staatseisenbahn in den Tarif für volle \Vageuladungen 
schon eingerechnet, wird sie bei Minderladungen mit O.g kr. 
wieder obligat, besonders entrichtet; au der Theissbahn 
obligat, eben so hoch erhoben, ist sie im Tarif der böhmi
schen W estbahu schon mitbegriffen, bei den übrigen nicht 
erwähnt. Auf den kurzen Strecken sind diese so hoch be
rechneten Gebühren besonders drückend, und sind sie nur 
desshalb so eingehend hier besprochen. 

Zu den hier tabellirten Tarifen der grossen Bahnen 
kommen nunmehr noch die Specialta.rife derselben: 
Nord bahn: Szczakova.-Krakau nur 1/ 10 kr. pr. Ctr. u. Mle. 
Staatsbahn: 
Kralup über Böhm.-Trübau hinaus} nur 8/ 10 kr. exclus. aller 
Aussig über Pfelouc hinaus Nebengebühren 
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Marchegg über Kecskemet hinaus / nur t kr. und eben so, 
Oravicza über Pest hiuaus \ ferner ohne Zuschlag. 

Pard ubitzerb ahn, Reichenberg-Eisenbrod 7 Meilen und 
80 Zollctr. ß. 8.80, Schwadowitz über Pardubitz hinaus 
ß. 12.75 pr. Ctr. 

EI i sa b e th- und böhmische Westbahn Vereinstarif 
über Baiern von Pilsen nach Wien 82 1

/ 2 Meilen 50.~ kr. 
von Radnitz n n 86 1/ 2 n 56.5 n 
von Stankau n n 77 n 46.t n 

Die Specialtarife der Kohlenbahnen zeigen ähnliche Varie
täten. Hienach ist zu constatiren, dass, abgesehen von dem 
Specialtarife der Westbahn für Pilsener Kohlen, *) der K oh-
1 e n f r acht t a ri f der Südbahn der billigste ist un
ter den theuern österreichischen. Er geht noch unter den 
von der Nordbahn vergebens erbetenen Kreuzertarif, er
reicht aber den Pfennigtarif noch lange nicht. Nach der 
Unbilligkeit gegen das consumirende Publikum 
cl as sifi ci rt, reihen die Bahnen sich folgendermassen: 
obenan die Theissbahn, folgen die Staatsbahn ungarischer 
Route, Nordbahn, galizische, österreichische Westbahn, Par
dubitzer und die böhmische Westbahn, die der Zeit und 
ihren Forderungen noch am meisten Rechnung trägt. -
Von den K oh 1 e n bahnen. ist Rossitz die theuerste, und es 
wäre wohl auch eine schärfer betonende Eigenschaft auf 
sie anwendbar - die Teplitzer aber die billigste. 

Es ist bemerkenswerth, wie alle um die Nordbahn sich 
gruppirenden und in sie einmündenden Bahnen nicht nur 
ihren Tarif adoptirt, sondern ihn mehr oder weniger noch 
überboten haben an Unbilligkeit. - Sehen wir nunmehr 
nach den Zugeständnissen an die Concurrenz, die, so ge
ring die Bahnen sie au einander machen, denn doch der 
Arbeit auf den betreffenden Strecken zu Gute kümmt, und 
wie diese selben Bahneu sich wieder regressiren. Die 
jüngste, sehr geringe Tarifmodificatiou der Nordbahn ge
nügt nahezu, um die Coueurrenz der von beiden \Vest
bahnen in Wien debitirteu Pilsener Kohle zu enlrücken. 
Diese Concurrenz, die nur durch Anwendung eines ver
hältnissmässig niedereu Tarifes auf der 77-86 1/ 2 ?.!ei
len langen Strecke bis Wien, also auch auf der Westbahn 
erzielt werden konnte, bei dem diese denn auch that3äch
lich ihren Nutzen haben musste, ist überzeugend genug, 
für das, was niedere Tarife vermögen; die \V c s t b ahn 
wendet ihn aber für ihre oberüsterreichischen 
Kohlen- und Lignitbezüge doch nicht an. - Die 
Parclubitzer Specialta.rife, mit der Basis 1 kr. für Schwa
do\\'.itzer und gar % kr. für Buschtehrader Kohle, muss 
der Kohlenlocalverkehr längs der Bahu entgelten. - Die 
Staatsbahn, die auf ihren böhmisch-mährischen Strecken 
Kohle auf 20 l\Ieilen weit mit 21 kr. verfrachtet, ent
blödet sich nicht; für die gleiche Strecke in Ungarn 
32 kr. einzuheben, während die Südbahn mit 32 kr. für 
40 Meilen sich begnügt. - Der Nordbahn können derglei
chen Inconsequenzen nicht zum Vorwurf gemacht werden, 
ihr sind alle Consumenten gleich theuer; sie achtet nicht 
der Klagen der Industrie, die bereits um den Kreuzer bei ihr 
bittfällig geworden, der Industrie, die sie nährt. Der Ernäh
rer bettelt bei dem von ihm Ernährten. Es lebe das l\Ionopol ! 

So sprechen sich die Tagesblätter aus! -

*)Warum diese eben ganz besonders begünstigt worden, 
ist uns uicht klar genug. Jedenfalls ist .Gleiches Recht für 
Alle" nicht die Devise der Bahnclirectionen ! 

Neue Stimmen über die Salinen des Salz
kammergutes. 

I. 
Dass die Salinenfrage, welche wir seit etwa 

einem Jahre in dieser Zeitschrift mehr als sonst der Auf
merksamkeit unserer Leser näher zu bringen suchten, keine 
von uns künstlich erfundene, sondern eine wirklich in den 
Vordergrund des Tages getretene sei, beweisen die seit etwa 
2Jahren aller 0 rt e n auftauch enden Schriften und Abhand
lungen über diesen Gegenstand. In Pr e u s s e n, wo die be
harrlichen Bohrungen zum Aufschluss bedeutender Stein
salzlager geführt haben, bereitet sich ein wichtiger Um
schwung vor, der natürlich auch in der Literatur, insbeson
dere der (ministeriellen) Zeitschrift für das Berg-, Hütten
uud Salinenwesen des preuasischcn Staates in zahlreichen 
Artikeln Ausdruck findet. Aber auch unsere österreichi
~ehen Salinen, besonders die des Salzkammergutes, siud 
seit Kurzem wiederholt der Gegenstand wissenschaftlicher 
Abhandlungen geworden, von denen man nicht umhin kann 
Notiz zu nehmen. Ausser einer schon aus dem Jahre 1862 
herrührenden grösseren Abhandlung des Berg-Ingenieurs 
M. O. Keller in deu Anna/es des ll/ines (4. Lief. 1862, 
S. 1-95), welche jedoch vielleicht nicht allen unseren Sali
nisten zu Gesichte gekommen sein dürtte, sind vor wenigen 
Wochen erst zwei ganz neue Arbeiten in unsere Hände ge
langt, über welche ein:ge Worte zu sagen nicht unterlas
sen werden kann, obwohl wir vor Kurzem erst einen Aus
zug aus einem staatawirthschaftlichen Versuche über das 
Salzmonopol (v. Plenker) gebracht haben. 

Die eine dieser neuesten Arbeiten findet sich in der 
zu Lüttich erscheinenden Revue universelle des min.:s etc., 
herausgegeben von Cuyper, im Mai-Juni-Hefte 1864, 
S. 4 73-525, unter dem Titel: Exploitation du Set dans !es 
Alpes de Salzburg (Salzgewinnung in den salzburgischen 
Alpen) von· Leo Ger ar d, Bergingenieur-Eleven. - Die 
Andere ist die Frucht einer im Auftrage des k. k. Finanz
ministeriums im Sommer 1863 unternommenen Unter
suchung des Salinenbetriebs in Ebensee, Ich! und Aussee 
durch den Chemiker der k. k. geologischen Reichsanstalt 
Carl Ritter v. Hauer und findet sich im 2. Heft des 
Jahrbuchs der geologischen Reichsanstalt für 1864, Seite 
257-302. 

Beide enthalten mancherlei Beachtenswerthcs, und 
wir wollen, indem wir aus denselben l\Iittheilungen machen, 
zum Studium derselben - und des Salinenwesens über
haupt auffordern. 

\Vas wir zunächst als beiden Abhandlungen gemein
sam bezeichnen müssen, ist, dass sich beide nicht bloss 
mit dem technischen Betrieb allein befassen, sondern auf 
den ökonomischen Theil desselben mehr oder minder ein
gehend hinübergreifen. 

Was nun den technischen Betrieb derSudhütten 
betrifft, so findet man in v. Hau er's Arbeit nicht nur eine 
grosse Anzahl von Analysen der Soolen, des Salzes und 
der Abfälle, sondern auch ein kritisches Urtheil, dessen 
Endresultat allerdings geeignet ist, die Angriffe des Abge
ordnetenhauses auf den Salinenbetrieb in dieser Beziehung 
wesentlich zu entkräften, denn Herr v. Hauer fasst sein 
Urtheil in dem Schlussatze zusammen: 

n-Die Beantwortung dieser Frage (was kostet 
nthatsächlich die Erzeugung von 1 Ctr. Sudsalz), wozu mir 
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nohnediess auch die Behelfe fehlen, lag nicht in dem Kreis 
„ der mir übertragenen Aufgabe, die sich wesentlich nur 
„auf die chemische Seite des Salinenbetriebes bezog. Nach 
„Allem, was in der letzteren Richtung erprobt wurde, ist die 
„Leistung der Salinen (die Erzeugung eines möglichst 
„reinen Salzes) eine vorzügliche, Nach allen empfan
„genen Eindrücken scheint auch der Betrieb in andern 
„rei n t ee hnis eben Beziehungen, wie z.B. in Hinsieht 
„ des aus den Soolen ausgebrachten Quantums von Salz, 
„ der nutzbar gemachten Wärmemenge, des Brennstoffs 
„u. s. w. auf einer anerkennenswertben Höbe zu 
11 stehen. Sieber ist es mindestens, dass bei der loea
nlen Leitung und Verwaltung an den einzelnen 
„Salinen ein unverkennbares Streben herrscht, 
„die technische Seite des Betriebes zu heben, 
„und dieses Bestreben bat eine Reihe loealer Ein-
11richtungen, Verb esseru nge n, Manipulations-
11änderu n gen u. s.w. anjeder der einzelnen4Sa
„ l in e n i m Ge f o 1 g e g e hab t etc. etc." 

Dieser Ausspruch - gegenüber dem im Reiehsrathe 
geäusserten Vorwurfe, dass man bei den Salinen „noch auf 
dem Standpunkt wie zu Zeiten Carls des Grossen" stehe, -
ist umsomehr von Gewicht, als Herr v. Hauer keineswegs 
zu einem servilen Lobredner geworden ist, sondern im Ver
laufe seiner Abhandlung sich über Einzelnes, was er noch 
unvollkommen findet, mit offenem Freimuthe und ohne Rück
sicht auf kleine Empfindlichkeiten ausspricht, entschieden 
gewisse bestehende Einrichtungen angreift und auch mit 
kritischen Bemerkungen nirgends zurückhält, wo sieh ihm 
Anlass dazu bietet. Wir glauben fast, dass ihm Manches 
davon verübelt werden mag, aber gerade dieEer kritisch c 
Standpunkt, auf den er sich gestellt 1 verleiht der An er
k e n nun g, welche sieb im Schlussresumee e b e n so u n
u m wund c n ausspricht, auch einen weit höheren Werth 
als der Lobpsalm einer servilen Wohldienerei verdienen 
würde, die gerne bereit ist, „A 11 es und Jedes vortrefflich 
zn finden.u 

Die mehr referirende als kritische Abhandlung G c
rard's in der Revue des mi11es spricht zwar kein Urtheil 
aus, allein die von ihm mit der Saline Reichenhal1 gezoge
nen Vergleichungen geben ein für die Salinen des Salz
kammergutes ganz günstiges Resultat! 

·wir wollen nun etwas in die Einzelheiten beider Ab
handlungen, insbesondere der v. Hauer'schen eingehen und 
auch den krifüehen Theil ein wenig in's Auge fassen und 
im Interesse des Fortschritts und der Ehre unserer Salinen 
verwerthen. 

II. 
Ueber die Sudhäuser bemerkt Herr v. Hauer, dass 

sich in den 4 Salinen des Salzkammergutes „ die Gebäude 
durch Solidität, Zierlichkeit und Gel'äumigkeit auszeich
nen. u 'Vir können diesen Ausspruch unbedingt unterschrei
ben, so wie wir auch die Rücksicht zu würdigen wissen, 
welche bei dem palastartigen Baue des Sudhauses in Eben
see und Ischl in Bezug auf die eleganten Bade · und Ville
giatur-Orte Ischl und Gmunden ohgewaltet haben mag. 
Ohne das Streben tadeln zu wollen, welches beim Bane 
dieser Staatsgebäude auch auf ein imposantes Aeussere ab
zielte, dürfte dieser ästhetisch zu rechtfertigende Luxus 
doch auch einige Schattenseiten haben. 

Bei einer Fabrication, deren Object ein fi n an c i e I
I es Monopol ist und wobei der Preis des Productes nicht 

der kaufmännischo ist, sondern eine namhafte Steuer in 
sieh begreift, würde financiell sowohl als volkswirthsehaft
lich ein minder kostspieliger Bauaufwand angezeigt gewe
sen sein, vorausgesetzt, dass dabei dem Raum ohnediess 
und der Zweekmässigkeit gebührend Rechnung getragen 
wird. Bei Neubauten verdiente dieser Gesichtspunkt ei
nige Beachtung. Es ist übrigens in 0 esterreich 
auch bei Privatwerken häufig ein zu grosser 
Bauaufwand geb r ä u c h l ich, welcher nicht selten zur 
Vertheuerung der Production mitwirkt. Wer damit die eng
lischen und viele deutsche Etablissements vergleicht, wird 
uns Recht geben, wenn wir behaupten, dass wir überhaupt 
etwas zu luxuriös bauen, was nicht bloss in den zu weit ge
henden Baugesetzen, sondern auch in der Sitte gegründet 
ist, deren Einfluss - mindestens bei Privatwerken erst 
dann vermindert werden dürfte, wenn die Coucurrenz mit 
minder kostbar bauenden Mitbewerbern auf dem Welt
markte auch unsere Industriellen nöthigen wird, den Bau
eonto etwas f'inzuscbränken. Darum entschuldigen wir auch 
diesen Aufwand beim Staate einigermassen, und wünschen 
nur, dass die Liebe zum Einfachen und Zweekmässigen 
sieb künftighin immer mebrund mehr Bahn brechen möge.*) 

Diese schönen und kostspieligen Gebäude dürften 
vielleicht auch ein Hinderniss für die Ausführung eines 
Vorschlages bilden, welchen Herr v. Hauer au einer andern 
Stelle seinf'r Abhandlung macht, - näwlich, dass durch 
Verlegung einer Sudhütte nach Attnang (im Text steht 
irrig 0 ttnang) die Versiedung der dahin zu leitenden 
Soolen mehl' in die Nähe der fossilen Brennstoffe der Wolfs
cgg-Traunthaler Kohlcnwcrks-Gesellscbaft gebracht werden 
könnte, deren Kohlenbnhn eben bei Attnang in die Kaise
rin Elisabeth-(West-) Bahn mündet. Denn obwohl die Soo• 
Icnleitung selbst in einer Länge von 2 Meilen(?) etwa dem 
Gefälle nach weder schwierig, noch allzu kost spie 1 i g **) 
wäre, so ist doch nicht zu läugnen, dass das Vel'lassen der 
mit namhaften Kosten vor nicht allzulanger Zeit erbauten 
Sudhäuser in Ebensee und die Erbauung neuer Sudwerke 
in Attnang fin an c i el l einige Bedenken erregen könnte; 
wenn nicht für die ersteren eine andere nutzbringende Ver
wendung - z. B. als grosse Hotels oder Fabriken möglich 
gemacht würde. 

Ueberhauptdurchzieht die Arbeiten des Herrn v.I Hauer 
continuirlich der Gedanke, dem bisher ausschliesslich herr
schenden vegetabilischen Brennstoff - die Anwendung 
fossiler Kohlen zu substituiren, was schon im Reichsrathe 
mehrfach befürwortet wurde und wohin auch dns k. k„Fi
nanzministerium durch wiederholt angeordnete Versuche 
zu gelangen strebt. Hier ist auch der Punkt, auf welchem 
eine Collision financieller und volkswirthsehaftlieher In
teressen möglich ist, die wir schon einmal besprochen 
haben. 

So lange - bei der anerkannt sehr vollkommenen 

*) Gerard sagt am a. 0. S. 516, dass die neuerbauten Sali
nen von Reichenhall und Ebensee sehr gut angelegt 
(fort bie11 disposees) und „mit einem Luxus hergestellt 
sei e n, w e 1 c h er u n m ö g 1 ich P 1 atz g r e i t e n k ö u n t e, 
•Venn die Regierung nicht das Monopol des Salzes 
\Jesässe!" 

**) Ein verehrter Freund bemerkte uns über diesen Punkt: 
„Zwei Meilen = <,oooo mit billigsten Röhren von 3" glasirten 
Thon oder Asphalt it 4 fl. wiirden also auf 32.000 fl. und bis 
sie gelegt sammt Grundentschädigung etwa 60.000 fl. zu stehen 
kommen. 
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Heizmethode dieser Salinen - die Feuerung mit Holz sieb 
als wohlfeiler nachweisen lässt, kann der L oc alle it ung 
der Wunsch, dabei zu beharren, keineswegs verübelt wer
den; denn ihr ist ja eben die fi n an c i e l l e Aufgabe vorge
zeichnet, wohlfeil zu erzeugen und das:Mooopolsobject mit 
möglichstem Gewinne zu verwerthen. Anders verhält. es 
sich mit der ober s te n Leitung durch das Finanzministe
rium, welches allerdings berufen ist, neben der financiellen 
Seite des llfonopolsertrages auch die volkswirthschaftliche 
Sorge für den Waldstand und für den Holzbedarf zu an
dern industriellen Zwecken nicht aus dem Auge zu verlie
ren! - Cuique suum ! - Allein Herr v. Hauer sucht auch 
nachzuweisen, dass Fossilkohle, wenn sie mit ihrem vollen 
Brennwerthe ausgenutzt wird, wirklich nicht kostspieliger 
sein würde. Um aber mit diesem Beweise auch wirklich 
durchzudringen, müsste man eine sehr genaue Berechnung 
des wahren Holzvorrathes und Bedarfes, der Waldwirth
echaftsmomente und das Resultat Jüngerer uud genauer 
Heizversuche zur Verfügung haben, was dermal noch nicht 
der Fall ist. - Allein solche Versuche sind eben jetzt au. 
geordnet - und werden gleichzeitig auch noch auf der kg!. 
baierischen Saline Reichenhall mit der gleichen Kor.tenart 
unternommen. \Vir dürfen hoffen, dass der Effect bei un
serer 26 1/ 2percentigen Soolc nicht ungünstiger ausfallen 
werde, als bei der schwächeren 25percentigen Reichenhal
ler Soole. \Vie viel dabei auf Heizeinrichtungen 
u n d au f A u g e u n d Ha n d d c s H e i z e r s a n k o m m t, 
ist Jedem bekaunt, der mit Feuerungen zu thun hat, es 
ist z. B. vor Kurzem (am 31. August) in einem lehrreichen 
Vortrage des Ingenieurs der Staatseiseubahn de Lag !i o in 
eiuer Sectionssitzung der allgemeinen Architekten- und In
genieurs-Versammlung in Wien nachdrücklich hervorge
hoben worden. - Jedenfalls enthält aber auch das, was 
Herr v. Hauer über diese Frage sagt, viel Beachteuswerthes. 

Indirect damit im Zusammenhange steht ein anderer 
Umstand, den Herr v. Hauer an einer andern Stelle be· 
rührt und der auch von Herrn Gerard in der Rel'ue univer
selle des mines angedeutet wird. 

Die Salinen des Salzkammergutes bringen das ausge
brachte Salz nicht in körnigen Zustand - als B 1~nksa1 z 
in Handel, wie es die meisten deutschen Saliucu thun, son
dern stampfen dasselbe iu Formen von der Gestalt abge· 
stumpftcr Pyramiden (Füderl), welche mit dem Abzug der 
Hitze der Holzfeueruug in eigenen Trockenkammern (Pfie
seln) getrocknet und dann uu verpackt in fester Form dem 
Transport übergeben werden. Nun wird - und vielleicht 
nicht mit Unrecht eingewendet, dass bei Au wendung rus
sender Fossilkohle die Beheizung der Pfie:!cl durch die 
Ueberhitze der Pfannen nicht möglich wäre, ohuc das Salz 
ii.usserlich zu verunreinigen, wesshalb die Einführung der 
Braunkohlenheizung unter den Sudpfannen, die nPficselu 
eine besondere Heizung erfordern würden, was die allfällige 
Ersparung an Brennstoff aufwiegen dürfte. 

Lässt mau auch die Frage vor der Hand ganz unerör
tert, ob riebt durch eine geänderte Einrichtung der Trocken
kammer (Pfiesel) auch diesem Uebelstande abgeholfen 
werden könnte, so drängt sich doch unabweislich die Frage 
auf, ob nicht etwa diese ganze Pfieselheizung dadurch 
erspart werden könnte, dass man, wie es in Hall in Tirol 
bereits der Fall ist und auf deutschen Salinen anstandslos 
geschieht - überhaupt die Erzeugung von Blanks a 1 z, 
statt der von Fü der 1 salz allmälig eingeführt werden 

könnte?? Diese Frage wäre einer eingehenden Erörterung 
werth, zumal B 1anksa1 z auch chemisch noch reiner aus
fallen kann, als Stöcke!- oder Füderlsalz, welchem eben 
die wenigen l\Iutterlaugenreste die der Formgebung förder
liche Consistenz verleihen. 

Herr v. Hauer bespricht die Sache auf S. 267 u. ff. 
ziemlich eingehend; er verschweigt auch nicht, dass das 
Verlangen des consumirenden Publikums bisher dem ge
formten Stöcke!- und Füderlsalz günstiger sich zeige als -
einer Neuerunll durch Einführung von Blanksalz! - Allein 
wenn nicht plötzlich dabei vorgegangen wird, dürfte das 
Publikum, welches ja doch dem Monopol gegenüber sich 
an keine andere Bezugsquelle wenden kann, liei uns sich 
ebenfalls mit dem reineren Blanksalz befreunden, wie es 
sich in ganz Deutschland damit befreundet hat und wie die 
Consumenten des Steinsalzes au der grauen Farbe dessel· 
beu keinen Anstoss nehmen, welche dem an Sudsalz Ge
\1·öhnteu Anfangs nicht gefallen will, wenn er in den Ver
zchrungsrayon der genannten Salzgattung kommt. 

Auch HerrG era r d in der Revue Ullil'erselle des mi11es 
lässt (S. 516) die Bemerkung fallen, indem er der baieri
schen Blaoksalz - Trocknuug und Verpackung in Säcken er
wähnt und dagegen die österreichische Füderlbereitung ei
nen nviel kostspieligeren Pro ces su nennt, ~welcher 
lediglich durch die Gewohnheit im Handelsverkehr gefor
dert wird. u - Diese Gewohnheit zu überwinden halten 
wir jedoch nicht für so schwierig, wenn man nur ernstlich 
daran gehen will, dem Blank salz Eingang zu verschaffen. 
Dagegen würden wir befürworten, dem Viehs a. l z eine 
compacte Form zu geben, weil das V i e h das Salz nach 
iustinctmll.ssigem Bedarf lecken muss , wenn es ihm ge
deihlich werden soll, was weit besser ist, als wenn es dem
selben in Pul verform in das Futter gestreut wird, wobei es 
von den 'Värterhänden abhängt, dasselbe in genügendem 
ode1· ungenügendem Masse gleichförmig oder uuregelmäs
sig zu zerthcilen. Methoden, das denaturirte Viehsalz in 
grossen Stücken herzustellen, sind aber bereits gefunden, 
und es steht daher der Ausfü hrnng kein wesentliches Hiu-
derniss im Wege. (Fortsetzung folgt.) 

Ein Beitrag zur Kenntniss der geognostischen 
Verhältnisse und der Erzführung im Krakauer 

Kreise. 
Von Ludwig Hoheoegger. 

Einem Schreiben unseres verewigten Freundes Ludw. 
Ho heue g g er vom August d. J. entnehmen wir (mit dessen 
wenige Tage vpr seinem Tode uns ertheilten Gestattung 
der Publication) nachstehende Daten, als Vorläufer seiner 
grösseren Arbeit, welche sich fertig oder nahezu vollendet 
in seinem Nachlasse finden dürfte, und deren baldige Ver
öffcntlichu ng sein Wunsch gewesen war. Sie war für den 
III. Bericht der allg. Berg- und Hüttenmänner- Versamm
lung (Ostrau- Wittkowi tz, September 186:l) bestimmt; die 
Vollendung aber durch die Krankheitsanfälle des Verfassers 
verzögert, so dass die Aufnahme in den ohnehin schon 
verspäteten Bericht nicht mehr möglich war. 

n Was die A rbeit über Krakau selbst betrifft, so muss 
ich umsomehr bedauern, dass sie nicht mehr aufgenommen 
werden kann, weil es mir durch sehr mühsame Studien im 
Winter gelang, dieselbe noch sehr zu vervollständigen. 
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Namentlich bin ich dadurch in den Stand gesetzt worden, 
die Kreideformation in Uebereinstimmung mit den neuesten 
Forschungen von Norddeutschland sehr genau zu gliedern 
und nicht,allein das Senonnien in 2 Abtheilungen, sondern 
auch das CJ'oomannien und Toul'onnien nach d'Orbignygeo
logisch,1Jn,d· paläontologisch nachzuweisen. 

Noch ~ger und interessanter gestaltete sich eine 
Revision des Muschelkalkes mit den zugehßrigen Dolomi
ten, Ga 1 m ey-, Eisen- und Bleierz en~>welche jedoch 
wegen dem massenhaften Umfang bis bette noch nicht 
ganz geschlossen ist. 

Es ergeben sich an 8 bis 10 Unterabtheilungen des Mu
schelkalkes, die in der Hauptsache mit q.p in Preussisch
Schlesien jüngster Zeit herausgefundenen CTnterabtheilungen 
in der Hauptsache stimmen (aber auf der Karte von Carnall 
zum Theile ganz fehlen, zum Theile unrichtig beurtheilt 
erscheinen). 

Für den Bergbau war diese Revision um so wichtiger, 
weil man bis jetzt allgemein angenommen hat, dass der eigent
liche Muschelkalk das sogenannte Soolgestein der Erze bil
det, der dazu gehörige Dolomit aber das Hangcndi;estein. 
Jetzt zeigt sich, dass der Dolomit theilweise schon in der 
unteren Abtheilung auftritt, und in mehreren Abtheilungen 
wiederholt, und Muschelkalk auch in den Hangendschich
ten, jedoch mit eigenthümlichen Versteinerungen wieder auf
tritt. Eine natürliche Folge von dieser schon durch Pusch, 
Oeyenhausen, Zeuschner und Andern begründetep unrich
tigen Auffassung der Erz führenden Muschelkalkformation 
musste dahin führen, dass nicht nur die in jenen Gegenden 
zahlreichen Grubenjäger, sondern auch rationelle Bergleute 
bei den Erzschürfen mit möglichst wenig Erfolg ihre un
zähligen, Alles bedeckenden und scharrenden Schurfver
suche machten. Als Beispiel, wie im Gebiete des ehemali
gen Freistaates Krakau auch solide und planmässige Schür
fungen durch geologische Unkenntniss, das heisst durch 
den Mangel genauerer geologischer Voruntersuchungen er
schwert wurden, möge die eigene Erfahrung bei den. von 
mir seit mehreren Jahren geleiteten Schürfungen auf Stein
kohle, Galmey und Eisenerz dienen. 

Von beiläufig 200 Schurfkreisen auf genannte Mine
ralien war ich nach Durchführung der geognostischen Vor
untersuchungen im Stande, mit ziemlich sicherem Bewusst
sein an 175 sofort aufzulassen, Diese Sache erscheint jetzt 
um so wichtiger, wo durch eine für viele Fälle erdrückende 
Schurfsteuer jeder Missgriff in der Wahl der Schurfkreise 
sich sehr schwer berechnet." 

Literatur. 
Ka.ta.log der Bibliothek des k. k. Hofminera.liencabinets 

in Wien. Zweite, vermehrte und umgeänderte Auflage, neu ge• 
ordnet auf Grundlage der von weil. Uustos Parts<:h verfas~
ten ersten Auflage von Dr. Albrecht Schrauf, Custos
Adjunct am genannten Cabinet, Privatdocent etc. Wien. 
Druck und Verlag von C. Gerold's Sohn, 1864. 8. 340 S. 

:Nachdem der im Jahre 1851 von der k. k. geologischen 
Reichsanstalt herausgegebene Katalog, den der verewigte 
Paul Parts c h zusammengestellt hatt„, in erster Auflage für 
die unter dessen Nachfolger Dr. M. Hörne s ungemein be-

reicherte Bibliothek*) .iles Hofmineraliencabin ets längst nicht 
mehr zureichte, - hat Dr. A. Schrauf durch eine neue Zu
sammenstellung einem Bedürfnisse abgeholfen, welches jenen 
Mineralogen, Geologen, Technikern und Bergmännern, welche 
sich, sei es bei ständigem oder zeitweiligen Aufenthalte in 
Wien, der reichhaltigen Sammlungen des Hofmineraliencabine ts 
bedienen wollen, sehr zu Statten kommen wird. Man studirt 
sehr angenehm in einer Anstalt, wo ausser der Fülle lehr
reicher Stufen und Gesteinsexemplare auch eine reiche Lite
ratur in so liberaler Weise zur Verfügung gestellt sich findet, 
wie in jenem Cabinete. Aber nicht hloss als ein Hilfswerk 
beim unmittelbaren Gebrauche, sondern als eine werthvolle 
und reiche Fundgrube von Literaturnachweisungen kann die
ser nKatalog• ang.isehen werden , und ist ein sehr niitzliches 
Nachschlagebuch, um zu erfahren, was Bclangreiches über 
eine bestimmte Loc11lität1 oder einen gewissen Zweig der mi
neralogisch·geologiscben Kenntnisse erschienen ist. Ein gros
ser Reichthu1n von Separatab<lrücken aus periodischen Schrif. 
ten macht den Katalog interessanter als ein blosses ß u c h ver
zeichniss, sowie ein gutes Rogister und eine übersichtliche 
Eintheilung den Gebrauch wesentlich erleichtern. In Anbe
tracht des Nutzens, welchen eine solche öffentliche Sammlung 
gewährt, ist es wiinschenswerth, dass Private, welche Dupli
cate von Separatab<lrücken aus Fachschriften oder von sonst im 
Buchhandel schwer oder gar nicht erwerbbaren Druckschrif
ten mineralogischen, geologischen, topographischen u. dgl. In· 
halts besitzen, das Entbehrliche davon der Sammlung des k. k. 
Hofnaturaliencabinels 11:ukomme11 lassen möchten. - Möge die 
Vermehrung derselben recnt bald eine neue Auflage noth
wendig machen, bei welcher ein paar kleine EintheilungB· 
Uebersehen verbessert werden mögen. Als solches betrachten 
wir z. B. nnzweifollrnft die Einreihung von Nr. 4108, nUeber 
die geologischen Verhiiltnisse des westlichen Columbieus der 
heutigen Republiken Neu-Granada und Ecuador« unter' der 
Rubl'ik nNord-America.u Vielleicht liesse sich auch über 
die Einreihung nMexico's• unter Cent r a 1-America streiten, 
welche wenigstens für die südlichen Provinzen sich rechtfcr
tig,'n liesse. Ebenso wiirde Nr. 4S4 7 und 4848, Volhyuien, Po<lo
lien und sogar Lithauen betreffend, die Aufschrift ~Polen• 
statt der jedenfalls zu engen Rubrik „Galizien• erheischen. 
Bei einem Werke, dessen trefflich durchgeführte Einthei-
1 ung eben einen Theil seines \Verthes ausmacht, machen 
so~.che kleine lapsu~ cc1lmni . ~eim Nachschlagen doch einige 
Storung, welche leicht beseitigt werden kann. Wir machen 
daher darauf aufmerksam, um für eine weitere Auflage diesen 
nicht ganz unbedeutenden Punkten die Sorgfalt des Heraus
gebers zuzuwenden, dessen wahrhaft dankenswerthe Mühe 
trotz dieser Bemerkung nicht minder an er k an n t werden 
soll. 0. H. 

A d m i n i :;; t r a t i v e :;;;. 
Concurs·Auaschreibung. 

Bei der unter der k. k. ßerg- und Salinen-Dircction zu 
Hall in Tirol stehenden k. k. Berg-, Hiitten- uurl Hammer
Verwaltung Jenbach ist eine Förmer- nud Gussmeister-Stelle 
der I. Dicnstclasse zu verleihen. - Mit dieser Stelle sind 
folgeude Genüsse verbunden: an provisionRfähigem Wochen
lohne 6 fl. 50 kr. und der Vorrückung in die höheren Lohns
abstufungen von 7 ß. 50 kr. und 8 fl. 50 kr. öst. W., nach 
wenigstens 5jähriger sehr entsprechender Dienstleistung in 
einer Lolmskathegorie, an Proviantfassung von quartaligen 4 
Staar Weizen im Limitopreise pr. Staar zu 1 ß. i33/10 kr., 4 
Staar Roggen zu 1 fl. 29 5/ 10 kr. und 30 'i1' Schmalz zu 2S kr. 
pr. Pfand, freier Wohnung oder einem jiihrlichen Quartiergelde 
von 60 fl. öst, \Vähr. nebst einer Tantieme von 2 Kreuzern 
öst. Währ. für den Centner tadellos gelieferter Gusswaare. 
Gesuche sind binnen 4 Wochen an die k. k. ßerg-, Hütten
und Hammer- Verwaltung Jenbach einzureichen. 

. *) Von 2795 Nummern auf G617 im Laufe von etwa 13 Jahren, was 
eine neue Auflage mehr als rechtfertigt. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prii.numerationapreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 K gr. li:lit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahres ab o n n en te n 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hiittenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis bei 1 ag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11;2 Ngr. die gespaltene Nonparei\lezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 
Druck von Karl Wintemitz & Cowp. in Wien. 
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Inhalt: Ein allgemeines l\Iass und Gewicht. I. - Ueber die Anwendung der E1senfrischschlacken in den Hohöfen 
des Loircdep:irtements uud über den Einfluss der Chargirmethode bei der Roheisenerzeugung. - Neue Stimmen über die Sa
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Ein allgemeines Mass und Gewicht. 
1. 

Bei der jüngst in Wien abgehaltenen allgemeinen Ver
sammlung deutscher Architekten und Ingenieure hat Herr 
Dir e c to r Karm ar s c h aus Hannover (eigentlich ein 
Oesterreicher von Geburt) einen mit vielem Beifalle auf
genommenen Vortrag über die Einführung des französischen 
l\Ietermasses und des damit im Zusammenhange stehenden 
Ge'\\"ichtes als allgemeines l\Iass und Gewicht gehalten. 
Diese oft schon auf die Tagesordnung gebrachte Frage wird 
so lange immer wiederkehren, bis sie eine befriedigende 
Lösung erhalten haben wird. Dass eine solche trotz zahl
loser Schriften und Abhandlungen, trotz officieller und pri
vater Conferenzen und Beratbungen noch immer nicht er
reicht, beweist allerdings, dass der Durchführung dieses 
'Vunsches nicht bloss viele, sondern auch mannigfache Hin
dernisse entgegenstehen, obwohl heut zu Tage Niemand 
mehr den l\Iuth haben wird, die Errichtung des angestreb
ten Zieles eine Unmöglichkeit zu nennen. Ob diess Resultat 
nun näher oder fe7ner stehen mag, ist es doch wichtig genug, 
um immer wieder zu neuen .A nrcgungcn und Erörterungen 
der Frage zu führen, und bei dem hohen Interesse, welches 
auch unser Fach an der Frage nimmt, glauben wir dieser 
Frage ebenfalls nicht aus dem"" pge gehen zu dürfen. Sie war 
schon einmal - nach dem Erscheinen des allgemeinen öster
reichischen Berggcset.11es - an uns herangetreten, jedoch 
in einl'r Art, in welcher wir geneigt waren, eher ablehnend 
als fördernd uns zu ihr zu verhalten. Die seither yerflossene 
Zeit und die mancherlei V ersuch!', welche seither ;;emacht 
wurden, um zu einer Einigung zu gelangen, haben beleh
rend und klärend eingewirkt, und wir finden uns mit zum 
Theile gleichen Absichten, aber geänderten Anschauungen 
über die Mittel und Wege neuerlich \'Or diese Frage ge
stellt, und müssen sie schon aus diesem Grunde wieder 
besprechen, weil wir nicht mehr ganz von gleichem Gesichts
punkte ausgehen, wie 1 S54. Die nächste Anregung dazu gibt 
der Vortrag von Karmarsch und dessen energischer Antrag. 

, Im kurzen Auszug lautete die Ansprache desselben (nach 
dem Berichte der k. Wr. Zeitung) ungefähr folgender Art: 

nMeine Herren, über den Gegenstand, den ich zu be
sprechen mir vorgenommen und dessen Wichtigkeit Ihr Co
mite, wie icb glaube, dadur eh 11nerk11nnte, dass es denselben 
heute auf die Tagesordnung setzte, über diesen Gegenstand 
herrschen zwei entgegenstehende Ansichten. Die Einen glau
ben, es sei über denselben schon so viel gesprochen, erörtert 
und debattirt worden, dass nunmehr sich Alles von selbst ma
chen müsse, d11 ss man die Sache nur gehen zu lassen brau
che, damit sie, von Aller Bewusstsein getragen, realisirt wer
den könne. Die Anderen meinen, alles Sprechen, alles Theo
retisiren werde zu nichts führen, die Gewohnheit sei nicht 
umzubringen und es wäre besser, sich nicht weiter um den 
Gegenstand zu kümmern. 

Meine Herren, beide Ansichten gehen zu weit. Die Sach
lage ist weder so trübe, wie die Schwarzseher sie malen, noch 
so rosenfarben, wie Jene vermeinen. 

Meine Herren, ich spreche hier vor Architekten und In
genieurs, denen aus der Praxis und aus der Theorie dasjenige 
geläufig ist, was Wesen der Forderung nach Einheit des Mas
ses in Deutschland ausmacht, ich brauche mich hier nicht in 
Abschweifungen einzulassen und will kurzum erwähnen, dass 
ein einheitliches Mass für Deutschland eine Nothwendigkeit, 
ein Bedürfniss ist (Bravo). Ich erwähne dieses hier darum, 
weil von einer hochgeachteten Autorität dieses Bediirfniss in 
Abrede gestellt und diese Ansicht noch nicht zurückgenom
men wurde. 

Das neue Mass, das wir einzuführen haben, ist aber 
kein anderes, als jenes des Meter. Meine Herren, es sind zu
erst innere Gründe , die für das nenfranzösische Mass spre
chen. Unser gewöhnliches Mnss ist der Fuss, der Zoll und 
die Linie. Aber jeder Praktiker hat es erfahren, dass unsere 
Zolltheile zu gross sind, als dass sie bequem sein könnten; 
ein Fehler iu den meisteu Constructionen im Betrag eines 
Zolls ist zu gross und man müsste daher Brüche einführen; 
dieser U ebelstanrl ist beim Meter und Centimeter vermieden; 
die Decimaltheilnng unrl diese Masse selbst reichen für bei
nahe alle praktischen Arbeiten aus und wer einmal das Me
termass gebraucht bat, geht gewiss nie mehr davon ab. Aber 
noch ein anderer Umst1111rl ist es, der noch viel gewichtiger 
für das metrische Mass spricht unrl sprechen wiirde, selbst 
wenn es Unvollkommenheiten besässe, die es in Wirklichkeit 
nicht besitzt: ich meine die allgemeine Verbreitung dessel
ben. In Frankreich herrscht der l\Ieter, in Belgien, in Holland, 
in Spanien, in Italien, in einem Theile von Amerika, und wir 
sollten uns in Deut.cbland von der übrigen Welt abscblies
sen? Das geht bei den heutigen Bedürfnissen des internatio
nalen V ~rkehrs und liandels nicht an. Die Anderen aber wer
den sich unserem etwaigen neuen Masse nicht anschliessen, 
weil sie di.i Mehrheit für sich haben und weil das Metermass 
sein~ Vorzüge besitzt. 
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leh weiss, meine Herren, man hat für Deutscbland den 
metrischen, den Dreidecimeterfuss vorgescblagen; mit erho he
uen Händen bitte ich Sie, sich diesem ja nicht anzuschliesseu; 
wenn wir ein neues Fussmass einführen, so existiren die an
deren Fiisse JahrlPmderte lang daneben fort (lleif!lll). Noch 
mehr, vor wenigen \Vochen hat 'ich sogar England dem me
trischen MasR insofern angeschlossen, als es demselben gleich 
dem engliscben alten Masse gesetzliche Giltigkeit einräumte. 
Das ist dasselbe England, ,·on dessen Stolz, von dessen Hän
gen am Alten wir so viel erzählen hören; und Deutschland 
8011 witder zurückbleiben? Wir haben noch nicht einmal die 
gesetzliche Erlaubniss, das metrische System zu beniitY.en. Die 
hohen Regienrngeu bahen noch nicht einmal dns durchge
führt. Ja, ich höre erwiederu , die Einführung eines neuen 
Masses sei mit Schwierigkeiten verbunden, man miisse die 
Leute, selbst in Frankreich, förmlich zwingen. Das, meine 
Herren, ist keine Einwe11<ln11g; es wird immer Zeit brauchen, 
etwas Neues bei denen einznfiihreu, die 11m Alten mit Vor
urtheileu hängen. Allein man muss in solchen Fällen nicht 
die Köpfo zäldeu, sondern sich umsehen, was die verstä:idi
gen, de11ken<len Leute von dc"'en Niitzlichkcit halten (Uei
fall:. Cnd in diesem Falle hier nrnss sofort dwas ganz Neues 
1111 die Stelle des Alten gesetzt werden; 11icht" Halbes, wo
durch immerwährende Verwechslungen eut,tehen könnten; den 
Meter wird Niemand mit irgend einem Fussn1asse verwech
seln, wohl aber eiu au<leres Fussmass, wenu es allgemein an
genommen wiirde. 

Ich lt>ge Ihnen al<o diesen Gegenstand au das H~rz; 
die Gesellschaft d~r Volks wirthe, der L:111dwirthe, der Eisen
bahnen, die Handelstage !iahen sich bereits für das llletermass 
ausgesprochen: der Architektentag soll auch dnR Seiuige thun. 
Aber nicbt bloss Lespr~cheu nnd crlirtern, handel4.1 muss er. 
Geben Sie Ihren Arbeitern und Ha11clwerkern keine andere 
lle•teliung au als narh metrischem l\fass; gewöhnen Sie die 
Leute daran, fiilll"en Sie d,;n l\Ietcr in's Leben ein; dann kön
nen wir vor die hohen Rcgieru11gen hintreten und sagen: 11Hoch· 
an,elrnliche Regierung (Heiterkeit), das metrische l\lass cxi
stirt bereits unter uns, es leht, es ist nichts mehr nothwen
dig, als dass eine hochanschnliche Regierung „Ja« sagt,« -
dann könneu wil' hoffen, dass Deutschland ein einheitliches 
Mass erhält. Ich wie<l„rholti es, mtJine Herren, die Einfüh
rung des gemeinschaftlichen l\Iasses und Gewichtes in Deutsch
la11d liegt in Ihrer Hand.u (Anhaltender lleifall.) 

Ueber die Anwendung der Eisenfrisch
schlacken in den Hohöfen des Loiredeparte· 
ments und über den Einfluss der Chargir-

methode bei der Roheisenerzeugung. 
Von 1\1. P. Esc a 11 e, Director der Puddelwel'ke zu Decazeville. 

Die Puddt>lschlackeu halten 40 - 70 Proc. Fe, sind 
oft reicher, als die zu Gebote stehenden Eisenerze, und 
ihre Benützung ist eine Hauptfrage für Hütten, wie die 
meibtcn Loirchütten, wo es an kieseligeu Eisensteiueu fehlt. 
Auch gebieten die in neuer•·r Zeit so sehr gefallenen Eisen
preise eine Benutzung solcher Schlacken selbst auf Hütten 
erster Cla8se. Einige Hütten habeu das Problem der Schlak
keuverwendung gelöst, andere haben sich durch anfänglich 
ungünstige Erfolge abschrecken lassen. Bei ihrer Verwen
dung müssen zwei Bedingungen erfüllt werden, die Möglich
keit der Verwendung grosser Schlackenmassen im Ofen und 
di.i Erzielung eines guten Roheisens. Vor einigen Jahren 
sind mehrere Loirehütten darüber zu Grunde gegangen, dass 
sie mittelst Zuschlages von Puddelschlacken ein Roheisen 
erzeugten, welches beim Puddeln sehr grosse Verluste und 
doch minderes Eisen gab. 

Diese Abhandlung soll nun zeigen, dass sich die obi
gen Bedingungen ganz wohl ueben eiuauder erreichen las
seu. Bei einem passend geleiteten Ofengange reduciren sich 

die Schlacken leicht in beträchtlicher Menge und geben ein 
gutes weisscs Roheisen, so dass der Zritpunkt nahe bevor
steht, wo die Frischsehlacken vollständig zu1· Nutzung kom
men und eines eben so guten Rufes sich erfreuen werden, 
wie Eisenerze. 

Seit zwei Jahren behandeln die Ifrn. Pr c n a t & C om p. 
zu G i vors regelmässig auf gutes Frischroheisen eine Be
schickung ohne alle kieseligen Erze, welche aus thonig-kal
kigen Erzen und Frischsehlacken besteht. In Betreff seiner 
Gestalt bietet der Hochofen nichts Besonderes dar; derselbe 
hat naehstchcude Dimensionen : Durchmesser der Gicht 
2·20, des Kohlensacks 4·20, an den Formen 1 ·60, an der 
Sohle t ·5() l'IIet., Höhe bis zum Gasfang 1 ()·()O, bis zum 
Kohleusaek ß·OO, und bis zu deu Formen 0 85 Meter. Drr 
Ofen hat keine eii:rentliche Rast und ist bei den 2-3 For
meu verhältnissmä;sig weit. Düsendurchmessl•r 70 - l:lO 
l'llillim., Windpressung 9-10 Centim. Quecksilber bei ;3 
und 15-16 Centimet. bei 2 Düsen; Windtcmpr.ratur 3110 
bis 360°. 

Die Beschickung besteht aus 68-70 l'roe. vorwaltend 
kalkigen Erzen und 30 - 32 Proc. Puddel- und Schwciss
ofensehlacken; erstere sind reicher und leichter zu behan· 
dcln, als li·tztere. Die Cokes von mittlerer ßcseb.affeuhcit 
halten 17 Proc. Asche. Mau wacht in 2! Stunden ::lS--12 
Chargen h 2200-2301) Kil. und hat eine Productiou \'Oll 

25-2S Tonnen a 1000 Kil. bei einew Ausbringen \'on 
2S-30 5 Proc. Der Gasfaui; von J. Pr e u a t besteht aus 
einew in die Gicht eingehängten Cylinder von 15110 Millim. 
Weite und :WOO l\lillim. Höhe, hinter welchem die Gase 
durch zwei gegenüber liegende Gasleitungen rnn 500 l\Iill. 
'Veite abgeführt werden. In diesen Cyliuder ist ein oben
auf in einen Kegel endigender geschlossener Cyliudcr von 
500 Mill. Weite und 2150 l\Iill. Höhe eingehängt, über 
welchem die Charge ausgestürzt uud am unteren Ende des 
Cyliuders durch einen sich auf 1400 Miilim. erweiternden 
350 Millim. hohen Trichter nach der Peripherie hin geführt 
wird. Ueber diesen beiden Cylindern befindet sich eine Art 
Glocke vou Gusseisen von 600 Millim. Höhe mit einer qua
dratischen Chargiröffnung von 800 !llillim. Seite und diese 
ist mit beweglichem Deckel versehen, über welchen auf 
Schienen .der Gichthuud gefahren wird. 

Die erfolgenden Schlacken sind immer dünnflüssig, 
dicht und kurz, röthlich oder graulich, zuweilen mit dunkler 
Nüance, niemals aber völlig schwarz. Sie enthalten 37__:_ 

39 si, 42-40 Ca, 20-1 s Al und 0 5-1 ·5 f'e. Von ihrer 
basischen Natur hängt die gute Qualität des Roheisens und 
die Höhe der Ofentemperatur ab; die Ofcnwäude werden 
wenig davon angegriffen. Das weisse Roheisen hat einen 
strahligen Bruch bei 3·4 Proc. Siliciumgehalt. 

Beim halben Schlackenpuddeln erhiilt man da\•on ein 
mehr sehniges Eisen, welches sowohl heiss, als kalt gewalzt 
gute Producte gab. Auch unter solchen Verhältnissen dar
gestelltes halbirtes l!nd graues Roheisen gab beim Schlak
kenpuddeln ein ausgezeichnetes Product. Dieses Resultat 
erklärt sich dadurch, dass bekanntermassen der Siiicium
gehalt im Roheisen beim Schlackeupuddeln nicht nur uicht 
ein Hinderniss, sondern zur Entfernung anderer fremder 
Stoffe sehr wirksam ist, vorausgesetzt, dass das weisse Roh
eisen bei normalem Gange, nicht bei Rohgange erfolgt, in 
welchem letzteren Falle beim Puddeln und Schweissen 
grosse Verluste entstehen, der Ofenherd stark angegriffen 
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wird und doch nur mittelmässiges Stabeisen erfolgt. Zur 
Erhaltung des normalen Ofenganges ist ausser anderen Um
ständen das Verfahren beim Chargiren sehr wesent
lich, und die guten Resultate, welche man mit den Frisch
sehlacken auf oben genannter Hütte erhalten, sind haupt
sächlich der angegebenen p r e n a t 'sehen Chargirmethode 
zuzuschreiben, wt>lche ein Chargiren ohne Unterbrechung 
in der Weise gestattd , dass die k 1 einer e n Erz s t ü c k e 
an den Rand, die dickeren in die Mitte des 
0 fe n s gelangen. 

Aehnliche günstige Resultate hat man bei Zuschlag von 
20 Proc. Frischsehlacken zu p Oll t-E V e q ue, unter Anwen
dung eines Par ry'schen Trichter mit verschiedenem Be
wegungsmechanismus erhalten, während früher bei einer 
glcichmässigen Vertheilung der Charge über den ganzen 
Gichtquerscbnitt oft schlechter Ofengaug mit schwarzen. 
Schlacken sich zeigte. 'Vährend sich dann mit steigendem 
Gichtdurchmesscr die Schwierigkeiten des Ofenbetriebes 
noch häuften, so ist dicss bei der peripherischen Chargirung 
nicht der Fall gewesen, wie z. B. die Hütten von Po u z in 
dargethan haben. 

Die Hochöfen zu U 1 ver s t o n e, bei welchen eine Gas
fangröhre in die Mitte der Gicht eingesenkt ist, während 
an der Peripherie des Ofens chargirt wird, haben, weil der 
be7.eiehnete Gasfang eine weitere Gicht zulässt und die 
Erze reicher sind, bei sonst grössercn Dimensionen eine 
weit grössere Production, als die Oefen zu Givors, aber die 
Gase können an der Peripherie entweichen, was bei dem 
Gasfang von Pr c n a t nicht der Fall ist. 

Bei Anwendung runder oder oblonger Giehtwa
gen resp. auf den Hütten von Lavoulte und Pouzin, 
welche über die .Mitte der Gicht aus;;estürzt wurden und 
dann das Erz geebnet, erlangte m:m weniger gute Resultlte, 
als zu Pouzin dadurch, dass man einen kleinen Chargirke
g e l in der Gichtmündung befestigte und über demselben 
ausstürzte. Dabei darf aber das V erhältniss zwischen der 
Weite der Gicht und der Grösse des Kegds ein gewisses 
Verhältniss nicht überschreiten. So machte man zu Givors 
(Hütte der Gesellschaft von Pont-Evcque) bei 3•20 l\l. Gicht
durchmesser und 1 ·30 M. Kegeldurchmesser die Erfahrung, 
dass d;e Massen sich in der l\litte anhäuften und der Ofen 
sehr schlecht ging. Wesentlich verbesserte sich der Ofen
gang, als man dem Kegel 1·50 M. Weite gab. In England 
hat man b~i gutem Ofengang auch sehr weite Gichten; man 
chargirt dabei stets an der Peripherie des Ofeus au~ \Vagen 
oder über einen Kegel, welcher sich bis auf 0·40 Meter den 
Ofenwänden nähert. 

Dass man die Gase zu zwingen sucht, mehr in der 
Mitte des Ofeus aufzusteigen, ist in der Erfahrung begrün
det und durch ein Experiment leicht nachzuweisen, dass die 
Massen bei ihrem Niedergange der Mitte des Ofens folgen 
und sich von den \Vänden entfernen, und empfiehlt sich dess
halb auch nebeu einem Chargiren an der Ofenperi
pherie die Ableitung der Gase aus der Mitte. 
Ausser anderen Apparaten, welche diess bezwecken, sind be
sonders die Gichtwagen von C oingt (Bg.- u. hütt. Ztg. 
Nr. 31) und C hadffau t zu bezeichnen. Der erstere Appa
rat bietet grosse Vortbeile dar und es ist zu bedauern, dass 
er nicht häufiger angewandt wird, wo\·on der Grund mehr 
seine scheinbare, als wirkliche Complicirt~eit ist. Bei Ch ad f
f au t 's Apparat auf den Hütten zu Denain und Anzin 

befindet sich unter einem festen Kegel ein beweglicher. 
Beim Cbargiren des Erzes senkt man letzteren, so dass das 
Erz hart an die Peripherie des Ofens rutscht; beim Aufge
ben der Cokes ist der beweg liebe Kegel gehoben, so dass 
dieselben mehr der Mitte zufallen. Dieser Apparat ist auf 
die Ansicht mancher Metallurgen gegründet, dass das Erz 
rascher in der l\Iitte des Ofens niedergeht, als die Cokes 
und )P.tztere ersteres umgeben. - Ist diess richtig, so ist es 
um so wichtiger, die Gase mehr nach der ~litte des Ofens 
zu leiten. Das wesentlich \Virksame scheint bei diesem Ap
parate ab,•r nur zu sein, dass das Chargiren nach der Peri
pherie bin geschieht. 

Bei Vergleichung de1· Resultate, welche man bei An
wendung verschiedener Chargir· und Gasfang-Systeme in 
Frankreich erhalten hat, ergibt sich Folgendes: 

1) Die ungünstigsten Resultate hiusichtlich des Ofen
ganges erhält man beim Chargircn in Jer .Mitte. 

:2.) Der Ofengang hat sich beträchtlich gebessert beim 
gleichförmigen Aufgeben über den gan;i;en Querschnitt der 
Gicht. 

3) Beim Aufgeben an der Peripht>rie und dem Ab
leiten der Gase aus der Mitte gelangt man zum reg:el
mässigsten Ofengang und zur vollst!indigen Reduction 
der in grrisserer Menge mit aufgegebenen Eisenfrisch
schlacken. 

Unter den Apparaten, welche diesen Bedingungen am 
besten entsprechen, sind zu erw!i'rnen diejenigen von mvcr
stone, vou J. Prenat, von Coingt und von Parry. Diese 
4 Apparate s:ud indess uicht frei von Mängeln. Beim UI
verstoner Apparat lassen sich uicbt alle Gase fangen und 
man kann nicht mit Wagen chargiren; Prc\nat's Apparat 
lässt keine Auffangung der Gase in der ?llitte zu; Coingfs 
Aufgcbcr chargirt nicht an der Peripherie selb:,t und lässt 
keine Anwendung von \Vagen zu; endlich Parry's Trich
ter*) gestattet nicht das Auffaugen der Gase in der Mitte. 

Es lassen sich jedoch die Vortheile einer mechani
schen Aufgichtung am Rande mit einer völligen Ansamm
lung de1· Gase in der Mitte und der Anwendung einP.r 
weiten Gicht durch folgende beiden Constructionen er
reichen: 

a) Ein Eisencylinder, oben durch einen Kegel geschlos
sen und nach unten konisch erweitert, wird au 3 hohlen 
Armen in Gestalt von Röhren in die Gicht eingehängt und 
die Gichtmündung unter Wasserverschluss mit einem durch 
einen Hebel zu öffnenden Deckel versehen. Beim Chargiren 
dient entweder ein runder W agcn vom Durchmesser der 
Gicht oder ein oblonger, welcher zweimal hintereinander 
in transversaler Richtung entleert wird. Die aufsteigenden 
Gase treten durch die trichterförmige Erweiterung, welche 
gleichzeitig die Materialien nach den Wänden des Ofens 
dirigirt, in den Eisencylinder, von da durch die drei hohlen 
Arme in eiuen ringförmigen Raum im 0 fengemäuer, mit 
einem Eisenringe bedeckt 1 und werden seitlich durch zwei 
gege nübcrstehende Röhren von hier abgeleitet. 

b) Der bewegliche Kegel des Parry'scben Trichters 
wird mit einer Gasableitungsröhre versehen. Ein solcher 
Apparat, wie er auch zu Givors von Herrn Pion auf den 
Hütten von P et in und Gau de t eingerichtet ist, nähert 
sich in seiner Construction dem Coingt'schen, von wel-

•j Neuerdings sind solche Apparate auch mit Gasfang in 
der Mitte coastruirt, siebe Berg- u. büttenm. Ztg. S. 132. 

* 
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chem er sich aber durch die vollständige Vertheilung der 
Materialien an den Ofenwänden und das mechanische Char
giren unterscheidet. (Bullet. de Ja soc. de l'industr. miner. 

1863, Tome IX., 1. livr., p. 81. Auszugsweise nach der 
Berg- und hüttenm. Ztg.) 

Neue Stimmen über die Salinen des Salz· 
kammergutes. 

III. 
Einige weitere Bemerkungen über die v. Hauer'sche 

Abhandlung entnehmen wir den erhaltenen Mittheilungen 
eines verehrten fachmännischen Freundes, welcher sich bei
läufig in unten nachstehend er \V eise ausspricht. 

Ohne gerade in allen Punkten die Ansichten dessel
ben zu theilen, glauben wir doch, dass es beitragen könne, 

die zu einer wichtigen Staatsfrage herangewachsene Salz
debatte klären zu helfen, wenn ver s c h i e denen Ge
sichtspunkten Raum zur Geltendmachung eröffnet wird: 

11Das Jahrbuch der k. k. ~eo logischen Reichs:mstalt bringt 
in dem jiingst erschienenen XIV. Bande unter dem Titel nder 
Salinenbetrieb in chemischer B~ziehnngu einen sehr schätzens
werthen Beitrng zur Salinenkunde, welcher auch den technischen 
und ökonomi~chen Theil in so weit behandeln sollte, als e~ 
zum besseren Verständnisse der mühevollen Arbeit nötliig wäre. 

Die von dem Herrn Verfasser dieses Aufsatzes vorge
nommene chemische Untersuchung umfasst die verschiedenen 
Gattungen der verwendeten Soolen und des erzeugten Salzes, 
so wie die abfallenden Prodqcte bei den Salinen des Kammer
gutes zu Ebensee, Ischl, Hallstadt und Ausee. 

Man ist in neuerer Zeit schon ans ökonomischen Riick
sichten von der Verwendung alter abgelegener Soole abge
gangen, man wartet nur ihre Klärung alt, und führt sie dann 
zur lliitte, so dass ihr Alter zwischen '/4 und und 1 Jahre 
schwankt. Die Analyse zeigt, dass man durch diesen Vorgang 
auch reinere Soole erhält, und es spinnt sich diess noch weiter 
fort, indem uns die coutinuirliche Wässerung die reinste Soole 
liefert. 

Die continu1rliche "Wässerung hat daher ausser den 
anderen Vortheilen, die sie mit sich bringt, auch den der 
reineren Soole, und man sollte künftig bei gleichartigem S11lz
gebirge gar keine andere Wä~serungsart mehr finden. 

Hili ungleichartigem Gebirge werden die beiden sie be
gleitenden Uebelstände, die tialzverlnste und die Verschnei
dungen, immerhin sehr grosse Vorsicht gebieten. 

Das VN- und Nachgangsalz, das reinste Salz, wird bei 
der Blanksalzbereit>mg ohnehin nicht ausgeschieden, es ist 
nur eine Beigabe des Stöckel-oder Füdedsalzes, des - geschmäh
ten Lieblings der Haushaltungen. 

Eine erfreuliche Beruhigung gewährt der Ausspruch, dass 
mit der Mutterlauge und dem Pfannenstein nicht viel zu 
machen ist, weil die darin enthaltenen Nebensalze zu gering 
sind, al~ dass sich ihre Gewinnun~ lohnte. 

Mit oder ohne Monopol wird es immer am einf. chsten 
~ein, diese ohnehin nicht bedeutend~u Abfälle dem Bewusst
sein ihrer Armuth zu überlassen, oder profaneren Schicksalen 
zu übergeben. 

Die Stöckelform ersetzt die holzverzehrende Verpackung, 
gedeiht am hesten bei feinem Salze, und ist auch d.im Auge 
gefälliger als das grobe Blanksalz, welchem die Leute in ihrem 
Widerwillen sogar nachsagen, das' es weniger sauer wäre. *) 

Die Zeit wird es mit sich bringen, dass man ülicrall nur 
loses Salz erzeugt, oder wenigstens den Preis desselben als 
Einheit annimrnt, und die Stöckelform um die Fabrica
tionskosten höher tarifirt. **) 

•) Gilt wohl hauptsächlich vom Lande; denn dort hängt man 
am längsten aw Althergebrachten und hat auch keine Ahnung, 
inwiefern der Geschmack von der Stöcke 1 form ahhängtl 

O. H. 
tt) Das wäre allerdings das beste Mittel, zum Blanksalz 

überzugehen. O. II. 

Um die Anomalie auszugleichen, und nebenbei die Ver
packungskosten zu er•parcn, wird auch das Viehsalz sehr bald 
in Stöckelform erscheinen, und so werden auch die Herren 
Sepper und Sartori ihre neue Erfindun", die sich iihriaens 
schon jahrelang herumtreibt, und von de°r sie wahrschei;lich 
irgendwo gehört haben,*) verwirklicht sehen. 

Die Salinisten werden noch viele andere 1''inn-erzeige in 
diesem Anfaatze finilen, und dankbar anerkennen, es ~teht aber 
auch, wie gesngt, noch etwas andere" darin, was ''iel Zeit und 
Raum auf sich genommen und beinahe mehr einer Contro
vene als einer Beschre1liuug des Salinenbetriebes ähnlich sieht. 

Schon clie zweite Seite enthält ein Ach über die in 
manchen Punkten noch sehr mnngellrnfte Literatnr des Salz
wc•ens. Der Herr Verfa8~er scheint we•Pntliche Schriften, 
z. B. Karstens Salinenknnde, Erdmanns Journal II. Band, von 
Schwind's Verwässerungsgrnndsätze, welche auch die theore
tische Seite des continuirlichen Verfahrens sehr ausführlich 
beleuchten, und viele andere hieher gehörende zei·streute Auf
siitze nicht zu kennen, **J gewiss aber wiiren Kapf und von 
Millers Beschreibungen de• siiddeutschen Salzbeq~bnnes seiner 
Darstellung näher gelegen , als die bei•len trefflichen Ab
handlungen von Kdler uud Hnysscn. Iu so weit ist daher dor 
Vorwurf gerechtfertigt. 

"'as den Standpunkt der Kohlenfrage betrifft, nm die 
schon so heiss gestritten wurde, und die eigentlich auf ein 
einfaches Hcchcnexempel hinaus) äuft, so hat sich wohl sehr 
viel darin geändert. 

Es ist diese Frage der Ralinen beinahe schon zum Sirenen
.gesange geworden, und wird es noch mehr werden, wenn die 

*)Der k. k. Salinenverwaller Friedr. l\lialovich in 
Kaczyka hat eLcnfalls vor Kurzem der k. k. geol. Ueichsanstalt 
Stiickc von compactem Salz, welches er aus Viehsalz und aus 
gemahlenem Steinsalz erzeugte, mit der Bemerkung eingesen
det, dass er schon vor liingerer Zeit mit ministerieller Be
willigung eine grosse Anzahl solcher kegelförmigen Viehsalz
sttit:ke gemacht habe, welche in Verschleiss gesetzt, k e i neu 
An k 1 au g fanden. Letzteres wundert uns nicht, denn in jener 
Gegend, wo es gesch11h, ist je1le Neuerung, auch eine entschie
dene Verbesserung schwer beim dortigen Landvolke durchzufüh
ren, auch ist die Form selbst - obwohl an sich gut - nicht so 
geeignet, wie es z. ß. eine rohen Stdnsal zstiicken ähnliche 
paralellipedische wäre. S 11. r t o r i hat wahrscheinlich dessbalb 
uach 1 et z t er er gegriffen, und es diirfte mindestens bei den 
Viehziichtern der Alpen mit derselben eher durchzudringen sein. 
Es geht mit der gepressten Kohle (Briquet.~) ebenso. Cy
lindtische Presskohle ist minder belitbt, als cubische Formen 
derselben. - Gewohnheit, oft ganz unerklärb>1.re Vorurtheile, 
sind dabei im Spiele. Wer in den Karpathenliindern Stein
s n lz zu den Speisen zu nehmen sich durch einige Zeit gewöhnt 
hat , wird nicht gerne zum Stöcke 1s11. l z zuriickkehren, 
und umg.:ikehrt ist der alpine und böhmi:h:he Stöckelsalzcon
sument schwerer mit dem grauen Steinsalz zn befreunden. 
Beim Viehsalz sollte eigentlich nicht dn Mensch mit sei
nen Vorurtheilen, sondern das Vieh selbst mit seinem In
stincte <>utscheiden, -- daher nur Fiitterung;versuche mit bei· 
den, rationell angestellt, die Meinung umstossen könnten, dass 
die nntiirliche Genussart des Leckens für das Vieh 
gedeihlicher sei al• der Gal.id l.ieliebig in 's Futter gestreu
ten gepuh•erten Salzes. - Die Erfindung des Pres,eus und 
Formens aus Abfällen etc. lag seit den Kohlenbriquets so nahe, 
dass es erklärlich ist, wenn Mehrere sich gleichzeitig damit 
beschäftigten ! 

**) ? ? Diese Spärlichkeit der Literatur beklagt Mi 11 er 
s e 1 b s t noch im J. 1853 (Einleitung S. 1), und was ist denn 
seither Grösseres in diesem Zweige erschienen? Dass Karsten 
uud Kapf noch immer mit Recht angerufen werden, beweist 
einerseits allerdings die Gediegenheit dieser Werke, - aber 
auch, dass seit ziemlich langer Zeit nichts Bedeutenderes mehr 
in diesem Fache erschienen ist. Specialabbandlungen, z. B. 
v. Alberti, Schwind, Hailer, Prinzinger u. s. w., sind seit eini
gen Jahren allerdings mehrere erschienen, meist aber den Sa 1 z
h erg bau betreffend; das Sud wes e n wurde weniger aus
führlich behandelt. Darum lag in dieser Richtung Huyssens 
und K e 11 e r's Arbeiten zu betonen vielleicht näher, weil die 
in Rede stehende Arbeit zunächst den Sndprocess ins Auge 
fassen sollte! 0. H. 



Traunthaler Gewerk~chaft mit dem Sinken ihrer Kohlenpreise 
noch eine Weile fortfährt. Die bei der Saline Hall abgeführ
ten Versuche mit Lignitklein schwankten in der Erzeugung 
von 133 bis 136 1ii Salz auf 1 Centner Kohle, mau wird also 
bei Venvenduug vou gemischter Kohle im güustigsten Falle, 
das heisst vielleicht, ein Aquivaleut vou 20 Centner Kohle 
für 1 Klafter Holz erreichen, welches nach den letztbekaunt~n 
Preisen der Gewerkschaft mit l i.5 kr. für den Ceutner ge- ' 
mischter Kohle bei der Grube, und 26 kr. in Eheusee, auf 
5 tl. 20 kr. sich berechnet, wälir.rnd eine Klafter Holz 5 tl. 
94 kr. kostet. *J Das wird mau vidleicht erreichen, uud es 
lässt sich damit freilich uicht sehr gut di" fiscalische, wohl 
aber eine volkswirrhschaftliche Frage lösen. äuf diese Art 
hat sich am eiufachsteu die Kohlenfrage Bahn gebrocheu, uu<l 
der Herr Verfasser mag sich darüber beruhigen. Die Saliuisten 
habeu wenigsteus gezeigt, ,Jass sie kluge Recheum.iister seieu. 
Die Einbezid1ung der Eiseubabufrachtpreise in die Berech
nung, und das empfohlene An;treben einer Ermässigung dabei, 
hat übrigeus etwas Hinkendes an sich, so lauge die Subvention 
der Bahnen bestehen wird. 

Auch darf nicht bloss <ler Preis des Holzes und der Kohle 
in Rechnung gebracht werden, die Kohlc11feuerung braucht 
mehr ßedienuug, die Pfanueu erhalten eiue ~eringMe Leist11ng'
fähigkeit1 uud e' heisst, um die gleiche ErzeugLrng festhalten 
zu könuen, dann entweder sie v.irgrösern, oder wo diess nicht 
thunlich ist, neue bauen. Mit Kohle feuern heisst ab~a<ondert 
dörren, oder 11m Ende gar loses Salz erzen~en. Wie dann, 
wenn die Salinisten dieses und das chemisch reine Chlomatrium 
als uubrancubar für die Stiickelform ans.ihen solleu? Dann muss 
das Publikum seiue Lieblinge Preis geben!**) 

Uud doch siud aus Ersterem schon mit Geschick allerlei 
Stöckelformen versucht worden, und Letzteres kann ausserhalb 
dar Betrachtung bleiben, weil es nur in chemis::hen Labora
torien seinen Fundort hat. 

Die 1-:rrichtung einer Saline in Attnang ist 6Chon im Jahre 
1852 ***) besprochen worden, und mau hat es dam11ls vorgezogen, 
(warum? 0. 1:1.) die bestehenden Salinen zu erweitern. Die Errich
tung einer Saline auch in dem einfachen preussischeu o<ler würt
tembergischen Style, mit eiuer eo weiten Sooleu leitung, er
fordert immerhin ein grosses Anlagscapital, dessen Zinsen ge
wiss zwei DrittheilP. der Kohlenfracbtlrnst·'n nach Ebensee 
verzehren wiirden, und man wiirde sich überdiess von der 
Grundbedingung einP.s billigen Kohlenbeznges, vom Walde 
entfernen, den man doch nie entbehren kann. 

So gibt es eine l'.l~nge Rathschliige, wo man Salinen 
errichten, nud wie man sie einrichten soll, und gewiss hat die 
Regierung die Licht- und Schattenpartien ihrer Salinen recht 
gut auch früher gekannt, nur wird sie auch andern Motiven 
ihre Beachtung nicht versagen können. Sie will vielleicht die 
Aufü;.ssung d„r bestehenden Salinen aus Hnmanitätsgrnndsätzen 
nicht überstürzen, um bevölkerte Gegendeu geringer Erspar
nisse wegen nicht dem Verwaisen und Verarmen Preis z11 
geben. Man schreibt und· sprich! so viel über die armen Be
wohner des ErzgebirgeR, man würde ihren auf diese Art bald 
mit einem ßlick auf dns K11mmergut den schönen Trost reich~n 
können, juvat socios habcrc malorwn, es ist ia letzterem ohne
dem schon ein beachtenswerthes Elend, trotz des regen Frem
denverkehrs. Hieher gehören auch die Opfer, welche dem 
Salzhandel in Aussee gebracht werden, und es ist die Frage, 
ob demselben nicht mit ein er Eisenbahn durch das Kammer
gut abgeholfen werden könnte, uoch immer nicht geschlossen. 

Die Saline zu Hall hat freili~h eine lehrreiche Geschichte, 
was ihre Wanderschaft betrifft, aber zur Kohle hat sie nur 
gegriffen, weil iu Tirol die Wälder immer seltener werden, 
und, wenn es so fortgeht, ihr B·'stand sich bald nur als ein 
l'tlährchen vom Vater auf deu l:;ohu vererben wird. In Preussen 
soll der Wiener Centner Sudsalz ungefähr auf 55 kr. zu stehen 
kommen, und doch steht dort billige Quellsoole und sehr 
billige Kohle zu Gebot; wir haben ein Blanksalz mit 60 kr., 
ein Stöckelsalz mit iO kr. und müssen dabei kostbare Bllrg-

*) Die Ersparung ist also 74 kr. oder für den Centner 
Salz 0.9 kr. 

**) Wir möchten aber doch fragen, was die Hauptsache 
ist: die Stöckel-Form oder das Salz selbst?? 0. H. 

***)Durch den Ministerialrath P 1 e n tz n er v. Sc harn ag g 
.angeregt. 

baue treiben, und die Kohle wo möglich noch theurer, als 
schon das Holz zahlen. 

Weun es auch bei uns, wie in Preussen, - wo es neben
bei gesagt keiu Haselgebirge, sondern nur Steinsalz gibt, -
zur Autlassung der Sudsalinen käme, wenn die Regierung die 
deutschen Provinzen mit billigerem Stein- oder Seesalz ver
sehen wollte, gewiss würde sie ebenso getadelt werden, dass 
sie die Naturschätze nicht verwerthet, s•' wie sie wegen der 
Verschiittung des kleinen Partikelchens Mutterlauge getadelt 
wird. 

Der Herr Verfasser sagt mit Recht, dass die Manipula
tion des Salz;i ed eus sehr einfach ist; sie ist so einfach wie 
das - Ei des Columbus , uud es wäre nur zu wünschen, 
d11<S er sich die Miihe nähme die verschiedenen Stufen, von 
der gro5sartige11 Anlilge der Salzberge bis zum Sudprocesse, 
der nicht über das Verständniss der Arbeiter hinausreicht, zu 
betreten, um sieb noch mehr zu überzeugen, da•s in der Vlrelt 
eben Alles gelernt sein will, und dass mau auch hier viel 
lernen müsse. 

Die österreichischen Salinen können beruhigt mit denen 
cles Auslandes in die Schranken treten, - vorausgesetzt, dass 
di·'rn uicht etwa hinter der Zeit Carls des Grossen zuriick
geblieben sind - ihr technischer Betrieb ist für jeden Ver
gleich gewappnet, und wenn die Ungunst der Verhältnisse 
sie bedrückt, so ist das nicht ihre, sondern die Schuld der 
Natur. 'Vas man vielleicht unseren Salinen vorwerfen könnte, 
ist der grosse Arbeiterstaud, den sie beherbergen, allein bei 
uns ist die \Van<ler~chaft noch nicht so gang und gäbe wie 
in auderu Ländern, und dann gibt es viele tlehende Hände, 
denen es schwer ist zu widerstehn. - E9 sei uur noch bemerkt, 
dass den Saliuisteu weder ein öffentlicher noch geheimer 
Auftrag bekannt ist, die Gestehungskosten des Salzes, welche 
übrigens aus den Reichsr11ths-Verhan<llungen offen kundig 
wurden, oder die Manipulation selbst zu verschleiern, und 
nicht offen und gefällig besonders gegen Fachmiinner zu sein, 
die sieh Zeit und l\liihe nehmen wollen, sich darüber zu un
terrichten, und es <lürften die erwähnten trefflichen AbLand
luugen, namentlich die des Bergiug.inieur K e 11 er den besten 
Bew„is für die Zugänglichkeit liefern. A 1 so vorwärts auf 
der mit Geschick betretenen llahn, wir werden freu
dig mitbauen.• -

Mag auch uns er geehrte Frrund, dessen ßemerkun· 
gen wir mitthllilten, gleich so vielen nzünftigenu Fachmän
nern, die Arbeiten Eines, der kein „gelernter Salinistu 
ist, nicht für ganz competent ansehen, (und das blitzt 
denn doch aus vorstehenden Zeilen sichtlich heraus) so er
kennen wir freudig darin einen Geist des Fortschrittes, der 
im Schlusssatz zu einem Aufrufe gipfelt, den wir ans ganzem 
Herzen aeceptiren. Vorwärts! war von jeher unsere Lo
sung, und unsere Freunde n draussen im Gebirgeu mögen nicht 
zürnen, wenn wir auch ein Bischen zu viel auf ciumal verlan
gen. Unsere Agitation repräsentirt den n:heoretisehen 
Nntzeffeet"; durch verschiedene Reibungscocffi. 
e i e n t e n gebt ohnediess ein guter Theil desselben verloren 
und der n Gesehwindschrittu ermiissigt sieh von selbstinPraxi 
zu einem wohlanständigen Tempo! Wir begrüssen jeden 
Schritt vorwärts mit Vergnügen und constatiren darum 
gerne, dass gerade im Salzkammergut vor Kurzem wieder 
ein solcher gemacht wurde, indem die Einrichtungen ge
troffen werden, um im Monate November mit der versucbs
weisen Braunkohlenfeuerung bei einer Pfanne in Ebensee 

zu beginnen. . 
Noch ein Wort erheischt die angerufene Rücksicht

na.hme auf die Bevölkerung des Salzkammergutes. 
Ob allein der Mangel an Wanderlust, wie mein Freund 

anmerkungsweise anführt, daran Schuld trägt, dass trotz der 
Salinen- und Forst-Arbeit, trotz eines in den lP-tzten Jahren 
massenhaft sieb steigernden Fremdenzuges, trotz der rings
umher dem einst fäst ausschliesslich agricolen Oberösterreich 
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sich nähernden Industrie - dennoch die Bevölkerung 
wirklich von einer Einschränkung beim Salinen betrieb be
droht erscheiut, dürfte jedenfalls eine für den Beobachter 
socialer Zustände ebenso wie für die Staatsverwaltung in
teressante Frage sein. 'Vir sind, eben w e i 1 diese Erschei
nung eine so c i a l e Frage involvirt, weit davon entfernt, de
ren Durchhauung mit einer sonst vielleicht wirthschaftlich 
rechtfertigbaren Massregel zu bcvorworten; allein für immer
währende Zeiten jeden Fortschritt, bei welchem eine Re
duction der Salinen-Arbeiter möglich wäre, von vorneher
ein zu perhorresciren, klänge fast so, als wollte man Eisenbah
nen als "Teufelswerk« proclamiren, w e i 1 Anfangs \Virthe, 
Posthälter, Fuhrleute und Postillone nebst Anhang dadurch 
brodlos werden, - ebenso 11ls wollte man Maschinen und 
Fabriken ablehnen, w e i 1 das Handwerk durch sie ersetzt 
wird. \Venn einmai anerkannt wird, c.lass gewisse Reformen 
sistirt werden müssen, HUS Rücksicht für die Bevölkerung 
- so mag es für e i u i g e Zeit zugegeben werden; dann 
aber ist l'S jetzt doppelt nöthig, durch Erleichterung uud Her
anziehung von Fabri!ien, deren manche in der Nähe von 
SalzwerkPn viele natürliche Bediuguugen der Existenz 
föndcu, neue .\rbeitszwcige vorzubereiten, vor Allem aber 
einer allzuconservativen Bevölkerung durch Schulen uuc.l 
andere Bildungsmittel ims jenem Zustamle des Beharreus 
- um nicht zu sagen der Trägheit - herauszuhe)feu, der 
in einem Zeitalter IPbeudiger Beweguug wie das unsere 
nicht bleibend erhalten werden kaun, ohne das grosse 
Ganze zu behindern! Die werdende Generation "rühriger« 
zu machen -- und der gegenwärtigen die Forderun~en der 
Gegenwart und Zukunft fas:;bar zu machen ist höchste 
Zeit. Man kann eine Gegend wie das Salzkammergut nicht 
mitdem rauhen und übervölkerten*) Erzgebirge vergleichen, 
es miisste denn sein, dass auch hier wie dort ein Festhiin· 
gen an der Scholle und an alten Gewohuheiteu stärker 
als anderswo herrscht. 

Der angeführte Grund ist ein Motiv, mit Vorsicht und 
Milde auf der Bahn des Fortschrittes vorwärts zu gehen; 
einen 8ti11 s t an <l zu rechtfertigen vermag aber auch 
eine eo edel scheinende Rücksicht nimmermehr! -

\Venn man einerseits gerade von Seite der Regierung 
nicht melir bloss aus Schonung für die Bevölkerung der Eisen
industriebezirke - am Zoll-Schutzsysteme festhalten kann, 
und immer mehr und mehr sich einem freien Verkehrssy· 
steme zugetrieben fühlt, weil - wie behauptet wird - die 
Masse der Steuerpflichtii;en nicht eine Fraction des Vol
kes zu erhalten verhalten werden kann, welche ohne Schutz 
ihr Gewerbe nicht treiben kann oder will - so wird eine 
analoge wirthschaftlichc Nothwendigkeit auch in dem an
deren Falle den Rücksichterl auf die Salinen-Bevölkerung 
entgegentreten müssen! Bei Zeiten daran zu denken 
thut doppelt Noth; darum möglichste Erleichterung von an
dern an die Salinen anknüpfbaren Erwerbszweigen, - che
mischen Fabriken, holzverarbeitenden Gewerben - und 
demgemäss Emancipatioo der Wälder vom Pultroste der Sud· 
pfannen, Uebersiedlung einzelner Werke mit ihrer Ar
beiterschaft in's Innere des Landes u. s. w. Alles das 
nicht trotz - sondern eben wegen der Bevölkerung und 
ihrer Zukunft!! 0. H. 

*) Das Salzkammergut hat kaum eine halb so dichte Be
völkerung wie das Erzgebirge, mit dem es in Bezug des "Kle
bens au der Scholle" von Seite der ßevölkerung Aehnlich-
keit· haben mag. 0. H. 

Notizen. 
Bergmännisch wichtige Eisenbahnprojecte , welche 

in neuester Zeit auft11ucheu, sin<l nach der n \Vie ner Zeitung" 
zunächst folgende ernstlich in Angriff genommen: 

Concession zum Bau einer neuen Kohlenbahn 
im Buschtiehrader Revier. Se. k. k. Apostolische Maje
stät haben mit Allerhöchster Entschlies~ung vom 7. d. M. den 
llan einer vom Franzeus-Sdrnchte des Dusch tiehr&der Kohlen
reviers zum Pruhon-Schachte führenden Z1veigbahn unter der 
Dedi11gung allergnii<ligst zn genehmigen geruht, dass diese 
Zweigbahn einen integrirenden Bestandtbeil der a. priv. Busch-
ticbra1ler Eisenbahn zu bilden lrnt. ' 

Fortsetzung der Joseph•tadt-Schwadowitzer 
F 1 ii gelb ahn. Der Verwaltungsrath der sii dnorddeutschen 
Verbinduugsbahn beabsichtigt das bereits fertige llauproject 
fiir die Fortsetzung der Schwadowilzer Fliigelbahn über Trau
teuan uud Schatzlar au die böhmisch-preussisc be Gränze einer 
Hevision z11 uuterzieben 1 und ist auch bt.ireits um die Bewil
ligung zur Vornahme tler betreffenden technischen Vorarbeiten 
eingeschritten. 

Project ein<'r neuen Marmaroser Eisenbahn. 
In Angelegenheit einer Locomotiveisenbahn \'Oll D~breczin 
nus über N. Karoly, Sz11tm:i.r bis an die ~Iündung des 'l'heiss
thales bei Yerecze und von da am linken Ufer des 'l'heiss
flusse8 bei l\Iarmaros-Szigeth hat sich ein Consortium, be
stehend aus Gutsbesitzern uurl den Muuicipien der k. Frei
stiidte Debrecziu und 8zatmar, gebildet, welches auch bereits 
durch ~einen Vertreter Louis von Kov.lcH um die ßewilli
gu11g zur Y urnahme dt•r tt.ichnisehen Vorarbtiten eingeschrit
ten ist. Dio l\Jannaruser Eis~nbahn, fiir welche die 1'heissbahn
gesellsch11ft die Conc<'ssion besitzt, sollte von Nyiregyhaza 
aus gegen Szigech geführt wc rden. Die neuen Unternehmer 
erachten jedoch mit lVkksi cbt auf den Verkehr nach Westen 
den Anschluss an die The issbahn bei Dcbreczin fiir ''ortheil
hafter. 

Pür 1len llau einer Eisenhahn von GroRs-Ka· 
nizsa nach J<'iinfkirclien, deren Wichtigkeit vielfach her
vorgehoben wurde, und för welche die Siidbahngcsellschaft 
cunce>siunsmiissig ein Vo rrecLt besitzt, haben sich 11eut: Un
ternehm.er gefuuden. l\Ir. Richard, J. \V. Abbott nn<l J1L
mes Ureral ll a t t e n aus London sind nenester Ztit um die 
Bewilligung zu den technischen Vorarbeiten fiir diese Eisen
bahn eingeschritten. U ebrigens werden auch von Seite der 
Siidbahngesellschaft die Tracim ngsarbeiten für die Linie Ka
nizsa-Essegg mit der Abzweigung nach Fünfkirchen eifrigst 
betrieben. 

Anlage eines Schienenstranges von Kottori 
bis au die Drau. Die Siidbahug esellscLalt llisst zur Er
leichterung der ScLotterzufnhr für ßahnerhaltungszwecke ein 
circa 201JU Klafter langes Geleise von der Eisenbahnstation 
Kottori in der mchtung gegen Legrad bis an die Drau her
stellen, welches Geleise erforderlichen Falls auch zum Tnms 
port d~r von der Drau komm enden 1-lolzsendun ;!en benützt 
wer<len k11nn. Die Gesellsclrnf t hat zur Herstelluug dieser 
Zweigbahn bereits im Jahre 1662 die ßewilligung erhahcn. 
Da jedoch in nicht zu ferner Zeit der Ban der Ilal111 von Ka
nizsa o<ler Kottori n11ch Essegg in Aussicht steht, so erscheint 
die Herstelluug einer detiniti ven Bahn zwischeu Kottori und 
Legrnd minder dringlich, und es wircl his zum Zustandekom
men cler ßahn nach Essegg das provisorische Geleise fiir die 
beabsichtigten Zwecke geniigen. 

Das neue Nitroglycerin-Pulver. Ueber die zu Carls
borg mit Granaten nn gestellten Versuche wird bemerkt, dass 
::IOpfiindige Rundkuge )11 dreimal weiter geschleudert werden, 
al8 mit gewöhnlichem Kanonenpulver. Später gliickte es dem 
Erfinder, Herrn No b e 1, ein }litte) zu ersinnen, um da• Nitro
l!lycerin, ohne mit Pulver gemischt zu werden, zu entzünden. 
Die ganze Ladung besteht gegenwärtig aus dieser Flüssig
keit. Dem Gewichte nach soll Aich die Kraft dieses neuen 
Sprengmittels zu der des gewöhnlichen Pulvers mindestens 
wie 6 zu 1 verhalten, dem Volumen nach aber sogqr wie 9 
zu 1. Dieses so modificirte Sprengmittel wurde bei Spreng
arbeiten in der Nähe von Stockholm mit dem günstigsten 
Erfolg versucht. In ihrem jetzigen Zustande ist die Erfindung 
sehr einfach uud praktisch. Das Pyro- und Nitroglycerin wird 
direct in das mit Letten verdichtete Bohrloch gegossen, der 
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Zünder wird eingesteckt und der Schuss ist fertig. Man braucht 
nicht den geringsten Besatz und geschieht das Laden sehr 
schnell. Das Nitroglycerin entwickelt weder Gase noch Ranch, 
ist also sehr passend für Grubenbaue; es n1i„cht sich uich t 
mit Wasser, sondern entwickelt unter \Vusser eine ausser
ordentliche Kraft. Eine \Vassermiue, bestd1end aus diesem 
Pulver, soll mindestens dreimal weniger Sprengmasse erfor
dern, al'I vo11 gewöhnlichem Pulver. Der grosse Nutzen die
ses neuen Sprengmittels besteht keineswegs iu Pulvererspar
uiss, wiewohl auch diese in gewisser Hinsicht stattfiudet, son
dern in Arbeitscr.;parniss. Die wahre Ursache, wesshalb man, 
um eine grosse Gesteinsmasse loszusprengen, z. B. ein drei 
Ellen tiefes und zwei Zoll weites Loch bohren muss, hesteht 
darin, dass man Platz für ein~ hinreichende Puh-erladnng, 
z. B. fiir drei Pfund, erhiilt, um die Masse loszubrecheu. Aber 
bei Anwendung des :\itrog;ycerius kann man in ein Loch von 
kaum einem Zoll \Veite eine weit grössere Kraft schaffeu als 
die, welche jenen drei Pfnud Pulver entspricht. Um jenes 
Loch :.m schlagen, wird gewöhnlich (i 1/3 Francs bezuhlt, wäh
rend dieses nur :!.11 Francs kostet. So111it werden % enpart. 
Nitroglycerin kostet uur d:i.s Doppelte des irewiihnlichen llerg
pulvers. In Grn\Jen, wo man gewöh11licl1 uuter sich gehende 
Löcher bohrt, kann mau sicher eine dreifache \Vnrfu1as~e er
warten. Man hofft, dass sich das Jern Contoret dieser Sache 
aunehmeu wird. (Aftonblatt, durch l\'eue>t. Erfind.) 

Erbstollen in Reschitza. In III o n t an - Resch i t z a 
fond am 11. d. )1. die Einweihung des nErbstollens" statt. 
Bisher bezo~ das dortig~ Eisenwerk die ibm liir <lie Hütten
werke uöthigen Steinkohlen aus dem ü\Jer eine Stunde ent
fernten Kohleu\:iger nächst dem Dorfe Domau. Schon :un 4. 
Octoher 1 'i5:!, als nm Allerhöchsten Namensfeste Sr. Majestät 
des Kaisers, geschah der erste Spate11stich zu diesem i::itulle11, 
und nach eilfjiihriger ununterbrochener Mühe und Arbeit war 
clerscl\Je in der Liinge von fast l 2ll0 Klaftern bis zum Koh
lenlager am 2:1. August l 5li3 durchgeschlagen, seit wckher 
Zeit noch bis vor Kurzem Ariieiteu zu seiuer vollstäncligen 
Herst~llung und Sic~1e~uug be\\jrkt wurden. Nun:nchr wurcle 
die kuchliche ßened1ct10n des ~Ileus vorp-euo111men nud der
selbe nK ni s cr-F ranz-J o s ep h-1': r b $ to II e uu benannt. 

Ein ausfühlicher Artikel iiber diese Feier, welcher uus 
noch vor Schluss des Blattes rechtzeitig zukam, musste we
gen Raummangel auf nächste Nummer verschoben werdeu. 

Die Red. 

A d rn i n i ~ t r a t i v e s. 
Concurs. 

Eine \Verk'iarztesstelle bei der k. k. Bergverwaltung zu 
\\'indschacht, in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte jiihrl. 
420 fi., dem Naturnhleputate von 8 Wr. Klftr. 3schuhigcn lireuu
holzes, einem Natural-Quartier oder 10% rles Gehaltes als 
Quartiergeld, einem Naturaldeputate tiir 2 Dienstpferde mit 
jährl. 100 Metzen Hafer und 100 Centner Heu, dann einer 
für die Haltung der Pferde bestimmten Geldzulage jiihrl. 1 SO tl., 
endlich mit einem Honorar jiihrl. 218 fi. 40 kr. aus dt:r Schem
nitzer Bruderlade, ist zu besetzen. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der theo
retischen uud praktischen Ausbildung und des erlaugteu Doc
torates der Mecliciu uud Chirurgie, der besondereu Fertigkeit 
im operativen Fache, dann der deutschen und slavischen Spra
che, binnen vier Wochen bei der k. k. Berg-, Forst- und 
Güter-Direction in Schemnitz einzubringen. 

ErkenntniBB. 

Ueber da• vom Herrn Joseph Dominik Tappeiner, 
pens. k. k. Eisenbahn-lletriebs-Director, durch seinen bevoll
mächtigten Bergverwalter Carl Ulri eh unter Z. 612 de 1564 
gestellte Ansuchen um Verleihung von zwei einfachen Gruben
m11ssen, bei der Freifahrung auf ein Grubenmass beschränkt, 
auf den kraft der vormals ärarischen, privilegirten Muthung 
Z. 1914 de 184i im Waldgrunde des Gregor Podgreischegg, 
Katastralgemeinde Wresie, Bezirk Gonobitz, Kronland Steier
mark bewerkstelligten Steinkohlen• Aufschluss, und die hier
über 'mit dem Verleibuugswerber und mit dem benachbarten 
Freischürfer Johann Merchon am 3. August 1864 gepHo-

gene Freifahrung, sowie auf Grundl11ge dessen, dass ein abbau
würdiger Aufächluss vorgefunden wurde und freies Feld vor
handen ist, die von Johann Merchou mit llerufuug au( seinen 
Freischurf Z. ~51 ß. de 1863 gegen die das Verleihungsbe
gehren vorgebrachten Einwendungen, dass nämlich der Koh
lenanfschluss iw besagten Freischurfkreise liege, der Muthungs
bau Z 1914 de 1S4i verbrochen und unfahrbar, mit keiucm 
Freischurfzaichen ver,ehen, und dass diese llluthung wegen 
Terminsablaufes zu löschen gewesen sei, jedoch nicht berück
sichtigt werden können, weil nach Art. III des Einführungs
patentes zum allg. llerggesetze alle nach den früheren llerg
gesetzen in lieziehung auf den l3ergba11 betrieb bereits erwor
beneu Hechte aufrecht blieben, die .llluthung Z. Hl14 de 1~4i 
nicht in eineu Freischurf umgewandelt wurde, daher auch 
nicht mit einem Schurfzeiebcn zu versehen, sondern iremäsR 
hohen Handelsniinisterial-Erlasses vom 1. Juni l8fi:1, Z. :!2i:! 
nur \Jeziiglich cler lierriebsuachweisuug nach §§. 1 i!J , 180 
und lS:! allg. Berggesetzes zu hehauddn war, <lern ge111iiss 
aber auch h.ihandelt wu1·de, wird hicmit erkannt, die von Jo
seph Do1uinik Tappeiner begehrte Verleihung sei insoferue 
zuliissig, als clas dem Johann )lerclion nach §§. 36 und :n 
;:"lg. ßerggesetzes zus:eheude Vorbehaltsfcld nicht beeinträci1-
ti<'t wird 

" Jol;ann Mercbon, gegenwärtig unbek11nnten Aufeuthaltes, 
wird daher auf>[efordert, die Wahl des Yorbehaltsfeldes für 
seinen Freischurf Z • ..,51 n. ds bli:.l n,1ch §§. :rn und :li 1Lll~. 
Berggesetzes binnen 30 Tageu nach Eintritt de1· Rechtskrart 
dieses Erkenntnisscs so gewiss zu trelf,m und hieher anzu
z<:igen, als widrigens die Verleihuugsurk•mcle uu Herrn Jo
seph Domiuik Tappeiner ohne weiters dem g0stellten ßegeb
ren gemäss ausl!efertigt werden wird. 

Cilli, um 1 i. September 186.J.. 
Yon der k. k. ßerghaup tmannschaft. 

Kundmachung. 

In Gemiissheit des §., lliS a. H. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des Dob~chaucr Tief5'ründler Josephi 
Grubenwerkes ddto. 31. August !Sü.J. eine Gewerkeuversamm
lung unter behördlicher lutervention auf den :!2. October bli4, 
Früh 9 Uhr im Gasthause zu den .drei Rnsenu in Dobschau 
augeordnet, zu welcher die Herreu Wilhelm Szontal!h, Su
sanna Sarkany, Marie Remenyik, Leopold Langsfeld, Dob
schauer Stadtgemeinde, Simon sen. Gömöry, Gebriider De
bnsz, Andreas Antony, S11muel Adriäny, Christine Springer, 
Leonhard Gallin, Danid Ujbazy, Mühlhanische Erben, Mi
chael Pack, Georg Waleutiny, .Joseph Gall, Thomas Flirts, 
Susauua Gömöry, Simon Köhler, Johann Göwöry, Sophie Fest!, 
Johann Kayser und Joseph Carl Sarkany in Person oder durch 
legal Bevollmiichtigte zu erscheinen 1uit dem Beisatze vor
geladen zu werden, dass die AbwC'eenden den gesetzlich ge
ra,sten Be•chllissen der Mehrheit der Anwesenden beitretend 
angesehen werden müssten, und dass die Erben und sonsti
gen HechtsnachColger der bücherlichen l.lesit?.er nur nach vor
bergegangener Nach weisung ihrer Eigeuthumsrechte würden 
zur Schlussfassung z111~elassen werden köuuen. 

Die Berathung,gegeustiinde sind: 
1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerk

schaft im Sinne des allgcmeineu llerggesetzes couslituiren 
wollen 

2. Wahl des Directors, der Firma und Bestimmungen 
wegen des Dienstvertrages; 

3. Beschluss über etwaige Errichtuug von Gewerk,;chafts
Statuteu; 

4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und 
sonstige Anordunngen im currenten Haushalte 

Kaschau, am 15. September 1864. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

In Gemässheit des !!. l 6S a. B. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des Dobschauer Gugler Jaeob-Audreas
Grubenwerkes ddto. 27. August lb64 ei1111 Gewerkenvenamm
lung unter behördlicher Intervention auf den 18. October 1864, 
Früh 9 Uhr im städtischen Redouteusaale der XVI. Zipser
stadt Jglo angeordnet, zu welcher die Herren Samuel Jantner, 
Amalia Palczmann, Malvine Ksensigh, Ernestine Scholcz, Ida 
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Kai! geb. Tnrzak, AlexRnder Scholcz, Anna 8zontagb, Sophie 
Scholcz'sche Erben, Paul Seholcz, Ludwig Ujhazy, Ernst von 
Hedry, Stephan Bano, Jacob Melczer, Anton Wieland, The
rese Gerhardt, Tobias Benigoy, Joseph Scholcz, Samuel Lasz
gallner'sche Erben, Wilhelm Szontagb, Leopold Langsfeld, 
Jeannette Langsfeld, Wilhelmine Gaitner, Mnthi1u Czirbusz, 
Fritz Palczmann, Otto Palczmann, Mathilde \Valko geb. Palcz
mann, Julie Kapy g1:b. Gräfin Dessasse, Graf Emil Dessasse, 
Katuarina Gräfin Dessasse, Michael Trajtler, Joseph Trajtler, 
Marie Windt geb. Palczmnnn, Amalil\ Eisdorfer, Richard Palcz · 
mann, Hermine Palczmann, Apollonia Palczmann, Constantin 
Palczmann, Franz Windt, Georg Jantner, Amalia Scholcz, 
JohaouaLunczer, AmaliaLiugsch geb. Bogsch, Ludwig Bogscb, 
Samuel Bogsch, Carl Schwartz, Amalia Schwartz geb. Jant
ner, Paul Roxer, Louise Ujlaky, Apollonia Ksensigh, Otiilie 
Windt, Martin Palczmann, Eduard Palczmann, Susanna Ther11, 
Ludwig Windt und Johann Gärtner in Person oder durch 
legal Bevollmächtigte zu erscheinen mit d„m Beisatze vor
geladen werden, dass diti Abwesenden den gesetzlich gefass· 
ten Bes;!hliissen der Mehrheit der Anweseuden beitretend an
gesehen werden müssten, und dass die Erben und sonstigen 
Rechtsnaclifolger der bücherlichen Besitzer nur nach vorher
gegangener Nachweistrng ihrer Eigenthumsrechte würden zur 
Schlussfassuug zugelassen werden können. 

Die Berathungsgeg enstiinde sind: 
l. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewer:;

schaft im Sinne des allgemeinen Berggesetzes constituiren 
wollen; 

1.. Wahl des Directors, der Firma und Bestimmungen 
wegen des Dienstvertrages; 

3. ßeschluss übu etwaige Errichtung \"Oll Gewerkschafts
Statuten; 

4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und 
sonstige .Anordnungen im currenten Ha.ushalte. 

Kaschan, am 13. September 1864. 
Yon der Zipd-lgloer k. k. ßerghauptmannschaft. 

KUJ1dma.chUJ1g. 

In Gemässheit des §. 168 a. B. G. wird ans Anlass des 
Ansuchens der Direction des Dobscbauer-Gogler-Mariastollner
Grubenwerkes ddo. 27. August 1864 eine Gewerkenversamm
lung unter behördlicher Intervention auf deu 1 i. October 1 b64 
Friih 9 Uhr im städfochen Redoutensaale der XVI. Zipserstadt 
Ig16 angeordnet; zu welcher die Herren Daniel Klein, Sophia 
Schmal geborne Klein, Julia Apolonia Klein, Johanna Gold
becher geb. 8zontagb, Pauline Szontagb, Joseph Carl Sarkany, 
Anna Mariassy, Joseph Dienes, Stephan Matyasowszky, Maria 
Gedeon, Johanna ßartsch geb. Lumczer, Johann Georg Jantner, 
Amalia Scholcz, Johann Gärtner, Amalia Lingsch geb. Bogsch, 
Ludwig Bogsch, Samuel Jantner, die k. k. Berg-, Forst- und 
Güter- Direction in Schmöllnitz, Johann Julius Juboss, Dob
schauer Stadtgemeinde, Samuel Bogsch, Samuel Scholcz, Carl 
Scholcz, Carl Cornides, Juditba Scholcz, Michuel Roszlosnik, 
Jacob Gotthardt, Michael Szontagh, Clara Händel, Charitas 
Thern, Charitas Scholrz, Franz Csatlas, Ludwig Csatlas, Ru
dolph Langsfeld, Michael Miinich, Amalie Hartmann, Nicolaus 
Szinyey'sche Erben, Johann Stark'sche Erben, Carl Gotthardt, 
Johann Ludwig Gömöry, Christiun Israel Gömiiry, Susanua 
Gömöry, Julia Fleischer, Ester Lehoczky, Ludwig Gotthardt's 
Erben, Sophia Laszgallner ah Helbig'sche Erben, Therese 
Wallner geb. Stark, Samuel Debusz, Nanette Szontagh, Rosina 
Scbolcz, Johauna L1tngsfeld, Leopold Langsfeld, Michael Gai, 
Paul Scholcz'sche Erben, Georg Gotthardt, .Adolph Heinrich 
Garve, Bernhard Garve, Wilhelmine Garve, Apolonia Ksensigh, 
Martin Palczmann, Eduard Palczmann, Ottilie Winilt, Louise 
Ujlaky, Panline Kobelt geb. Gotthardt, Ernestine Scholcz, 
Anton Bobory, Otto Palczmann, Mathilde Walko geb. Palcz
nrnnn, R.. A. Mauss, Paui Melczer, Johauna 0.;zwald geb. 
Melczer, Susanna Scholcz geb. Melczer, Elise Gärtner, Alexander 

Scholcz, Maria Scholcz, Anna Scholrz, Rudolph Scbolez, Maria 
Windt geb. Palczmann, Elise Kiss, Justina Stöckl, Franz Windt, 
Joseph P1tl1·zmann, Apolonia Palczmann, Con~tantin Palczmann, 
Eduard Windt, Richard Palczmann, Apolonia Scholcz geh. 
Palczmann, Engen Scholcz, Ladislaus Scholcz, Laura Nadler 
geb. Scholcz, ßertha Miinich geb. Scholcz, Charitas Scholcz 
geb. Langsfeld, Emerich Tobias Scholcz, Jeanette Scbolcz, 
Elise Klein geb. Scholcz, Emilie Lumnitzer geb. Nadler, Johann& 
Bartsch, !da Hamilton Dundas, Hermine Van de Lüche, L11ura. • 
Bobory, Guido, Hermine, Malvine, Arthur, Oskar und Ernst 
Prihradny, Maria Jenrlra~sik, Michael Jantner, Amalia Jantner, 
Susann11 Windt, Gottfried A. Kunov, Johann Ferdinand Eugen 
Preus, Elise \Vindt, Johann Gai und Joseph Scholcz in Person 
oder durch legal Bevollmächtigte zu erscheinen mit dem Bei
satze vorgeladen werden, dass die Abwesenden den gesetzlich 
gefassten Beschlüssen der Mehrheit der .Anwesenden beitre
te11d angesehen werden miissten, und dass die Erben und 
sonstigen Rechtsnachfolger der biicherlichen Besitzer nur nach 
vorhergegangener Nachweisung ihrer Ei~enthumsrechte würden 
zur Schlussfassung zugelassen werden können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 
1. Bestimmungen, ob sich die Tlwilbaber als Gewerk:<chaft im 

Sinne des allgemeinen Berggesetzes constituiren wollen· 
2. Wahl des Directors, der Firma und Bestimmungen wege~ 

des Dienstvertrages; 
3. ßeschlnss iiber etwaige Errichtung von Gewerkschafts

Statuten; 
4. Bestimmungen hinsichtlich.des Betriebsplanes und sonstige 

Anordnungen im currenten Haushalte. 
Kasch au, am 13. September 1 S64. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

[29[ Ankündigung für Metallgiessereien. 
1. In zwei Wand-Nischen ober der Kirchen-Eingangsthür 

beuöthiget man: 1 Statue d~s h. Georgius Märtyr. und t 
Statue des h. ~farcns Evang. Von beiden die Höbe 31/ bis 
5'; die Breite und Wandtiefe nach Belieben. 2 

2. Christn•-Statue - als Gekreuzigter - ohne Kreuz. 
Die Höhe bis :J', die Breite der Arme bis 2' 6". 

Wenn sich in einer Giesserei oder Eisenhandlun<> solche 
Gegenstände fertig vor~nden '. oder. weni:i sie erst soilen ge
gossen werden: man bittet d1e Preise mit sammt den Spesen 
für Zustellung nach Pakrac in Slavonien, an den Pfarrer 
Nicolaus Schweizer b riefiich zu übermitteln. 

Verlag der Weidmann'sohen Buchhandlung in Berlin. 

Soeben erschien nnd ist i n 11 l l e n B u c h h an d J u n
g e n z n hab e n, in Wien dutch F. Manz & Comp., Kohl
markt Nr. 7: 

Ta fe 1 

der vielfachen Sinus und Cosinus, 
sowie der 

vielfachen Sinus 1·ers11s von kleinen \Vihkeln 
' nebst Tafel der einfa chen Tangenten. 

Zum Gebrauche für prn ktische Geometer und Mechaniker 
überhaupt und .Markscheider besonders. 

Zusammengestellt von 

Julius Weisbach, 
k. sii.cbs. Bergrath und Prof. an der k. säcbs. Der gakademie zn Freiberg. 

ZweHe v e r m e h r t e S t e r e o t y p - A u s g a b e. 

Hoch 4. geheftet. Preis 60 kr. österr. Wiihrg. [30] 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. lU K gr. ;.Iit frauco Postversendung 8 tl. 80 kr. ö. W. Die Jahres 8 b 0 nnente11 
erhalten einen ofticiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- u11d hüttenmännische,n Maschinen-, l:lim- und Aufbereitungswesen 
111mmt Atlas als Gratis beilae;e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder Jl/2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aut'uahroe. 

Zuschriften jeder Art können nur franco ane;enommen wP.rden. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~""-~~~~~~~~~~~~~~~~----

Druell von K"rl Winternitz & Comp. in Wien. 
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Ein allgemeines Mass und Gewicht. 
II. 

Vor Allem ist es nothwendig, die Gründe zu prüfen, 
a.us welchen man die Annahme des Metermasses und des 
Kilogrammgewichtes empfehlen kann. Nichts kann einer 
guten Sache mehr schaden, als wenn man sie auf unrichtige 
Argumente stützt. Diese war zum Th eil der Fall, indem me.n 
die t h eo r et i s c h e Grundlage des Metermasses zu sehr her
vorhob, welche allerdings das Motiv seiner ersten Einfüh
rung in Frankreich war, jedoch später sich als nicht ganz ge
nau erwiesen hat. Man wollte an der Stelle eines willkür
lichen ein von der Natur gegebenes Maas setzen und wählte 
dazu den 10,000.000ten Th eil des Erdquadranten, zu dessen 
Bestimmung umfassende gäodätische Arbeiten - Gradmes
sungen - ausgeführt wurden. Als sich jedoch später erwei
sen liess, dass dabei ein Fehler unterlaufen war, konnte man 
das einmal eingeführte Metermass nicht mehr so leicht alte
riren, zumal der Fehler - zwar theoretisch erwiesen 
- aber praktisch für 1 Meter verschwindend klein sich 
herausstellt. 

Der Meter hat daher freilich den i de a 1 e n Vorzug 
verloren, ein genau der Natur entnommenes Mass zu sein, 
allein er erhielt sich in Frankreich trotz der den Schöpfun
gen der Revolutionsperiode ungünstigen Restauration den
noch und verbreitete sich selbst über die Gränzen Frank
reichs durch seine p rak tis c h e n Vortbeile. Als solche müs
sen wir hervorheben: 

1. Dass die Herstellung eines nNormalmasses,u nach 
welchem die in den Verkehr kommenden Massstäbe verfer
tigt werden und welches trotz der „idealen~ Eigenschaft 
eines angeblichen Naturmasses doch nicht entbehrt werden 
kann, auch beim Metermass zulässig, und da dessen Ursprung 
durch Rechnung gefunden ist, jederzeit mit Sicherheit 
möglich ist. 

2. Steht das Metermass in einem Verhältnisse zu unseren 
gewohnten Masseinheiten - der Klafter und der Elle, dass 
bei Einführung des Metermasses das bereits angewöhnte 
.t}ugenmass keiner sehr schwierigen Correctur bedarf. Die-

• ser Umstand ist wichtiger, als m*Jl denkt, denn es handelt 

Bich bei einer solchen Neueinführung nicht bloss um das Er-
1 er n e n einer neuen Masseinheit, sondern auch um das Ver
gessen und Ver 1 er n e n der alten Masseinheit, welche sich 
- da sie in gewisser Beziehung auch eine Art Naturmass war 
(von Körperlänge und Gliedmassen entnommen) dem Vor
litellungs - Vermögen der Menschen tief einprägt. 8tünde 
der Meter der E 11 e nicht so nahe, so würde er schwer
lich - ti-otz der französischen Modejournale, die ihn im
portirt haben - der schneidernden Frauenwelt so rasch 
geläufig geworden sein, als er cs wirklich schon ist. Für 
uns Bergleute liegt der Vergleich mit der halben Lachter 
oder Klafter ebenfalls nahe genug, um auch dem Augenmasse, 
welches eben schwerer verlernt als der Verstand, keine be
sonders anstössi!!e Aenderung aufzudringen. 

3. Eine andere für den praktischen Gebrauch sehr 
vortheilhafte Eigenschaft des Metermasses ist die Kleinheit 
seiner Unterabtheilungen, wobei insbesondere der Millimeter 
sich als eine sehr gute Minimaleinheit, welche sich ausser
dem noch mit geringer U ebung bis auf 1/ 10 desselben ab
scbätzen lässt, empfiehlt. Wo es auf genaues Einpassen 
von Gegenständen ankommt, ebenso wie bei Ablesung von 
Instrumenten-Eintheilungeu, thut diess Mass weit bessere 
Dienste, als das Zoll- und Linienmass. 

4. Die Bequemlichkeit der Decimaleintheilung für das 
Rechnen ist so anerkannt, dass sie bei uns Bergleuten längst 
schon darauf geführt hat, unsere Klafter (Lachter) in De
cimalschuhe, Decimalzolle u. s. w. einzutbeilen, mit deren 
Annahme wir uns ohnehin schon vom sogenannten bürger
lichen Masse entfernt haben. 

5. Endlich bat auch die Verbreitung des Metermasses 
in wissenschaftlichen Schriften uns schon auf dessen weitere 
Anwendung vorbereitet, und je allgemeiner dasselbe ange
nommen wird, um so leichter wird es uns sein, Fachschrif
ten anderer Nationen ohne zeitraubende Reductionen für 
unsern praktischen Gebrauch zu benützen, sowie Schneider 
und Nähmamse\len, Putzmacherinen und Hausfrauen eben 
durch die Benützung französischer Modeberichte zunächst 
für das Metermass gewonnen worden sind, welches in der 
Technik der n Bekleidungskunstu früher sich eingebürgert 
hat, als in unserer wissenschaftlichen Technik. 
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6. Haben die wiederholten Versuche zur Herstellung 
eines einheitlichen Masses für Deutschland leider gezeigt, 
dass jeder andere Versuch an localen und p:uticularistischen 
Anschauungen so wesentliche Hemmnisse findet, dass nur 
ein gänzlicher Bruch mit der bisherigen Maesverwirrung 
uns unter einander und mit den civilisirten Nachbarnationen 
gleichzeitig zu einigen vermag. 

Ich gestehe, dass ich, so lange in mir noch eine Hoffnung 
glimmte zu einer n a t i o n a 1 e n Masseinigung in Deutsch
land und Oesterreich zu gelangen, bei welcher allerdings 
der Meter ein darin enthaltenes Verbältniss hätte bilden 
können - ich der Einführung eines fremden Masses -
principiell - oder wenn man lieber will - instinctiv ab
geneigt war, und diese Abneigung auch damals öffentlich 
ausgesprochen habe; allein die Erfahrung hat mich gelehrt, 
jene Hoffnung aufzugeben, und der Gebrauch des Meter
masses bei e i u e m Zweige meiner Arbeiten (der Hypso
metrie, die ich mit einiger Vorliebe seit mehreren Jahren 
treibe) hat mich mit den Vortheilen desselben inniger ver
traut gemacht und mich von manchen Vorurtheilen befreit, 
die eich gegen dasselbe in mir erhoben. Ich halte es da
her für meine Pflicht, diesen Umschwung in meinen eigenen 
Ansichten über das Metermass ebenfalls öffentlich anzu
führen und mich nunmehr auf Seite der Agitation für die
se e M a s s zu stellen. 

Es erübrigt noch vom n Gewichte" zu sprechen, ehe 
zu den Mitte 1 n übergangen werden kann, mit welchen 
nach dem Vorsehlage des Herrn Directors Karma r s c h 
die Einführung des neuen Masses praktisch in Angriff ge
nommen werden könnte. 

III. 

Das französische ,Gewicht hat sich - wenn auch un
ter anderem Namen und vorerst in e i u er Hinsicht -
bereits eine gewisse Verbreitung in Deutschland und auch 
iu Oesterreich errungen, indem es bereits im Z o 11 p fu n de 
und Z o II ce n tn er enthalten ist und die Transport-und Ver
kehrsanstalten dem Zollcentner und Zollpfund auf kurzem 
Wege auch über die Gränzen des Zollvereins hinaus Ver
breitungverschafft haben. Die N othwendigkeit für den durch
gehenden Frachtenverkehr, sowie für die zollämtliche Be
handlung bei Gewichtszöllen eine bequeme und handsame Ge
wichtseinheit zu haben, verhalf dem Kilogramm zu ra
scher Verbreitung auf den Eisenbahnen und Zollstätten. 
Dass es vorerst im Z o II p fu n d enthalten ist, thut nichts 
zur Sache, vielleicht hat der geläufige Name und der von 
dem bisherigen Gewichtsfuss nicht sehr abweichende W erth 
desselben seine Verbreitung erleichtert, und mau kann, 
ohne mit Karma r s c h zu fürchten, dass die übrigen Pfunde 
und Centner noch lange störend fortwirken werden , dem 
Zollpfund und Zollcentner dauernden Erfolg in 
Deutschland und Oesterreich prognosticiren. Da der Cent
n er überhaupt schon d1>m D e c im a 1 m a s s angehört, ist 
seine Verwandtschaft mit dem neuen System eine innere 
und vorhanden gewesene, welche nur einer consequenten 
Ausbildung bedarf. Dazu gehört entschieden, da11s man mit 
der Zehntheilung auch über das Pfund nach abwärts 
vorschreite. Und da ergibt sich allerdings die Schwierigkeit, 
dass wir mit den üblichen Namen nicht mehr so gut fahren 
werden, wie bei Centner und Pfund! 

Das Decigramm und das Milligramm sind nun aller
dings nicht mehr so leicht in Zoll-Lothe und Zoll-Quinte! 

übersetzbar, wenn man nicht für das Pfund 50 Lot h e 
statt 32 statuiren will, - wie man z. B. den Neukreuzer 
von 100 = 1 fl. an die Stelle des alten zu 60 = 1 fl. 
C.-M. gesetzt hat. 

Es ist auch nicht zu leugnen, dass sich die deutsche 
Sprache kaum so willig zur Aufnahme griechischer Benen
nungen hergibt, wie es die romanischen Sprarhen thun, 
deren Mutter, die lateinische, schon in ähnlichem Filiations
verhältniss zur griechischen stand, so dass z. B. Horatius 
die Aufnahme griechischer Vt orte ganz unbedenklich fand: 

„Et nol'a, fictaq11e nuper lwbeb1111t verba (idem, si 
„ Graeco fonte cad1111t, parce detorta. •) 

Unsere Gelehrten-Kreise haben nun wohl auch mehr, 
als nöthig war, beigetragen, dem deutschen Sprachschatze -
eine gehörige Menge Latein und Griechisch aufzuladen, 
Französisch ist aus minder gelehrten Kreisen in die Spra
che eingedrungen, und hat manch' Verderbuiss in dieselbe 
gebracht, - also könnte man wohl, wenn es sich einmal 
um etwas greifbar Nützliches und Vortheilbaftes handelt, 
bei Mass und Gewicht einer plötzlichen Sprödigkeit und 
Sprachreinheit entsagen - die wir ja längst nicht mehr be
sitzen, - und zu den vielen geläufigen Zeitworten in ,, iren u 
(eruiren, demonstriren, insinuiren etc.), zu den „transceu
dentalenu, nabsoluten", ,,retrospectivenu und audern An
sichten.auch einige fremde Mass· und Gewichtsworte 
hinzufügeu, ohne uns fürentdeutscht zu halten. Erlaubt man 
dem Haarkräusler seine Glycnin- und Tannochinin -Po· 
maden, dem Tanzmeister seine Chaine anglaise und „e11 
ava11t de11x", dem Arzte seine griechisch-lateinischen Krank
heitsbenennungen, und hat mau ~ich an die kauderwelsche 
Sprache des Gerichts- und Verwaltungs-Styls (der bei uns 
in Oesterreich noch viel deutscher ist, als in Deutschland) 
angewöhnt, so wird wohl der „ Ing e n i e ur"', dessen Name 
selbst nicht mehr deutsch ist, auch dem „K i log ra m mu, 
nDecigramm", nMilligrammu Bahn brechen dürfen!! 

„Lic11it, semperquc licebit 
„Signatum praescntc nota producerc 1wmc11. **) 

Vielleicht könnte mau ohne Schaden für jeden solchen 
nFremdenlegionäru des Masses und Gewichtes, welchen 
man anwirbt, zwei oder drei überflüssige Miethlinge aus 
fremden Zungen entlassen und so das Gleichgewicht her
stellen? Wir brauchen nur das neuester Zeit sieb aus frem
den Zeitungen immer häufiger cinschleiel1ende \Vort : 
11 .M in e n", wofür wir so mannigfache eigene .\usdrücke ha
ben, - den "\Vaggonu, „Rail", nConducteuru - die 
"Stationu u. dgl. rn. uns abgewölrnen, und Bahnwag1•n, 
Schiene, Schaffner, Hai tplatz dafür zu gebrauchen, um die 
für das allgemeine Verständniss nöthige Einführung fr<'m· 
der Maas- und Gewichtsnamen durch eine nHekatombeu 
minder nöthiger Fremdworte zu sühnen. 

So viel zur Beschwichtigung Jener, deren Einwendun
gen vom sprachlichen Standpunkte ausgehen. Es bleiben 
immerhin noch der Hindernisse genug zu überwinden, 

*) Frei in's Deutsche übersetzt: 
Manch' neugemachtes Wort auch findet 
Noch heutzutage Sympathie; 
W e n n es im Griechischen begriindet 
Und unverhunzt die Euphonie! 

*"') .Gestattet war's seit je! und muss es bleiben, 
(In unserer Zeit, die sich so mächtig regt,) 
Ein neues Wort auch hinzuschreiben, 
Wenn das Gearäg der Zeit es trägt.u •. 



315 

welche tiefer liegen, und darum ernster erwogen werden 
müssen, als des Bischen nSprachverderbereitt. 

Ein Haupteinwurf bleibt immer der, dass mit der 
Durchführung einer solchen Neuerung d.)ch nur die Er
sparung von Umrechnungen im gegenwärtigen Ver
kehr nach Aussen, d, h. mit jenen Völkern oder Fachge
nossen, gewonnen sei, welche sich bereits des Meters und 
des Kilogramms bedienen, während die Umrechnungen, 
welche man bei Benützung literarischer Werke, Acten, Ur
kunden, Verträge, Correspondenzen u. s. w. noch durch 
lange Zeit wird machen müssen, jene Ersparungen weit
aus aufwiegt und besonders im Anfange liusserst zeitrau
bend und mühsam werde! 

Diese Einwendung ist leider sehr gewichtig, und wir 
haben in Oesterreich bei der viel einfacheren Durchführung 
der neuen Münzeinheit der österreichischen Währung die 
Erfahrung gemacht, dass nicht nur im gemeinen Verkehr 
und auf dem Lande, sondern hauptsächlich beijedem Zurück
greifen in die jüugst vorangegangene Zeit ein ununterbro
chenes Reduciren und Umrechnen erforderlich ist. - Allein 
diess Bedenken kann gegen jede Aenderun!I' unseres Mas
ses und Gewichtes geltend gemacht werden; auch die An
nahme eines Zollvereins- oder deutschen National
F u s s es würde dies e 1 b e n Folgen haben, und nur in einem 
weit grösseren Masse, weil ein noch nirgends - oder 
doch höchst vereinzelt dastehendes angenommen würde, 
während der Meter und das Kilogramm doch kein ganz 
unbekanntes Verhältniss sind, welches bei einem Theile der 
Bevölkerung bereits in Anwendung steht (bei mehrerwähn
ten Schneidern, Putzmacherinen und den Eisenbahnbe
diensteten, Spediteuren u, dgl.). Der Vortheil des Ueber
ganges zu einem allgemeinen Mass- und Gewichtssysteme 
muss eben, wie j e der an d er e Fortschritt im socialen Le
ben des Menschen, mit einigen Nachtheilen, die der Ueher
gang selbst mit sich führt, erkauft werden. Auch darüber 
kann uns die Erfahrung unserer, obendrein ziemlich un
vollständigen Münzfuss-Reform auch einigermassen trö
sten. Wer einmal die Bequemlichkeit der Decimaltheilung 
des Guldens und sein Verhältniss zum preussischen Tha
ler praktisch erprobt hat, wird sich lieber einige Umrech
nungen im Privatverkehr und mit der etwas widerhaarige
ren süddeutschen \Vährung gefallen lassen, als - wenn 
ihm die Wahl freistünde, - wieder zum Conventionsfussc 
zurückkehren. 

Einen andern Vorwurf wollen wir auch nicht 
verschweigen. Die Einführung des Meters und des Kilo
gramms sei wohl einigern1assen vorbereitet und durchführ
bar, soweit es eben den von Karmarsch zunächst im 
Auge gehaltenen Beruf der Architekten, Ingenieure, Tech
niker überhaupt betreffe und sich eben auf L lingenmass 
und Ge w i c h t beziehe. Allein diese Reform, einzeln durch
geführt, bliebe doch Stückwerk und Flickwerk, wenn man 
nicht auch das ganze neu französische System durchführe. 
Wenn man auch Aussicht hat, Klafter, Schuh und Zoll etc. 
binnen Kurzem in Meter, Centimeter und Millimeter, Centner 
und Pfund in metrische Tonnen und Kilogramme um
gesetzt zu haben, so ergeben sich doch, je weiter man 
gehe, auch weitere Schwierigkeiten. Schon das Feld
und F 1 äc h e n m a s s drohe förmliche Revolutionen für ganze 
Zweige der Wissenschaft und Praxis. Die nl\I eilen" aus 
allen Landkarten, Posttarifen, Meilenzeigern, Telegraphen
Und Briefporto-Verträgen u. dgl. auszumärzen und durch My-

riameter und Kilometer zu ersetzen, die Joche, Quadrat
k l a f te r, Ru t h e n, Morgen, Aecker u. e.w. aus allen 
Grundbüchern, Rechteurkunden, Kate.stral-Operaten, Gru
benmappen, Gränzregulirungen u. dgl. hinauszumassregeln, 
sei eine Arbeit, welche in der staatlichen Ad mini st r a
ti on eine noch grössere Verwirrung hervorrufen müsse, als 
selbst in dem schätzbaren s tat ist i s c h en Material, mit wel
chem man heutzutage so viel zu thun hat. Dem Verwaltungs
beamten, Justizmanne, Rechtsanwalt, Finanz- und Steuer
beamten steigen die Haare zu Berge, wenn er sich ndie Ver
ein fach ung (?)~all' dieser massenhaft vorhandenen 
Ausmesse in Hectaren etc. denkt!! 

Nun auch noch die Hohlmaas e und Raummasse!! 
Mag vielleicht der nKubikfussu und die nKubikklafter" 
selbst beim Maurer und in den physikalischen und techni
schen Handbüchern mit gelindem Murren und in geringer 
Zeit, dem neufränkischen Ersatzmanne und Nachfolger wei
chen, so zweifelt man vielleicht nicht ganz mit Unrecht, 
ob wohl auch die Herren: nOxhoft, Ohm, Startin, Eimer, 
Mass, Halbe, Seite!, Quart, Schoppen" und Consorten, -
welche mitunter rabiate Anwandlungen haben, - sich dem 
„Liter und Hectofüer" ohne Weiters ergeben werden. Ob 
es möglich sein wird, den Deutschen - das gewohnte 
„Flüssigkeitsmass" zu entwinden, - ist jedenfalls eine 
so leicht nicht zu beantwortende Frage! - Eine totale 
Reform nach dem neufranzösischen Systeme wird daher 
in dem etwas leicht geschilderten Wege von Kar m e.r sc h 
schwerlich so bald durchgeführt werden können. Und wir 
unsererseits halten diese aus den Consequenzen hervor
i;eholte Einwenduug für eines der gewaltigsten Hindernisse 
der beabsichtigten Reform, und haben nicht den Muth, eine 
baldige Bt>seitigung desselben in Aussicht zn stellen. 

Allein wir sind nicht der Ansicht, de.es 
noch so begründete Einwendungen gegen eine 
alsogleiche totale Aenderung aller unserer 
Massverhältnisse, ein Abhaltungsgrund sein 
so 11 e n , m i t jene m Th e i l e d er Re fo r m zu b e g in
n en, welcher eh en am leichtesten ausführbar 
ist, und der dann die erste Stufe zur Erreichung 
seiner weitern Consequenzen bilden wird. 

So nradicalu auch die feurige Ansprache Karmarsch's 
klingt, und so sehr sein Mittel an die Politik der berüch
tigten nFaits accomplis11 erinnert, glauben wir dennoch 
auch von unserem Standpunkte , welcher unabweisbar 
an den Principien der Reform festhält, der Einführung 
des Meters und Kilogrammes und sogar auf dem 
durch Karmarsch vorgeschlagenen Wege , oder doch 
nahezu auf demselben das Wort reden zu sollen, und kom
m,en in unserm nächsten Artikel auf die Mittel und Wege, 
durch welche man zur Erfüllung dieses Anliegens der Tech
nik gelangen kann, ohne das n Kind mit dem Ba.de zn ver -
schütten. K 

Eröffnungsfeier des Kaiser Franz Joseph
Erbstollens zu Resicza im Banate. 

.Am 11. September d. J. fand, vom günstigsten Wetter 
begleitet, zu Resicza ( spr. R es chi t z a) eine der in den Ta
gen vom 5. bis 7. August 1. J. zu Clausthal abgehaltenen*) 
analoge bergmännische Feierlichkeit statt. 

*) Eröffnnng•feier des Ernst-Angust-Stollens zu Cla.ustbal im Olin
harze. Siehe österr. Zeitschr. für Berg- u. Hilttenwesen, Nr. 34. und 35. 

* 
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Es wurde nämlich an diesem Tage der für den Stein
kohlenhergbau Doman und das Eisenwerk Resicza wich
tige, 1228 Wr. Klftr. lange Kaiser Franz Joseph-Erbstollen 
eingeweiht und mit der Kohlenförderung auf diesem Stollen 
begonnen. Das Eisenwerk Resicza erhält nämlich den 
grössten Theil seines mineralischen Brennstoff - Bedarfes 
von diesem Bergbau. 

Doman ist aber von Resicza durch einen ziemlich 
hohen Berg, aus Liassandsteinen bestehend, getrennt, in 
dessen bangenden, gegen ersteren Ort zu fallenden Schich
ten die Kohlenflötze vorkommen. 

Die Kohle musste daher auf einer um das westliche 
und nördliche Gehänge dieses Berges geführten Strasse von 
38000 Länge durch Bauernfrii.chter zum Eisenwerke geför
dert werden. 

Es lag daher, als man zur Anlage von Tiefbauen in 
Doman schreiten musste, der Gedanke nahe, das um 80° 
tiefer liegende Werksthal von Resicza durch einim Zubau
stollen mit dem Kohlenbergbaue zu Doman in gerader Linie 
zu verbinden und diesen Stollen als Wasser·, Wetter- und 
Förderungsstollen zu benützen. 

Der damalige k. k. Markscheider Herr Johann Rath 
(nunmehr k. k. Ber~verwalter in Jaworzoo) unternahm aus 
freiem Antriebe die nothwendigen Vermessungs-Arbeiten, 
und so konnte in Folge der im Jahre 1852 von dem k. k. Sec
tions-, gegenwärtig Ministerial-Rathe im Finanzministerium 
Herrn Anton Wiesner abgehaltenen Werksvisitation, bereits 
am 4. October 1852 der Stollen angeschlagen werden. 

Derselbe wurde von 4 Punkten aus betrieben, und seine 
1228 ° Länge nach mehrmaligen Unterbrechungen in 11 Jah
ren ausgefahren. Der Durchhieb erfolgte nämlich am '22. 
August 1863. 

Ein volles Jahr verstrfoh, bis die zurückgebliebene Stol
lenmauerung und die Wasserrösche vollendet, und die Eisen
bahn sowohl im Stollen, als über Tag gelegt werden konnte. 

Die Tageisenbahu zur Verbindung des Stollen-Mund
loches mit dem Puddlings-Hüttenhofe in Resicza ist 330° 
la.ng, und war ausserdem eine Ueberbrüekuog des Berzawa
flusses nothwendig. 

Bei der Ueberg11be des ärarischen Montan- und Domä
nenbesitzes im Banat an die k. k. priv. österr. Staatseisen
bahn - Gesellschaft im Jahre 1855 waren 290 ° von dem 
Erbstollen ausgefahren; alle übrigen Arbeiten wurden seit
her ausgeführt. 

Von dieser kurzen geschichtlichen Darstellung wollen 
wir nun zur Beschreibung der Festlichkeit selbst schreiten. 

Bereits am Vorarbende, den 10. September, langten 
die geladenen hohen Gäste , darunter der k. k. Berghaupt
mann-Stellvertreter von Oravitza, Herr Franz Trihus, und 
der k. k. Bergcommissär, Herr Joseph Gleich, in Resicza an. 

Von Seite der Generaldirection in Wien wurde in Ver
tretung des dienstlich verhinderten Central-Directors Herrn 
Emil Castel der Berg - Ingenieur Benedict Roha zu dieser 
Feier nach Resicza abgesendet. 

Am Morgen des 11- September versammelten sich 
vor neun Uhr in und vor dem Administrationsgebäude die 
geladenen hohen Gäste, d11s Stuhlrichteramt, der Oberver
walter des Resiczaer Eisenwerkes sammt allen übrigen 
Werksbeamten, den Steigern und der Knappschaft, um der 
um 9 Uhr stattfindenden heiligen Messe in der katholischen 
Pfarrkirche beizuwohnen. 

Nach der Messe wurde in feierlicher Procession zu 

dem festlich geschmückten Erbstollens-Mundloche ausgezo
gen, wo unter freiem Himmel von dem hochwürdigsten 
Herrn Erzdechant und Pfarrer zu Oravicza, Herrn Carl von 
Littahorszky, die Einsegnung des Erbstollens vorgenommen, 
und von dem hochwürdigsten Resiczaer Pfarrer Herrn 
Georg Eisner eine Festrede abgehalten wurde. 

Nach Beendigung der letzteren wurde die beim Durch
schlage des Erbstollens thätig gewesene Knappschaft zur 
Erinnerung an diese Feier mit Silbermünzen beschenkt. (Die 
betreffenden Bergbeamten und Steiger wurden bereits bei 
dem im vorigen Jahre erfolgten Durchschlage dieses Erb
stollens theils durch Gehaltserhöhung, theils durch Grati
ficationen belohnt). 

Hierauf fuhr ein Theil der Gäste , ßeamten, Steiger 
und einige Knappen in deu glänzend erleuchteten Erbstollen 
bis zum Füllorte, wo det erste geladene Kohlentrain in Em
pfang genommen und unter Freudenschüssen untl donnern
den nGlück auf~ - Rufen herausgefördert und in feierlicher 
Procession zum Puddingshüttenhofe geleitet wurde. 

Mit einem h;erauf folgendem Segen in der Kirche 
wurde der kirchliche Theil dieser Feier geschlossen. 

Iu dem grossen Werksgasthofe war das Festmahl für 
sämmtliche beim Erbstollen thätig gewesene Bergleute, 
gegen 150 an der Zahl, veranstaltet. 

Alle Räume dieses Gebäudes waren zu diesem Zwecke 
entsprechend geziert, und in dem Saale, in welchem für die 
hohen Gäste und die Beamtenschaft das Mittagmahl aufge
tragen wurde, das von Reisigschmuck und Flaggen umzierte 
Bildniss Sr. Majestät des Kaisers aufgestellt. 

Bei diesem Festbauquette wurde von dem Vertreter 
der General-Direction der erste Toast auf Se. apost. Maje
stät den Kaiser und König, den allerhöchsten Schutzherrn 
des Bergwesens, Franz Joseph I., dessen glorreichen 
Namen der Erbstollen trägt, ausgebracht. 

Hierauf folgten Toaste auf die Kirche und die hohe 
Geistlichkeit, auf die hohen Landes- und Localbehörden, 
auf das W oh! der Staatseisenbahn-Gesellschaft etc. etc. 

Der Abe11d dieses von dem herrlichsten 'Vetter be
gleiteten Festtages blieb dem Vergnügen der Bergmann
schaft gewidmet, und unter den Klängen der Werksmusik 
bewegten sich in lustigen Reigen die tanzenden Paare bis 
spät in die Nacht hinein. 

Die Medaille zu Ehren des Sectionschefs 
Freiherrn von Scheuchenstuel. 

Nachdem wir in unserer Nummer 29 d. J. Nachricht 
gegeben, dass ein Comite von Fachgenossen den ßeschluss 
gefasst habe, dem von der Leitung der Bergwesensabthei
lung des Finanzministeriums zurück und in den Ruhestand 
getretenen all verehrten Sectionschefs Freiherrn von Sc h e u
ch e n s tu el durch Prägung einer Denkmünze eine ehren
volle Erinnerungsgabe darzubringen , liegt uns auch ob, 
über die Ausführung dieses Beschlusses Bericht zu erstatten. 

Im Einvernehmen mit Autoritäten der Kunst und der 
Technik wurde als Denkmünze eine Medaille bestimmt, 
welche auf der Aversseite das. Brustbild des Sectionschefs 
Freiherrn von Scheuchenstuel, auf der Reversseite dessen 
Wappen mit der Zueignungsdevise tragen sollte. Die Aus
führung übernahm der in diesem Fache rühmlichst bewährte 
Künstler Rad n i t z k i, und die Medaille wurde unter der 
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unmittelbaren Leitung des k. k. Oberfinanzratbes und Haupt
münzamtsdirectors v. Ha s s e n b a u er in Silber und Bronce 
geprägt. - Sämmtlicbe Tbeilnebmer an diesem Unterneh
men wurden eingeladen, ihre Betbeiligung auch durch die 
eigenhändige Einzeichnung ihres Namens auf die Blätter 
eines Albums zu beurkunden, und der Wunsch ausgespro-

. eben, auch eine möglichst grosse Zahl von Photographien der 
zahlreichen Freunde und Verehrer des scheidenden Sections
chcfs für das der Denkmünze beizugebende Album zu ge· 
winnen. 

Die Theilnabme war eine sehr gros~e und allgemeine. 
Bis Mitte September waren bereits 600 Unterschriften 
und 180 Photographien eingelaufen, und nachdem auch 
die Denkmünze und das von Herrn Gi rard et verfertigte 
Etui für die Medaille, sowie der Einband des Album voll
endet waren, glaubte das Comite mit der Ueberreichung 
der Ehrengabe nicht liinger ~äumen zu diirfen. Mit dem 
Vorbehalte, die aus entfernteren Bergrevieren noch einlan
genden und bereits an~ekündigten Albumblätter in einem 
Supplement-Hefte nachzusenden, wurde der 26. September 
zur Ueberri_.ichung durch eine Deputation bestimmt. Die 
Herren Ministerialrath Ritter von Ritt in g er, Oberberg
rath Freiherr von Hingen au und Berghauptmann F. M. 
Friese begaben sich am bezeichneten Tage nach Salzburg, 
welche Stadt Freiherr von S c h euch e n s tue 1 zu seinem 
Ruhesitz auserkoren, uud überbrachten ihm als Abgeordnete 
des Comites und im Namen der tbeilnehmenden Fachge
nossen, Medaille und Album, mit einer in kalligraphischer 
Ausführung auf Pergament do~m Album beiliegenden Wid
mungsurkunde, deren hier nachfolgender Wortlaut vomHerru 
Ministerialratb Ritter v. Ritt in g er vorgelesen wurde, 
während die beiden andern Mitglieder der Deputation die 
Ehrengaben überreichten. 

Die Widmungsurkunde lautet: 
Euere Excellenz! 

In anerkennender Würdigung der wichtigen Fortschritte 
im Bergwerks- untl Hüttenbetriebe, so wie der durchgreifenden 
und umfassenden Reformen im Gebiete der Berggesetzgebung, 
welche rlas östnreichische Montanwesen der Anregung, Förde
rung und eigenen \Virksamkeit Euerer Excellenz in einer langen 
Reihe vou Jahr.in verdankt, während welcher Euere Excellenz an 
der Spitze umfangreicher Bergbehörden und der obersten Berg
werksleitung gestanden haben, - in tiefgefüblte.r Erinnerung der 
Liebe, welche Euere Excellenz stit jeher bis auf d~n heutigen 
Tag dem gesammten Bergmannsstande und jedem einzelnen 
Mitgliede desselben entgegengebracht habt>n, - in Anbetracht 
endlich der unermüdeten Sorgfalt., mit welcher Euere Excellem: 
unausgesetzt die Hebung des bergmännischen Geistes und des 
berufämässigen Zusam:nenhangcs der Bergwerks-Verwandten 
unseres grossen Vaterlandes angestrebt und gefördert haben, 
widmen die Freunde und Fachgenossen des österreichischen 
Berg- und Hüttenwesens Euerer Excellenz zum immerwäh
renden Gedächtniss solcher Verdienste eine mit Ihrem 
Bilde gezierte Denkmünze und überreichen dieselbe mit 
einem die Unterschriften und Bildnisae der Widmenden ent
haltenden Album, um im Momente des Scheidens Euerer 
Excellenz aus dem so ehrenvoll erfüllten Wirkungskreise den 
Gefühlen des Dankes Ausdruck, und nach Au8sen fiir Immerdar 
Kunde zu geben von der Verehrung, welche Euerer Excellenz 
nachfolgt und das Andenken Ihres Wirkens in den Herzen 
aller Freunde und GenossP.n des österreichischen Bergwesens 
unvergesslich macht. Wien, im September 1864. 

An sie reiht sich ein Albumblatt mit einer Sonette 
von Freiherrn von Hi u genau; gleichfalls mit einer Sonette 
bat Herr Otto Pr e c h tl er seine Einzeichnung in das Al
bum begleitet, und ein Blatt desselben enthält diese poeti
sche Huldigung. 

Mit bewegter Stimme und in ergreifenden Worten 
dankte der Gefeierte für diese ihn (wie er sieb ausdrückte) 
über sein Verdienst ehrende Auszeichnung , deren W erth 
für ihn eben darin liege, dass sie von de nj e n ig e n komme, 
die um ihn und mit ihm durch eine Reihe von Jabr!'n ge
lebt und gewirkt haben. So wie der Ber•Jf, dem wir ange
hören und das Wob! desselben stets das Ziel seines Stre
bens gewesen, und so zu sagen - als ein Iehendiger 
Pulsschlag - sein ganzes Sein durchzogen habe, so werde 
er auch die Liebe zum Bergfache und den Dauk für das 
ibm entgegengebrachte \Vohlwoblen seiner Fachgenossen 
bis an seinen letzten Athemzug bewahren. 

Er bat zu wiederholten Malen die Mitglieder der 
Deputation, seinen Dank und die Gefühle seines Herzens 
den sämmtlichen Theilnehmem an dieser ihm gewordenen 
Ehrenbezeugung brkannt zu gehen, was hiemit geschieht. 

Der frllundlichen Einladung des hochverehrten Jubi
lal's folgend, brachto·n die Comitemitglieder den Rest des 
Tages in seiner Gesellschaft zu, und freuten sich der sicht
lich günstigen Einwirkungen des Klimas und der Ruhe des 
gewählten Aufenthaltes, in dessen reizenden Umgebungen 
er sei bst seine Gäste um herführte, die Schönheit der Ge
gend preisend und geniessend den Anblick des erhabenen 
Gebirges, in dessen Mitte der greise und doch immer noch 
unermüdliche Bergmann den Feierabend eines tbaten- und 
ehrenreichen Lebens zuzubringen beschlossen hat. 0. H. 

Volumetrische Eisenprobe. 
Von Herrn M. Mittentzwey in Zwickau. 

Das Eisen wird durch Reduction mit Zink als Oxydul 
in Lösung gebracht, die überschüssige Säure durch kau· 
stisches Kali oder Natron möglichst abgestumpft, die Lö
sung (etwa 50 Kubikcentim. von 2 bis 3 Gramm Probe
substanz) in die aufrecht gestellte, etwa 11/2 Liter haltende 
Absorptionsflasche gcthan, einige umwirkelte Stängelchen 
Kali mit hineingeworfen und der Kautscbuketöpsel mit den 
durch einen Kautschukröhren - Quetschhahn versehenen 
Glasröhren dicht aufgesetzt. Letztere Röhre ist bis auf 
1-1 1/ 2 Mil!imet. verengt. Die Luft muss vor der Analyse 
in der Flasche vollständig erneuert und die Temperatur 
aller in Betracht kommenden Flüssigkeiten genau die des 
Arbeitslocales sein. Man öffnet jetzt einige Augenblicke 
den Quetschhahn der noch aufrecht stehendo·n Flasche, 
um die eingeschlossene Luft unter den Druck der äusscren 
Atmosphäre zu setzen, und beschleunigt durch heftigee 
Schütteln die Verschluckung des Sauerstoffd der Luft durch 
das Eisenoxydul, wobei man durch Umlegen eines Tuches 
um die Flasche jede Temperaturerhöhung durch die Hand
wä.rme vermeidet. Aus einem mit Wasser gefüllten gewo
genen Becherglase lässt man nach jedesmaligem Schütteln 
unter Oeffnen des Quetschhahnes Wasser in der Weise zu
fliessen, dass beide Flüssigke:ten in gleichem Niveau sind. 
Steigt nach fortgesetztem Schütteln aus dem Becherglase 
nichts mehr in die Absorptionsflasche, so ist der Versuch 
beendigt und die Gewichtsdifferenz in Grammen der ersten 
und letzten Wägung rles Becherglases gibt direct das Vo
lum des absorbirten Sauerstofö in Kubikcentimetern an, 
welches nach Bedürfniss auf Gewicht bei o0 und 760 
Millim. Druck reducirt wird. Eine noch für 0.2 Grm. 
empfindliche Wage reicht zu den Wasserwägungen aus. 
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An Zuverläeeigkeit steht dieses Verfahren keinem 
anderen nach und empfiehlt sich neben den Methoden von 
Margueritte und Fuchs durch das Wegfällen einer 
Menge von Vorsichtem11ssregeln. 50 Kubikcentim. einer 
Oxydullösung, welche 1.395 Grm. Eisen enthielten, ver
schluckten in drei Versuchen 148 - 148.44 - 148.40 

Kubikcentimeter Sauerstoff' von 19° C., im Mittel 148.2 ~ 
Kubikcentimeter, welche bei dieser Tempara tur 0.1987 Grm. 
wiegen und 1.391 Grm. Eisen entsprechen. Auch laesen 
sich Eisenoxydul und Oxyd neben einander bestimmen. 

(Journ. f. prakt. Chem. durch Neust. Erfind.) 

Uebersicht der im Jahre 1863 bemessenen Bergwerks-Abgaben. 
Mitgetheilt von Berghauptmann F. M. F r i es e. 

Kronland 
1 

Berghauptmannschaft 
1 

Massen-
Gebühren 

1 

Freischurf-
Gebühren 

1 

Summe 

ft. 1 kr. 1 tl. 1 kr. 1 tl. 1 kr. 

Oesterreich unter der Enns . St. Pölten 4.606 :2U 4.:~oo -
1 

8.906 20 „ ob der Enns " 5.39S 24.;; 1.120 - 6.518 24.5 
Steiermark Leoben 2.941 79 2.590 - 5.531 i9 

" 
Cilli i.01 i 09 4.500 - 11.517 09 

Kärnten Klagenfurt 5.812 53.5 4.280 - 10.092 53.j 
Krain Laibaca 4.371 i7 2.0iO - 6.441 i7 
Küstenland n 222 81 410 - 632 81 
Tirol Hall . 2.209 87 480 -- 2.689 87 
Salzburg „ 666 25 530 - 1.196 25 --- --Theilsumme: 33.246 56 20.280 - 53.526 56 

---
Böhmen Prag 11.906 67 17.240 - 29.146 67 

n Elbogen 15.083 99 6 500 - 21.583 99 
n Kommotau 21.383 45 19.300 - 40.683 45 
n Pilsen 14.2i 1 80 .. 

.) 
20.190 - 34.461 80.; 

" Kuttenberg 8.i69 1 t 5.970 -- 14i39 1l 
Mähren Olmütz 8.511 85 14.670 - 23.181 85 
Schlesien 

" 
4.097 99 .. 7.220 - 11.317 99.;; „ 

Galizien Krakau 20.676 59 .. 10.540 - 31.216 59 -,, ·> 
n Lemberg 965 12 1.950 - 2.915 12 

Bukowina. " 203 45 140 - 343 45 
--- -- --

Theilsumme: 105.870 ~ t 03.i20 - 209.590 03.5 
Ungarn .. Ofen 5.i21 44 7.560 - 13.281 44 

n Neusohl 8.828 49.5 2 930 - 11. i 58 49 .. 
,) 

" 
Kaseha.u 9.660 12 8.080 - li.740 12 

n Nagybanya 2.992 25.25 2.604 80 5.597 05.1.i 

" Orawicza 5.610 01 1.SOO - 7.410 01 
Siebenbürgen Zalathna 1.835 54 .. ; 3.124 l!). 5 ·l.959 il 
Croatien und Slavonien . Agram 994 61 "5 2.390 - 3.384 61-;; 
Militärgräuze, croatische " 894 82 680 - 1.574 S2 

" banater Orawicza 919 06.5 t.780 1-=- 2.679 fl6.,; 
Theilsumme: 37 .456 36.2.5 30.928 96 .. __ .,_ 68.385 32.7,; 

Lombardisch - venetian. Königreich . 

1 

Belluno 216 39 2SO - 469 il9 
Dalmatien Zara 245 iO 20 - 265 70 

--- -- --
Theil.iumme: 462 09 300 - 7()2 09 - - -Hauptsumme: 177.035 04.75 155.228 96.;; 332.:264 01.25 

Eingehoben wurden im Jahre 1863 im Ganzen: 
Massengebühren 169.364 fl. 22.5 kr. 
Freischurfgebühren . 156.476 n 3 t.~ " 

Summe 325.~40 fl. 54 kr, 
Hiezu ältere Frohngebühren-Rückständc 64.539 „ 38.5 " 

Zusammen . . . 390.379 fl. 92 5 kr. 
Ueber die Ergebnisse der vorhergehenden Jahre 1855-1862 siehe Seite 82 dieses Jahrgllngs. 
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Notizen. 
Explosion schlagender Wetter in der Sekuler Koh

lengrube bei Reschitza.. Am Monta:re den 5. September 1864 
Nachmittags nach 2 Uhr ereignete sich im südlichen Felde 
des durch den Dercsenyistollen aufgeschlossenen Steinkohlen
bergbaues in der Sekul, zu dem staatseisenbahngesellschaft
lichen Eisen- und Kohlenwerke Reschitza gehörig, eine be
dauernswerthe Explosion der dort nicht seltenen schlagenden 
Wetter. Es befinden sich nämlich auf dem 2. Flöze, 40-50° 
südlich vom Kreuze, auf dem Mittellaufe der sogenannten 
Rolle VIII 2 Pfailer im Abbau, welche erst durch Regulirung 
der Nachbargränze gewonnen und nun firstenmiissig in Angriff 
genommen wurden, und von diesen war am 5. Septt1mber der 
nördlichere schon Vormittags belejl"t, indess die Kühr des 
südlicheren, weil sie aus grösserer Entfernung auf <lie Arbeit 
kam, erst Nachmittags achtmännisch anführen solltt1. Während 
nun die 2. Hälfte der Kühr des nördlicheren Abba11pfeilers 
aussen noch ihr Holz zurecht richtete, fuhren die 8 Maun 
der Kühr des südlicheren Abbaues um 2 Uhr durch Derczenyi 
auf ihr Arbeitsort. Eben noch unterhalb ihrer Abbaustrassen 
auf dem Mittellaufe damit beschäftiget, sich ihre Fussbeklei
dung auzubefestigen, vernahm der vorausgehende Oberhäuer 
Carl Osterthaler ein eigenthiimliches starkeR Blasen, das er 
uur für eine \Virkun"' des von Süden, durch die höher gele
genen Baue de~ Bab~rastollens und den Wetterschacht., ein. 
fallenden Wetterzuges hielt, und gleicll darauf entzündeten 
sich die vermeintlich frischen Wetter an der Lampe des Ober
häuers, so da~s eine zweimalige heftige Explosion erfolgte. Durch 
den Druck derselben wurden die 6 ersteren Häuer nebst dem 
Jungen nur zu Boden geworfen und el'litten mehr oder minder 
gefährliche Brandwunden, indess der 7. Häuer, Matbias Tittl, 
welcher etwas zurückgeblieben war, eine derartige Erschiitte
rung erfuhr, dass er das Bewusstsein nicht wieder erhielt, und 
in Folge der Berstung eine~ innerlichen Blutgefässes uach 4 
Stunden seinen Geist aufgab. lu gleicher Weise wurde durch 
die Gewalt der Explosion der au der Holle VIII befindliche 
Blechwächter, Job. Dreissig, dessel! Auf~abe iu Ziihlung und 
Markirung der gestürzten Hunde bestand, einige Klafter weit 
fortgeschleudert, und so erheblich verletzt, dass er wenige 
Minuten nach seiner Auffindung in den Armen der Rettendeu 
Terschied. Die Uebrigen der gedachten Hänermannschaft wurden 
an den empfangenen Brandwunden behandelt, auf ihr Andringen 
jedoch, zu ihren Familien nach Dognacska gebracht zu 
werden, noch \'Or Ankunft des Arztes nach Hause geschafft, 
woselbst am folgenden Mittage der Lehrhäuer Carl Hollitsch 
seinen Brandwunden erlag, indess man die 5 übrigen heilen 
zu können hofft. Da die schlagenden Wetter in der Sekuler 
G1ube, welche auf Kohle der 11lten Steiukohlenfol'mation baut, 
bis nnn meist nur im nördlichen Felde sich zeigten, iibrigens 
au all"n Arbeitsort.eu tagtäglich mittels Pulverpatroueu abge
brannt wurden, zeigt der vorliegende Fall, das~ da< \' ertraueu 
auf die Zertheilung und Ableitung der fort und fort sich an
sammelnden schlagenden \Vetter mittel~ des n„türlichen Wetter
zuges leicht bitter getäuscht we!'den köune, und die Auwen
dung von Sicherheitslampen, so stark die Abneigung des 
Bergvolkes dacrecren auch sein möae, namentlich in höheren 
Abhauen, deneu

0

d~ch nur ein abgescl~wiichter Zweig de; Wetler
Htromes zu Guten kommen kanu, nicht dringend genug an-
empfohlen werden könne. J. G. 

Industrie-Ausstellung in Pilsen. Dieses Jahr ist reich 
an localen Ausstellungen landwirthschaftlicber und industriel
ler Producte. Die mit solchen Ausstellungen verbundenen Volks
feste in Linz und Krems werden von zahlreichen Bezirks
ausstellungen in Niederösterreich gefolgt, die bis in den Oc
tober hinein dau"rn \Verden, und wobei - zumal im obern 
Wienerwald-Viertel auch - montanistische Producte kaum foh
len i'lerden. Von einer ähnlichen Loca\ausstellung der Kreise 
Pilsen uncl Pisek in Böhmen berichtete uus vor Kurzem einer 
unserer Correspoudenteo, und führte nachstehende dabei ver
tretene Montanetablissements an: 1. von dem gräflich Steru
berg'schenKohlenwerke zu Bfas bei Radnitz mit 50 Flötzmäc_h
tigkeit ein Kohlenschaustück von 36 Centner Gewicht nebst Mit
tel- und Schmiedkohle, wo gegenwärtig nach Zuläs~igheit der 
Tagbau eingeleitet ist. 2. Von der Wilkischer Grube a~s d_em 
Barbara-Schachte, dann von Niirschan der Prager E1senm
dustrie-Gesellschaft, Kohlenmassen von 1 ·5 bis 2 Centner im 
Gewichte ohne Angabe der Flötzmächtigkeit. 3. Vom Pan-

kraz'schen Kohlenwerke, versehen mit einer in die Ntirscha
ner Bahnstation einmündenden Kohlenzweigbahn, ein in Holz
rahmen eingefasstes, überfirnisstes Blattstück (Gaskohle), 18 
Zoll breit, 26 Zoll lang in Form eines Marmortischblattes, 
nebst anderen Kohlenstiicken. 4. Edler von Starck'sche Stein
kohle aus Jalowczin im Profil von 4 Fuss, dessgleichen aus 
Kasniau im Profil ·von 71/2 Fuss Mächtigkeit aufgestellt. 5. 
Vom Jahal'~chen Kohlenwerke bei Miröschau, Schaustücke 
von 1 bis 1·5 Centner Gewicht sammt daraus erzeugten Coaks 
nach Appelt'schem Systeme ohne Wäsche; die Flötzmächtig-
keit nicht angegeben. 6. Alhrecht- und Seifert'sche Steinkoh
lenzeche in Wilkischen, Schaustück von 1260 Pfund und Blatt
kohle. 7. Fürst!. Lobkowitz'sches Kohlenwerk in Lippowitz, 
mehrere Schaustücke aus 40 Zoll Flötzmächtigkeit. 8. Von 
der Frischcrliick-ßleizeche zu Mies, Proben von Pochschlich 
Nr. 3, Hüttenerz Nr. 2, Glanzschlich, Verschleisserz Nr. 1, 
klare und Mittelgraupen, Scheide- und grobe Graupen. Blei
erzstufen mit Quarzkrystallen und Schwerspath von annehm
barem Volum. 9. Hermannshiitte in Nürschan, der Prager 
Eisenindustrie-Gesellschaft gehörig. Blechtafeln von 5·5 Fuss 
im Quadrat, % Zoll stark; dessglcichen 5 1/ 6 Fuss lang, 1/ 2 ZoU 
~t ·wk, im Gewichte 730 Pund. Blechtafel 11 Fuss lang, 5 breit 
und 3 Linien stark, Gewicht 826 Pfund. Eine geschmiedete 
Welle 15 Fuss lang, 121/, Zoll im Durchmesser, 53 Centner 
im Gewichte. Eine gedrehte Transmissions- Welle 42 Fuss 
lang, 3 Zoll Durchmesser. Ausserdem aus Guss gepuddelte 
Eisenstücke vou verschie1lener Stärke mit Kaltbruch zur Probe 
auf die sehnige Textur. Verschiedene Gattungen von Rund
und anderem Formeisen. Ein vom Hüttenschruietl gut ausge
führter Bohrm~issel, dann ein Schraubenschloss zum hölzernen 
Bohrgestänge. Bei ersterem lässt sich das Unpraktische, die 
Meisselschärfe, welche das Sohlgestein allein anzugreifen 
hat, - mit den Ohrenschneiden - zu deren Geschäft die 
Nachnahme zur Gleichung der Bohrlochwand gehört, - in eine 
Ebene, und den oberen Spateriicken zum Halse horizontal und 
breitflach zu stellen, wo bei Leltenkranzbildungen dann schwer 
durchzubrechen 8ind, - nicht verkennfln. 10. Fürst!. Metter
nich'~cbes Eisenhüttenwerk in Plass, gemischte! Gnss-, Stab
eisen und Rundstäben etc. 1 L Pilsn'er Eisenhütte in Jaro
mislitz (Pächter Herr Franz Wanka), Gusswaaren, Kochge
schirr und Falzplatten. 12. Fürst!. Fiirstenberg'sche Eisenhüt
ten in Pürglitz, alle Gattungen Eisenwaaren. 13. Gräfl. Wald
stein'sche Maschinen - Bauanstalt in Pilsen, eine liegende 
Dampfmaschine von 3, eine andere von 8 Pferdekräften. 14. 
Fürst!. Lobkowitz'sehes Schwefelkieswerk bei Zilow, krystal
lische Kiese, von der dortigen Hütte Stangenschwefel, und 
von der Lippowitzer zwei Gattungen Eisenvitriol. 15. Zur Ver
tretun"' der Bohrtechnik wurde die Wlach'sche BohrRcheere 
für de7i Freifallbohrer mit Arretirung, und das Profil über 
die durchgeführte Bohrung von 218 Klafter Teufe in der Busch
tiehrader Steinkohlenformation ausgestellt_ 16. Fürsterzbischöf
liche Maschinenfabrik zu Rozmital, mit landwirthschaftlichen 
l\laschineu. 17. Von den Job. Dav. Starck'schen chemischen 
und Bergproducten wurtle Vitriolstein, Gla.11bersalz, Salzsäure, 
Schwefelsäure, Salpetersäure, Phosphor, Caput mortuum in 7 
Sorten, eine Vitriolschieferstufe von lromitz mit Gypskrystal
len aus""esetzt. - Einsender fügte jedoch die Bemerkung bei, 
dass i; Ganzen und im Vergleich mit der Wichtigkeit der 
Montanindustrie in Pilsner Reviere die Ausstellung von der
selben allzu spärlich beschickt war. Er schiebt das dem 
Umstande zu dass - es der er~te Versuch einer solchen 
Ausstellun"' \~ar und Viele nicht recht wussten, wie sie aus
fallen werde, und daher zurückhielten. :\Iit Recht beklagt un
ser Freund diess Vorgehen, welches auch in Krems den nächst
liegenden ~M1rnnhar dtsviertlern" von öffentlichen Blättern 
zum Vorwurfe gemacht wird; denn gerade ein Anfang soll 
11nterstiitzt werden· wie soll er denn gelingen, wenn Al
les zurückhält ?

1

?? - Die wenigen ausstellenden Etablis
sements hatten zum Theil grosse Kohlen-Stücke ausge
stellt, eine, wie wir seit einigen Jahren schon bemerken, sehr 
beliebte , unse!'er Ansicht nach aber wenig zweckmässige 
Art, Kohlenwerke zu repräsentiren. S eh aus tü c k e , wel
che in der Verkehrswirklichkeit nicht vorkommen, sondern 
eigP.ns für die Ausstellungen gemacht werden, scheinen uns 
fast noch unziemlicher zu sein, als die weiland absond1>r!i. 
eben Meisterstücke der Handwerker! Mässige Musterproben 
aller bei der Grube verkäuflichen Kohlensorten, vom Würfel 
bis zum Gries, und von jedem Flötze, mit erläuterten Kar-



ten, Zeichnungen oder Modellen von Wel'kzeugen, Rättern, 
Kohlenwäschen, mit Zeugnissen von Brcnnwerth-Proben, sta
tistischen Angaben würden die Kohlenwerke würdig re
präsentiren und bilden auch eine weit bessere Empfehlung 
derselben, als nRies1>nblö<'ke", welche wohl von Gaffern ange
stauut werden, l<'achle11ten aber und consumirenden Abneh
mern gewiss nicht imponiren. Erstere inte"ressirt das Vorkom
men und die Gewinnung,art, Letztere die Sorten, Eigen
schaften, Brennkraft und Preise derselben! Bei Eisenwer
ken ist eine Suite vom Erz bis zu fertigem Product, beglei
tet von Schlackenproben, Hochofendurchschnitten und Be
triebstabellen die lehrreichste Ansstell1mg ! - Wir glauben, 
dass die Handelskammer in Pilsen recht daran thut, wenn 
sie, wie unser Freund berichtet, in 3-5 Jahren wieder eine 
Ausstellung veranlassen will! Periodische - nicht allzunahe 
Rn einander fallende - derlei "Musterungen" sind sehr niitz
lich, aber sie miissen v o l lz äh 1 i g sein, und wir wünschen 
mit dem Berichterstatter, dass ein unsicheres Zurückhalten 
einer starken, aber intelligenten Beschickung der nächsten 
Ausstellung weichen werde. Je mehr man bloss wirk 1 i eh 
gangbare W aa r e 1rnsstellt und Extra-Schaustücke vermeidet, 
-umso geringer sind auch die Kosten filr den Aussteller! 0, H. 

Literatur. 
Die Befugniss der Verwaltungsbehörden zur Reservation 

gewisser Distriote für den fisoalisohen Bergbau und 
dit! Rechtsgiltigkeit der in Schlesien bereits erfolgten Re
servationen. - Breslau, 1863. E. Trewendt. 

Im Wesentlichen eine Gegenschrift auf eine andere uns 
unbekannt gebliebene Schrift von nFrey" über dasselbe Thema, 
welches vor dem Erlass des neuen österreichischen Bergg<J
setzes auch fiir uns ein nahes Interesse gehabt hätte, nun aber 
durch den §. 12 des allg. österr. Berggesetze~ ziemlich obsolet 
geworden. Für die Geschichte der Bergwerltsverfassung der 
böhmischen Länder, denn aber speciell für den preuss. schle
sischen Bergdistrict hat jedoch diese Schrift, deren Ver
fasser sich nicht genan11t hnt, unzweifelhafte Bedeutung. Wir 
werden vielleicht a11f dieselbe zuriickkommen, wenn sich Ge
legenheit bietet, der anch bei uns in Geltung gewesenen 1''eldes
reservationen zu gedenken, und begnügen uns vorläufig mit 
der Anzeige derselben. 0. H. 

Zwölf Fragmente über Geologie, oder Beleuchtung dieser 
Wissenschaft nach den Gesetzen der Astronomie und del" 
Physik, von 1''ranz Grafen von Mare n z i, Correspondenten 
der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien. Triest, liter,
art. Abtheiluog des österr. Lloyd, 1864. 

Die zweite Auflage obiger Schrift wurde der Zeit
schrift znr Besprechung eingesendet. Eine Anzeige derselben 
kann, (obwohl der Stanilpunkt der Schrift uns Bergmännern 
ni~ht besonders nahe liegt) doch eine erfreuliche 'l'hntsache 
constatiren, dass die Lust zu geologischen Studien weiter als 
über die fachmännischen Kreise sich verbreitet, und wenn diese 
auch vorläutig erst Anregung zur Beobachtung nnd zum Nach
denken zur l<'olge haben lmnn, so bereitet auch schon eine 
derlei Laien-Arbeit deu Boden vor, in welchero spätl!r streng 
wissenschaftlicher Same leichter wurzelt und gedeiht. So ist 
es in England, wo die Geologie fast eiu Modestudium ge
worden ist, wo aber neben üppig wucherndem Dilettantismus 
auch die ernste Fo~schung Raum und fruchtbaren Boden findet. 
Obig~" Buch stellt sich iu seinem Vorworte auf diesen nLaien
Staudpunktu, indem der Verfasser die Worte niederschreibt: 
nSo hat meine Feder auch in die~er zweiten Auflage nur die 
eigenen, im schönen Tempel der Natur aufgenommeuen Ein
driick<? wiedergegeben, und jetzt wie friiher, jeder Kritik 
die Spitze ab g e b roch e 11, indem sie treu bei ihren Freun
den, den Laien, verblieb." 

Weit entfernt, .ziinftiges« Richteramt ausiiben zu wollen, 
wo der Standpunkt nvon und für Laien« anspruchlos an die 
Spitze gestellt wird, beschränken wir uns daher auf die An-
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zeige des Werkes, dessen Schreibart übrigens - selbst von 
Solchen, welche die Ansichten des Autors nicht theilen - als 
eine geistvolle und gediegene anerkannt WMden muss. - Allein 
auch der Inhalt bietet Betrachtungen und Thatsachen in 
Menge, welche Stoff zum Nachdenken geben. Die Resultate 
desselben werden freilich nicht überall mit denen des Autors 
zusammenstimmen, der mit löblichem Eifer gegen .Hypothe
senu kämpft, aber - „similin similibus !" eben auch wieder 
Hypothesen als Gegengift nicht ganz verschmäht hat! Spe
c i e.11 für den Bergmann ist Weniges darin, da mehr die nko&
mische" Seite hervorgehoben ist. Ausstattung und Druck sind 
gefällig. Die 4 Steiodmcktafeln deutlich. - * -
Die Unglüoksfälle in den oberharzisohen Bergwerken. 

Historische Darstellungen von Fried. Sc h e 11, k. hannover
schen Berggeschwornen. Claasthal. Verlag von G rosse. 1864. 

Es liel!"t ein eigener Reiz in Geschichten von Unglücksfäl
len und trairischen Ereignissen aller Art, welcher die Jugend 
früh schon an unheimlichen Märchen und Abenteuern das 
spätere Alt.er an Criminal- und Schauer-Romanen Gefalle~ fin
den lässt. Diesem, wie es scheint aogebornen Hnnge kann 
aber auch in gesunder und_ sog~r uü1zlicher Weise Rechnung 
getragen werden, wenn w Ir k l 1ch11 U ngliicksfälle historisch 
ireu beschrieben, deren Anlässe und Ur•achen erforscht, die 
Mittel dPr Verhii1ung oder Rettung dabei erörtert werden. 
Bei unserem bergmännischen Berufe, welcher von Gefahren 
mannigfaltiger Art umgeben ist, gesellt sich das Mitgefühl mit 
den Leide11 unserer Berufsgenosseu und das Nai:hdenkcn 
über die Natur der bestandenl'n Gefahren derselben frucht
bringend hinzu, nährt das kamerad"chaftliche Standesbewusst
sein und trägt ZUl' Sammlung des Geis'tes, zur grösseren Vor
sicht und zur Belebung des Muthes in ähulichen Gefahren 
bei. - In diesem Sinn<i, einfach, schmucklos und ergreifend 
sind die Schilderungen des vorliegenden Buches verfasst wel
ches wir bestans empfehlen köunen. Es bietet, wie das' Vor
wort von G. Schulze sehr richtig bemerkt: nBelehrung für 
Jedermann, Erhöhung der dem Bergmannsstande gebilhrenden 
Achturig, angehenden Betriebsbeamten Ersatz per~önlicher El'-
fahrung, dem Arbeiter Gernüthserhel.Juug.« O. H. 

A d rn i n i s c r a t i v e "'· 
Ernennung. 

Das Ministerium für Handel und Volkswirthschaft hat 
den Concept•praktikanten der Berghauptmannschaft zu Pilsen, 
Johann L h o ts ky, zum I:lerggeschwornen bei der Berghaupt
mannschaft zu Oravicza ernannt. 

E i n g e s e n d e t. 
Wir erhalten nachsteheude Zuschrift, welche wir um so 

mehr uns beeilen abzudrucken, als es eigentlieh unsere Sache 
gewesen wiire, die Berichtigung gleich beim Texte des :uwe
zogenen Artikel~ vorzunehmen, wns iibersehen worden ist. O. H~ 

nDic ergebenst gefertigte Kanzlei bittet um gefällige Auf
nahme nachstehender Berichtigung in der folgenden l\ ummer 
Ihrer geehrten Zeitschrifr: 

„Die in Ihrem geehrten Blatte Nr. 3!) v. 26. September 
unter dem Artikel nNeue Slimmen üLer die Salinen d~" Salz
kammergutescc von dem Herrn Verfasser angeführten Preise 
der Tr:iunthaler Kohle mit 26 kr. pr. Ctr. in Ebensee erlaubt 
sich die gefertigte Kanzlei dahin zu berichtigen, dass sich die 
g e mischte K oh 1 e laut dem von der Gesellschaft dem hohen 
Finnnzmini•te rium gemaehten Offerte dilo. 12. April 1864 und 
der am 22. August in Gmunden abgeschlosseni;n Vel',•inbarung 
auf 23 1/ 2 kr. loco Ebensee stellen, und mithin gegen die 
Kosten von fl_ 5.94 für eine Klafter Holz bei einem Aeqnivalent 
von 20 Ctr. Kohle eine Ersparung mit 1 fl. 24 kr. eintreten 
würde.« Hochachtungsvoll 

Die Kanzlei der Wolfsegg-Trauntbaler Kohlenwerks
& Eisen bahn -Gesellschaft. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich eiuen Bogen stark mit deu nöthigen artistisch eo Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 ß. ö. W. oder 5 'I'hlr. 10 N gr. Mit franco Postversendung 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahres ab o 11 neo t e n 
erhalten einen officiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hüttenmiinnischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis beilag- e. Inserate linden gegen 8 kr. ö. W. oder 11~ Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco anJ!"euummen werden. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:....,,,..---,.-~~::---:-;;;:-:-~,.,---;:-"7.""~~,...::.~,--~~~~~~~~~~~~~~~~-----· 

Drnci< von Karl Winteruitz & Comp. in Wien. 
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Ein allgemeines Mass und Gewicht. 
IV. 

'Vir haben das von Karrn11rsch vorgeschlagene Mittel, 
um möglichst bald zum „ Meter" zn gelangen, nrndical" 
genannt, und können, obwohl der Zweck dabei ein ganz 
vortrefflicher ist, diese Bezeichnung nicht zurücknehmen; 
denn, was er will, ist ein „ Umsturz des Bestehenden durch 
Selbsthilfe" - ohne, ja, wenn es nicht gleich von Oben an
genommen wird - selbst gegen die bestehenden Gesetze! 

Letzteres nun können wir in keiner 'V eise befür
worten; denn Niemand im Staate, am wenigsten aber in 
einem constitutionellen Staate, in welchem die Gesetzge
bungsgewalt getheilt ist, darf sich ii b er d i e Gesetze 
wegsetzen; mögen die gesetzlichen Bestimmungen über 
Mass und Gewicht noch so fehlerhaft vom technischen Stand
punkte sein, so sind doch Gesetze darüber und somit 
auch deren Achtung unbedingt nothwcndig für den Schutz 
des Verkehres und für die staatliche Hilfe gegen Betrug 
und Fälschung. Schon um der Rechtssicherheit willen darf 
Gesetz und Staat nicht ganz umgangen werden. 'Venn man 
Bestellungen gibt, muss man sie auch nöthigenfalls mit Hilfe 
der Staatsgewalt erzwingen oder Betrügereien, welche dabei 
unterlaufen, constatircn können! "'ie, wenn nun der Staat 
die Controllc von ihm nicht gesetzlich autorisirter Masse ' 
oder Gewichte ablehnte'?'? -

So „ brüsque" darf die Sache nicht angepackt werden, 
zumal es eben nicht so schwierig ist, nahezu dasselbe 
auf einem 1ega1 c r e n 'V cge zu hcwirken. 

\Venden wir Karmarsch's Vorschlag zunächst auf 
unser Fach, das Berg- und Hüttenwesen an, so finden 
wir im österr. B c r g g es et z e den Leitfaden, der uns zeigt, 
wie wir vorgeben können. §. !) sagt nach Anführung der ge
setzlichen l\Iasse: n 'V o das metrische .M a s s und Ge
W ich t eingeführt ist, hat dieses zu gelten"; ferner 
sagt§.10: ,,Wird sich in Ges eh äften ii be r Bergbau 
Und Hüttenwesen auf andere Masse und Gewichte 
bezogen, so muss deren numerisches Verbält
niss zu dem angeführten Grundmasse beigefügt 
sein.11 

Mit diesen beiden Paragraphen sind wir Bergleute 
ganz wohl im Stande, auf legalem Wege zu bleiben. Wir 
können, wenn wir wollen, sogleich alle unsere Geschäfte 
im Metermasse und Kilogramm-Gewichte abscbliessen und 
brauchen dabei nur die kleine Mühe nicht zu scheuen, in 
einer Klammer das Verhältniss: z. ß. 1 Meter = 0,527241 
W. Klafter) beizusetzen. Und selbst dieser Beisatz entfällt 
überall, WO z. B. das Zollgewicht bereits geeetzlich eing e
fü h r t ist, und so b a 1 d die Einführung des metrischen Masses 
oder Gewichtes - ähnlich wie in England- ausdrücklich 
durch ein Gesdz gestattet ist, Ein solches Gesetz bei uns 
:rn Stande zu bringen, dürfte aber keiner so grosscn Schwie
rigkeit unterliegen. 

'\" cnn ein Industrieller bei der nächsten Reichsratbsses
sion einen Gesetzvorschlag einbringt, beiläufig des Inhalts: Es 
s e i g e s t a t t e t, s i c h n e b e n d e m ö s t e r r e i c h i s c h e n 
lllass und Gewichte des bereits in einigen Tbeilen 
d c s R c ich es*) besteh c n den im Z o 11- und Bahn
v er k c h rauch schon adoptirten metrischen 
Masse s oder Gewichtes a 1 s g 1 c ich b c rech
t i g t mit Ersterem zu b c d i e n c n 1 so wird ein sol
cher Vorschlag gewiss Unterstützung finden, und da er nicht 
die s o g l e i c h c Abschaffung des österreichischen Masscs 
und obligate Einführung eines neuen verlangt, auch der 
langwierigen Procedur commissioneller Vorverhandlungen 
entgehen! Die noch bestehende Verschiedenheit mit den 
südlichen Provinzen wird behoben, und die aus dem Volke 
hervorgegangenen G~sctzgebungs-Factorcn werden kaum 
verweigern, ein in ihre eigene Häuser bereits eingedrungenes 
Fa i t a c c o m p l i ·auch officiell anzuerkennen, denn ihre 
Frauen und dcren 11 Geheim-Riithe u, die Putzmacherinnen und 
Schneiderinnen, sind bereits im Metermass mitten darin ! ! 
Das Gesagte bezieht sich zunächst auf die 11Legalisirung" 
des Vorgehens zur factischen Einführung des Meters und 
Kilogramms, aufweiche beiden man sieb vorerst zu 
beschränken haben wird. Ist dies s einmal durchgeführt, so 
kann dann die Hectare und der Litre an die Reibe kommen, bei 
denen es ohne die Regierungen kein c n f a 11 s gehen wird. 

*) z. D. Venetien. 



Um nun aber im Privatverkehr die beantragte Maseregel -
nur im metrischen Masse oder Gewichte Bestellungen zu 
machen, - leicht ausführen zu können, ist vor Allem noth
wcndig, verlässlich bestimmte ( cimenfüte) Mass- und Ge
wichtseinheiten herzustellen und darnach die gemachten 
Bestellungen zu übernehmen und - falls sie nicht über
einstimmen, zurÜckzuweisen. Auch dabei wird nicht so ganz 
Alles aufprivativem Wege sich abthun lassen, sobald es zu 
Streit kommt. Darum müssen zuvördcrst alle Diejenigen, 
welche mit dem Antrage des Hrn. Dircctors Karrnarsch zur 
That. schreiten wollen, sich einer corporativen oder wisscn
schaftliehen Autorität zu. versichern haben, von welcher die 
Aichung oder Cimentirung des neuen Masses und Ge
wichtes auszugehen habe und deren Schi c d s s p ru c h sich 
die contmliirenden Parteien im Vorhinein unterwerfen. Ob 
nun der nlugcnieur· Verein, u das n polytechnische Institut, u 
die 11 Handelskammer," - oder alle miteinander eine stän
dige Commission solcher Mass- und Gcwichts-Verificatoren 
bilden, ist minder erheblich, dass aber eine solche Co m
m iss i o n oder eine Jury für Differenzen, welche aus der 
praktischen Durchführung des Metermasscs etc. entstehen 
können, bestellt sein müsse, dürfte kaum einem Zweifel 
unterliegen. Dass wir da b e i nicht der Intervention der Re
gierung bedürfen, scheint uns ebenfalls zweifellos, denn 
wenn kein Lieferungsvertrag anders abgeschlossen wird, 
als mit der Clausel, dass sich Besteller und Lieferant in 
Bezug auf l\Iass und Gewicht der .obenväbntcn Commission 
gleich einem Se h i c d s g e ri c h t unterwerfen, ist das viel
genannte selfgovernement in dieser Sache gewahrt und Alles 
wird im Kreise der Fachmänner abgemacht und festgestellt. 
Es kann aber die öffentliche Autorität nichts dawiuer J1abcn, 
wenn nur überhaupt die o bcn angeführten gesetzlichen Er
fordernisse beobachtet sind, und wenn eben das Gesetz der 
Gleichberechtigung des Metcrmasses und Kilogrammcs mit 
dem österreichischen Mass oder Gewicht in vcrfassungsmäs
siger Weise durchgesetzt ist. 

So gelangen wir auf dem \Vege einer gesunden und auf 
Selbstthätigkcit basirtnn l{cform im Einklang 
mit Gesetz und Verfassung zu demselben Ziele, 
welches der Antragsteller- nöthigenfalls auch n e b e u und 
ohne Zustimmung der Regierungsautorität v;'a(acfi anzustre
ben anrieth. Vielleicht mag sein Rath anderswo von \Verthe 
sein , uns c r c verfassungsmässigcn Zustände scheinen 
aber ganz geeignet, um auch in der von uns vorgeschlagc
ucn 1cga1 e n Weise vorgehen zu kiinncn, welche wir wcnig
stcus stets dem zweideutigen \Vcge der (aits accomplis vor-
ziehen möchten. 0, H. 

Gusseiserne und hölzerne Röhren bei den 
Quecksilber-Condensationsapparaten der De
stillations - Hochöfen und Stöckel-Formung 

zu Vallalta in Venetien. 
lu der österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüt

tenwesen vorn 28. Juni 1862, Nr. 25 wurde ein Bericht 
des W erksleitcrs 'l' o m e über Schlich formung und Con
dcnsationsapparat zu Vallalta veröffentlicht. 

Dieser Bericht, der bis an die höchsten montanisti
schen Stellen gelangte, intercssirte zumal die montanisti
sche Welt, welche ohne Zweifel die nun bekannten mehr
jährigen Resultate kennen zu lernen wünscht. Diese An-
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sieht, und um der Wissenschaft nützlich zu sein, bestimmte 
den gefertigten technischen Generaldirector der venetianer 
montanistischen Gesellschaft, folgende Aufklärungen und 
Erfolgsdaten bekannt zu geben: 

G r u b e n k 1 e ins t ö c k e 1- F o r m u n g. 

Nicht eigentlicher Schlich, sondern die feinsten Theile 
des Grubcnkleins werden in Stöcke! umgewandelt, wess
wegen die Ausdrücke: Schlichformung, Schlichstöckel, un
passend sind. \Vas man bei andern \Verkcn Schlich tauft, 
wird in Vallalta nicht erzeugt. 

Kaum als die Hütte im Jahre 1857 im vollständigen 
Betriebe war, fing man schon unter dem damaligen Hüt
tenschaffer *) an , Versuche zu machen, das Grubenklein 
in Stöcke! zu umformen, und wendete als Cementmittcl : 
Kalk, Lehm und die aus den Condensationsapparatcn flies
senden vitriolischcn Wässer an. Die Versuche misslangen, 
weil man das Grubenklein, grob und fein gemischt, so wie 
es von der Grube kam, zu binden suchte. Als nach der 
erfolgten Entlassung des genannten Hüttensehaffers dem 
Bergschaffcr Tom c auch die Hüttenleitung übertragen 
wurde, und man in Erfahrung brachte, dass solche V er
suche bei der ärarisch cn Grube in Vall' Impcrina b c i 
Agordo gelangen, ahmte man die dort ciugeführt<J Me· 
thode nach**), die nur darin differirtc, dass bloss das fein
ste, durchgesiebte Grubcnklein zum Stöckclschlagen ver
wendet wurde, nachdem man auch dort nur mit solchem 
rcussirtc. Es mussten daher auch die weitem V ersuche in 
Vallalta sogleich gelingen, weil, wie in V all' Imperina, fast 
in allen Erzen, und selbst in dem edlen Porphyr, der Eisen
kies vorherrscht, welcher durch das Vitriolwasser zersetzt, 
das Cemcnt bildet. 

Die lufttrockcnen Stöcke\ erreichten eine ziemliche 
Härte, aber es blieb noch sehr zweifelhaft, ob dieselben 
aufgegeben einen Fall von 2 Me tcr Höhe 1 auf das kantige 
Erz im Hochofen, die Wasserdämpfe, die verschiedenen 
Temperaturen (höchste über J 000 Grad Reaumur), dann 
den Druck einer 4 l\lct er hohen Erzsäule ertragen und sich 
nicht zerbröckeln oder in Staub zerfallen werden, worüber 
weder die Theorie eine Versicherung, noch die Praxis be
stimmte Daten geben konnte. Man muss es daher einem 
glücklichen Zufalle zuschreiben, dass die Bcstandtheile 
des Erzes, als: Eisenkies, Gyps, Talk, Chlorit, Quarz, Kalk
spath und Porphyr so combinirt sind, dass ihre feinen Thcile 
mittelst Vitriolwasscr in eine Masse verbunden, sich durch 
die Einflüsse im Ofen so verkitten oder fast verschmelzen, 
dass dieselbe fast stcinh art aus dt~mselben kommt, und die 
einzelnen Stücke! nur durch den Fall etwas leiden. 

Dieijc günstigen Erfolg;e erweckten in n1ir die Idee, die 
Mittel zu finden, um den Flammofenbetrich ganz aufgeben 
zu können, da. der von mir erbaute doppelte Quecksilber 
Hochofen in jeder Hinsicht grosse Vortheile darbietot, und 

*) Der Name ist im :Manuscript unleserlich geschrieben, 
daher wir ihn weglassen rniissen. D. Red. 

**') Ist somit doch nicht ganz ohne Vortheil für das All
gemeine, dass noch Staatsberghaue bestehen, bei denen 
Versuche gemacht und Einrichtungen vervollkom:nnet werden, 
von deren Resultaten der Privat-Bergbau Nutzen ziehen kann, 
ohne erst selbst kostspielige Vorversuche zu riskiren. Es ist 
dieses n V orangehtn" auf der Dahn des Fortschritts eine nie 
zu vernachlässigende Hauptaufgabe des Staatsbergbaues; 
seine Resultate werden Gemeingut; seine misslungenen 
Versuche werden durch die gelungenen aufgewogen. Q. H. 
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alle andern bestehenden Oefen demselben weit nachstehen, 
zumal bezüglich der Ausbrennfähigkeit , indem man in 24 
Stunden, je nach der Grösse der Erzstücke, dem quantitativen 
Verhältniss der Brennzeuge, Eisenkieshalt und herrschen
den Windzug, 3-400 Wr. Centner verhütten kann, mit 
wenig Arbeitspersonal (4 Mann per Schicht), kaum '2°/o 
Kohlenverbrauch, fast ohne schädlichen Einfluss auf das 
Hüttenpersonale, und bei einer ununterbrochenen Betriebs
dauer von auch mehr als 1 1/ 2 Jahre, daher auch die schäd
liche Kehrung und die kostspieligen Reparaturen nur nach 
1 1/ 2jährigen und auch liingern Campagnen nothwendig wer
den. Es können Erze von 1/~ % Quecksilberhalt noch mit 
Vortheil verhüttet und zu Guten gebracht werden. 

Es handelte sich nur mehr, das grobe Grubenklein zu
gleich mit den groben Stückerzen und den Stöckeln ausbren
nen zu können, ohne dass der reguläre und nothwendige 
Ofenzug unterbrochen werde. Es war daher nothwendig, 
die Quantität des erzeugten groben Grubenkleius möglichst 
zu reduciren, zu welchem Behufe ich eine eigene "Wäsche
rei baute, um mit geringen Kosten, durch Klaubarbeit, die 
tauben oder zu geringhältigen Theile ausscheiden zu kön
nen, &o wie die feinen und erdigen Theile zu separiren. 

Nach erfolgter Verwaschung und Separatiou war das 
quantitative Verhältniss der B1·ennzeuge folgendes: 

Grobes Erz 64 °;0 
Grobes, gewaschenes Grubenklein 25 " 
Grubenkleinstöcke! 11 " 

100 % 
Das quantitative Verhältniss zwischen den ersten 

zwei Gattungen war daher noch nicht der Art, dass die 
Hochöfen hätten entsprechend arbeiten können. Ich war 
dieserwegen gezwungen, auf P.inen auf der Kaminöffnung 
anzubringenden Saugapparat zu denken, und da \Vasser 
und das nothwendige Gefäll vorhanden war, wählte ich 
die Wassertrommel, welche vollkommen entsprach und mit 
der man den Zug nach Belieben regeln kann. 

Es waren somit alle Hindernisse gehoben, um den 
Flammofen auf immer aufgeben zu können, was man haupt
sächlich der gelungenen Stöckelbildung zu verdanken hat. 

C o n d e n s a t i o n s - R ö h r e n. 

Im Jahre 1861 kam dem Hüttenwächter . De c im a, 
der das Binderhandwerk kannte, die Idee: die gusseisernen 
Condensationsröbren durch hölzeme zu ersetzen, weil das 
Holz von sauern \Vässern nicht angegriffen wird. Dies<) Idee 
wurde von dem Werksleiter Tome und den administrativen 
Directoren mit Feuer ergriffen, so dass man die erHte Ge
legenheit benutzte, zum Versuch bei einem Condensations· 
apparat eine hölzerne Röhrentour 1mzubringen, welche Ar
beit der genannte Hüttenwächter ausführte. 

Das Resultat dieses Versuches wurde als günstig an
gesehen. Nur ich konnte diese Meinung nicht theilen und 
beantragte einen zweiten Versuch mit einigen Modificatio
neu. Man wollte aber davon nichts wissen, und begann ohne 
W eitcres, alle untern gusseisernen Röhrentouren abzutra
gen und durch hölzerne zu ersetzen. 

Vergleicht man die Resultate, so ergeben sich bei 
diesen zwei Röhrengattungen folgende Vor- und Nachthe ile: 

Die von fi u s sei s e n, wenn man beim Kehren die sich 
an den innern Flächen bildende Kruste schont, dauern drei, 
je ein Jahr dauernde Campagnen. Während den ersten 
zwei Campagnen zeigen sich höchstens zu oberst, wo die 

Röhren mehr angegriffen werden, kleine Oetfnungen, zu
mal wo sie mehr porös sind, aus welchen weder Quecksil
berdampf, weil die Luft hineindringt, noch Metall entwei
chen kann, und die man mit Cement nur desswegen ver
stopft, damit nicht die eindringende kalte Luft eine zu 
grosse Abkühlung erwirkt. Während der dritten Campagne 
entstehen Oeffuungen gegen die untern Seiten zu, aber die
selben werden durch das heraus ßiessende, mit Eisenoxyd 
geschwängerte, saure Wasser verrathen, und wenn man 
dann, ohne Zeitverlust, ein Stück Eisenblech, und darunter 
Cement, auflegt, erleidet man keinen Quecksilberverlust. 
Wenn aber auch, aus Uebersehen oder Nachlässigkeit, 
Quecksilber herausfällt, so bleibt dasselbe auf dem unter 
den Röhren angebrachten Bretterboden, weil dieselben 
bei den Hochöfen nicht mit Wasser abgekühlt zu wer-den 
brauchen, odn höchstens zur Mittagszeit in sehr heissen 
Tagen, folglich auch keine Fortschwemmung stattfinden 
kann, wie bei Apparaten, die zur Condensation das Was
ser nothwendig haben, und zumal in grosser Quantität jene 
mit hölzernen Röhren. ' 

Die von Ho 1 z kosten wenig, werden durch die Säure 
vor der Fiiulniss geschiitzt, und mau gewinnt durch ihren 
Gebrauch, wenn sie sehr lange dauern sollten, jährlich bei
läufig 2.500 fl. au Röhrenkosten bei einem doppelten Hoch
ofen, und die Stupp ist reiner, weil sie keine Eisentheile 
enthält, was die Separationsarbeit erleichtert, zeigen aber 
bei ihrer Verwendung folgende, uicht unbedeutende Mängel: 

1. Das \Vasscr, welches in grosser Menge und ohne 
Unterbrechung auf dieselben geleitet werden muss, ziebtsich 
längs den Fasern bis zu den extremen eingemauerten Thei
len der Röhrenreihen, die bis in die Condensationekemmern 
reielien, und ruinirt, weil sich dasselbe durch die hohe Teru
parntur verdampft, die Mauern, zerstört den dampfdichten 
Anwurf im Innern der Kammern, und eröffnet somit den 
Queeksilberdämpfen den \Veg in die Gemäuer zu dringen, 
was Verluste und Reparationskosten erzeugt, und bloss 
den Vortheil bringt, dass das ·Holz nicht verkohlt wird. 

2. Das Holz ist kein beständiges Material, wesswegen, 
wenn mau auch die Verbindungsfugen mit hölzernen Kei
len hermetisch verstopft, so erzeugen sich doch, während 
dem Gange, Spalten, weil sich die '\Veichcrn Theile des Hol
zes mehr anschwellen, als die härtern und ästigen, und aus 
diesen Spalten drini;.-t das Quecksilber, füllt auf den Bret
terboden, wird Yon dem \Vasscrstrom weggcschwemmt, und 
es kann nur ein sehr kleiner Theil aufgefangen werden. 
\Venn man noch so fleissig verkeilt, so können diese Ver
luste dennoch nicht beseitigt werden, weil man das Vor
handensein solcher S1ialten erst durch das hcirausgeflos
sene Quecksilber bemerkt. Am schwersten kann man dort 
helfen, wo die Röhren eingemauert sind, die auf jeden 
Fall von Eisen sein sollten. 

Je mehr sich das Metall und die St•lpp in den Röhren 
anhäuft, desto grösser wird dieser Verluet; man ist daher 
gezwuugen, während dem Gange, von Zeit zu Zeit, eine 
Räumung vorzunehmen, zu welchem Zwecke Thürln ange
bracht sind. Aber durch diese . schwierige Arbeit geht 
Quecksilberdampf verloren, es leidet die Gesundheit der 
Arbeiter , und es wird der regelmässige Gang des Ofens 
unterbrochen. Auch ein kleiner Verlust an Quecksilber
dampf ist fühlbar, weil ein Ku bikfuss fast ein halbes Pfund 
wiegt. Werden die Röhren bei dieser zeitraubenden Ar
beit längere Zeit offen gehalten, so wird der Ofenzug ge-

* 
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hemmt, und die schweren Quecksilberdämpfe können sich im 
Ofenschachte nicht erheben, senken sich und gehen verloren, 

3. Nachdem das Holz ein schlechter Wärmeleiter ist., 
so kann die Condensation nur durch die Abkühlung des 
durch die oberwähnten Spalten in das Innere der Röhren 
dringenden Wassers erfolgen, aber je mehr Wasser als in 
den Röhren und Kammern flieset, desto grösser ist der Ver
lust, weil dasselbe den Quecksiberschaum und die sehr 
feinen Theile sehr schwer absetzt, selbst wenn man viele 
Absatzkästen anbringt. 

4. In Winterszeiten, zumal in strengen, bildet sich 
um die Röhrenreihen herum eine solche Quantität von Eis, 
dass die Ueberwachung und Beseitigung der entstehenden 
Mängel sehr schwer und manchesmal unmöglich wird, wenn 
man nicht durch ein beständiges Eishacken das Uebel zu 
heben sucht. 

Nur der Umstand, dass die Hochöfen mit Holzkohlen 
gespeist werden, und die Hitze einen langen Weg durch
läuft, bis sie mit den Dämpfen, Gasen und Rauch die Röh
ren erreicht, schützt dieselben vor einem schnellen Ruin, 
welcher bei den Flammöfen trotz der Bewässerung bei 
Zeiten eintreten würde. 

Die obigen, unleugbaren Daten beweisen, dass die 
hölzernen Röhren entweder gar nicht oder nur mit Nach
tbeil bei Condensationsapparaten verwendbar sind, und man 
hat überdiess noch nicht die Erfahrung gemacht, ob man 
es verhindern wird können, dass bei einer langen Einstel
lungsdauer dieselben sich nicht derart weifen, dass sie zum 
weitern Gebrauche untauglich werden. 

Dieser Gegenstand wurde in Idria schon bei der Einfüh
rung der Flammöfen eifrig studirt, erwogen und besprochen, 
und zwar von sehr erfahrenen Fachmännern, und man 
konnte kein besseres Material als das Gusseisen auffinden, 
und könnte man die Erfindung machen , dieselben durch 
Verglasung oder durch eine Kitte vor dem Einfluss der Vi
triolwässer zu schützen*), so würden die gusseisernen Con
deneationsröhren nichts zu wünschen übrig lassen, 

Venedig, 24. Septbr, 1864. Joseph Bauer. 

Arbeiter-Ordnung für das Voitsberger Berg
Revier*"'), 

Allgemeine Bestimmungen. 

§. 1. Gegenwärtige Dienstordnung ist mit Verordnung 
der k. k. Berghauptmannschaft Cilli am 31. Juli 
1860, Zahl 1215 genehmigt, bei allen Kohlenwerken des 
Voitsberger Bergreviers eingeführt, in Ausübung 
zu bringen. 

§. 2. Die Oberleitung des Bergbaues führt entweder 
der Bergbaubesitzer selbst, oder der von ihm der Bergbe
hörde angezeigte Bevollmächtigte. Derselbe hat die Auf
nahme und Entlassung des Aufsichts- und Arbeits-Personals 
über sich und es ·obliegt ihm die Handhabung dieser 
Dienstordnung. 

§. 3. Jeder Werksbesitzer hat gedruckte Exemplare 

*) Vielleicht eine Art E m a i 1, wie bei den eisernen Koch
geschirren; nur von Aussen angebracht, und freilich müsste 
diese Emaillirung nicht zu hoch zu stehen kommen. 0. H. 

**) Da diese Arbeiterordnung eine der ausführlichsten ist 
und m1mche sehr praktische Bestimmungen enthält, glauben 
wir, dnss es von Interesse sein dürfte, ihr eine weitere Ver-
breitnng zu geben. • Die Red. 

vorstehender Arbeiterordnung in Vorrath zu halten, und je
dem aufzunehmenden Gruben-Aufseher und Arbeiter ein sol
ches gegen Kostenersatz mit de111 Bedeuten auszufolgen, 
dass die strenge Zuhaltung derselben zur Aufnahmsbedin
gung gemacht werde. 

Mit der erfolgten Aufnahme verpflichtet sich jeder 
Gruben-Aufseher und Arbeite1· der Revier-Bruderlade bei
zutreten. Bei Ausserachtlassung der Bestimmungen dieser 
Arbeiterordnung treten ausser dem Ersatze der hiebei ZU· 

gehenden Schäden Strafen ein, welche in Geldbussen, in 
Zuweisung einer beschwerlicheren oder minder einträgli
chen Arbeit oder in Entlassung bestehen. Die Geldstrafen 
kommen der Reviers-Brudcrlade, die Ersätze dem Werks
besitzer zu Guten. 

§. 4. In Wiederholungsfällen der mit Geldstrafen be
legten Uebertretungen wird die Geldbusse verdoppelt, und 
kann bei Unverbesserlichkeit und häufigen Wiederholungen 
die sogleiche Dienstesentlassung verfügt werden. 

§. 5. Bei Beschwerden gegen die nach dieser Arbei
terordnung getroffenen Verfügungen und verhängten Stra
fen ist bei dem Vorgesetzten, höheren 'Verksbeamten oder 
Werksbesitzern Abhilfe zu suchen, und bei weitem Vorstel
lungen oder Beschweri.len ist sich an die betreffende Be
hörde zu wenden, 

§. 6. Bei jedem Werke ist das im §. 209 a. b. G. vor
geschriebene l\Iannschaftsbuch zu führen und ein Strafpro
tokoll aufzulegen, welches das Vergehen, die bemessene 
Strafe und den Tag der Einbringung des Strafbetrages er
sichtlich macht. 

Besondere Bestimmungen. Eiutheilung des Auf
s ich t s. und Arbeits p er so n a 1 es. 

§. 7. Das Aufsichts- und Arbeitspersonale theilt sich 
in diesem Bergrevier in folgende Classen: 

1. Gruben-Aufseher, sie mögen Hutmänner, Steiger 
oder Tag-Aufseher genannt sein; 

2. Vor h ä u er; 
3, Häuer, Grubenzimmcrlingc, Lehrhäuer; 
4. Förderer, Anschläger, Haspler, Säuberer; 
5. Tagarbeiter und Handwerker. 

Aufsichts-Personal. 

§. 8. Als Hutleute, Steiger oder Gruben-Auf
s eh er dürfen bei derim §. 208 des a. b. G. vorgeschriebenen 
Vorweisung obrigkeitlichen Legitimation und des Abkehr
scheines nur diejenigen Individuen aufgenommen werden, 
welche sich bei einem sittlichen Lcbenswaudel, Nüchtern
heit, Fleiss und o.rdentlichen Betragen über Erfahrungen 
im Kohlenabbau , der Förderung und Grubenziminerung, 
sowie der einfachen Rechnungs-1\Ianipulation als praktisch 
bewähren oder ausweisen können. 

Der Dienstes-Austritt eines solchen Aufsichts-Indivi
duums wird mit gegenseitiger einmonatlicher Kündigung 
gehandhabt. 

Verpflichtunge~ des Aufsichts-Personales. 

§. 9. Dem unmittelbaren Grubenaufseher, Steiger oder 
Hutmann liegt die specielle Beaufsichtigung aller ihm zu
getheilten Gruben- und Tagarbeiten, sowie die Aufsicht 
"über das ihm untergebene Dienet- und Arbeiter-Personale, 
der Wohngebäude und .Arbeiter-Quartiere, ferner die Sorge 
für die Bewahrung und Erhaltung des ihm anvertrauten 
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Eigenthums der Grube, und endlich die Verbindlichkeit ob, 
den ihm vorgesetzten Beamten zu jeder Zeit die nöthige 
Auskunft zu geben, und die Belege zur Rechnungsführung 
zu liefern. 

Ferner hat er für ein zweckmässiges und sicheres 
Gezimmer, für die Reinliehkeit der Grube, den ordent
lichen Betrieb der Strecken, für die Reinheit der Er
zeugung und des Versatzes, für sorgfältige Herhaltung der 
Wetterführung und Wasserhebung, sowie für die richtige 
Einhaltung der Schichtzeit Sorge zu tragen. 

Ueber alle besonderen Vorfallenheiten beim Betriebe, 
sowie über Disciplinar-Angelegenheiten und U ebertretun
gen des Straf- und Berggesetzes hat der Grubenaufseher 
in dringenden Fällen sogleich, sonst aber bei der Anstalt 
oder bei erster Gelegenheit den ihm Vorgesetzten Meldung 
zu machen, und die hierauf erhaltenen Weisungen pünkt
lich zu vollziehen. 

Insbesondere liegt es in der Pflicht des Grubenauf
sehers, für die Sicherheit der Arbeiter gegen jede Lebens
gefahr zu sorgen, und dieselben narqentlich bei gefährli
chen Arbeiten mit Rath und That zu unterstützen, die mög
lichst sorgfältige Gebarung mit dem Pulver zu iiberwa
ehen, und strenge darauf zu sehen, dass zum Laden der 
Bohrlöcher nur Pulver in Patronen, zur Besatzung nur 
quarzfreier Lehm oder Sand und niemals andere als kupferne 
oder messingene Raumnadeln oder Sicherheitszünder, und 
zum ersten Aufsetzen der Besatzung nur hölzerne Lad
stöcke verwendet werden. Ebenso haben s'e mit aller Strenge 
zu überwachen, dass der versagte Schuss unter keiner Be
dingung mehr ausgebohrt werde, und dass bei Arbeiten im 
bösen oder schlagenden Wetter alle Vorsicht.smassregelu 
mit grösster Genauigkeit befolgt werden. 

Ebenso hat der Grubenaufseher die Aufgabe und rich
tige Verwendung des Spreng- und Beleuchtungs-, überhaupt 
des ganzen Gruben-Materials zu überwachen und dafür zu 
haften. 

Endlich obliegt demselben bei jenen 'Werken, wo die 
Fassung von Naturalien eingeführt ist, die Zutheilung der
selben an den einzelnen Arbeiter. 

Der· Grubenaufseher hat sich während der Arbeitszeit 
nie ohne Meldung bei seinem Vorgesetzten von der Grube 
zu entfernen. Bei getrennten Gruben hat er die Einleitung 
zu treffen, dass immer bekannt wird 1 wo derselbe sicher 
anzutreffen ist. 

Strafen für das Aufs ich t s - Pers o 11 a 1 e. 

§. 10. Bei allen Vergehen und Uebertretungen gegen 
die Sicherheit der Personen und des Eigenthums durch 
Ausserachtlassung der nöthigen Vorsicht in Bergwerken 
unterliegt der Schuldtragende den Strafen nach §§. 1 72, 
202 und 203 des Berggesetzes und §§. 335, 336, lit. g. 
431, 432, 458, 45ü des Strafgesetzbuches, 

Weiters findet bei einer wes e n t 1 ich e n Pflichtver
letzung, welche sich der Grubenaufseher in Beziehung auf 
Treue, Fleiss, Achtung und Gehorsam gegen die Vorgesetzten 
schuldig gemacht hat, dann bei Betreibung eines mit dem 
Dienste unverträglichen, von dem Werksbesitzer oder Be
triebsleiter nicht erlaubten Nebengeschäftes, bei Missbrauch 
der im Dienste erlangten Kenntnisse der Werksverhält
nisse gegen das Interesse des Dienstherrn, und bei Ein· 
führung von Fremdt;in in die Grube ohne specielle Erlaub
nisa der Vorgesetzten die Dienstesentlassung statt. 

Bei Trunkenheit während der festgesetzten Arbeits
zeit, Fahrlässigkeit im Dienste, bei minder wesentlicher 
Verletzung der schuldigen Achtung und des Gehorsams 
gegen die Vorgesetzten und grundloser Vearnlassung einer 
Unzufriedenheit unter den Arbeitern wird das Aufsichts
Personale das erste Mal ermahnt, das zweite Mal in seinem 
Lohne zurückgesetzt und auf drei Monate degradirt, und 
das dritte Mal ohne Aufkündigung entlassen. 

§. 11. Solche Aufsichts-Individuen, welche aus irgend 
einer Strafe die allsogleicbe Dienstesentlassung sieb zuge
zogen haben, dürfen als Grubenaufseher. in diesem Berg· 
revier nicht früher aufgenommen werden, bevor dieselben 
mindestens drei Mouate nach ihrer Entlassung als Häuer 
zur Zufriedenheit gearbeitet haben. 

§. 12. Als Bergarbeiter dürfen nur diejenigen Indi
viduen aufgenommen werden, welche sich bei einer guten 
Gesundheit und Leibesbeschaffenheit mit einem ordentli
chen Dienstzengniss oder Abkehrschein ausweisen können 
und mit einer obrigkeitlichen Legitimation versehen sind. 
Letztere Urkunden sind dem Arbeiter gegen Ausfolgung 
einer Arbeiterkarte abzunehmen. 

Dank ung. 

§. 13. Dem Arbeiter kann zu jeder Zeit gedankt wer
den, jedoch hat er das Recht, 14 Tage nach der Dankung 
zuzuarbeiten. Da nur immer am letzten eines jeden Mo
nats das Gedinge abgenommen und verrechnet werden 
kann, so soll der Arbeiter nur jeden 15. des Monats sei
ner Arbeit danken, wobei derselbe verpflichtet ist, 14 Tage 
nach der Dankung zuzuarbeiten, und derselbe erhält nach 
Verlauf der zugearbei~eten Zeit seine vollständige Abrech
nung nach seinem verdienten Gedinge. Arbeiter , \velche 
an andern Tagen der Arbeit danken, bekommen, da untern 
Monat kein Geding abgenommen werden kann, nach zuge
arbeiteteu 14 Tagen ihre Abrechnung nach Herrnschichten. 

§. 14. In jenen Fällen, wo die Dienstesentlassung 
allsogleich einzutreten hat , darf der entlassene Arbeiter 
vor Verlauf von 2 Wochen vom Tage der Entlassung an, 
im Voitsberger Berg-Revier als Bergarbeiter nicht aufge
nommen werden. 

§. 15. Arbeiter, welche ihren früheren Arbeitsort mit 
Hinterlassung einer Cassaschuld verlassen haben , ver
pflichten sich dem Gewerken, bei welchem die Schuld aus
haftet, gegenüber, dieselbe im neuen Dienstorte abzudienen. 

Verpflichtungen des Arbeits-Personales und 
Strafen bei Ausserachtlassung derselben. 

§. 16. Jeder Arbeiter ist verpflichtet, seinen Vorge
setzten Gehorsam zu leisten, und sich gegen dieselben stets 
anständig zu benehmen.Diejenigen Arbeiter, welche sich in 
Beziehung auf Treue, Fleiss und den Vorgesetzten schuldige 
Achtung und Gehorsam wes e n t 1 ich er Pflichtverletzun -
gen schuldig machen, welche ein mit ihrem Dienste unver
trägliches Nebengeschäft betreiben oder von den in ihrem 
Dienste erlangten Kenntnissen der \Verksverhältnisse einen 
ihrem Dieustherrn schädlichen Missbrauch gemacht haben, 
können sogleich entlassen werdeu. 

§. 1 7. Keinem Arbeiter ist e11 erlaubt, ohne Bewilli
gung seines Vorgesetzten Fremde in die Grube zu führen, 
wer dawider handelt, wird mit 2 fl. öst •. w. bestraft. 

(Schluss folgt.) 
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Notizen. 
Der Bessemerbetrieb in Kärnten und Steiermark 

geht sowohl in Heft als in TurrBch, wie uns brießich mitge
theilt wird, hoffnungsvoll fort. Der chemiAche Tbeil ist schon 
ganz gut geregelt; beim mechanischen soll noch Einiges zu 
wilnscben sein. Wir hoffen, da~s auch diese Schwierigkeiten 
bald überwunden sein werden. Ohne derlei Erfahrungen wird 
nie ein Fortschritt sich einbi!rg&rn lassen. Man denke nur an 
die Geschichte des Puddelprocesses ! Die Menge des bisher 
erzeugten Bessemer-Metalles dürfte an 4000 Ceutner betragen, 
wovon etwa 1500 Ctr. verarbeitet sein mögen. - Der Bau 
der ärarischen Bessemcrhütte in Neuberg schreitet rasch vor
wärts und es soll Hoffnung vorhanden sein, noch im laufenden 
Jahre den Betrieb derselben beginnen zu können. -

Ein Beitrag zur Kenntniss der Bleiproduotion in 
Kärnten. Uei:Jer den kärntnerischen Blei-Bergbau und des
sen Fabriken bringt der Bericht des Comites der kärntneri
schen Handels· und Gewerbekammer - verfasst von J. Sc h e· 
1 i es s n i i?" g - nachstehende Daten und Bemerkungen, welche 
auch dann noch werthvolles Material zur Kenntniss der Zu
stände der Montan-Industrie jenes gewerbstleissigen Landes 
bleiben, wenn man in Beiug auf dal'/lus abzuleitendo Conse
quenzen eben 1iicht ganz mit der Tendenz der Denkschrift 
übereinstimmt, in der diese Dnten enthalten sind. 

Mächtige Lager von den vorzüglichsten Bleierzen finden 
sich in den V crzwcigungen der karnischen Alpenkette, am 
reichsten aber in dem l:Heiberger Erzberge vor, welcher Bau 
echon viele J ahrl1unrlerte zählt, und dem Aerar, dann Privaten 
gehört. - Ei· umfasst 45!J selbstständige Gruben, die meh1· 
als 15i Eigenthiimer zählen. 

Ausser dem Aerar gibt e~ da noch fünf Gro'sswerks:
Con1plexe und 3ti llergbaubcsitznogen, dann 32 ausser Blei
berg. - Raibl auch in Oberkiirnten gehört dem Montan-Aerar 
und dreien Privaten. - Unterkärnten zählt 24 ßleibergbaue 
besonders in den Gegenden Feistritz, Kappel, Petzen, Kappel, 
Obier, Miss, Schwarzenbach, W. Bleiberg und Zauchen. 

Die Bleiausbeute 1111t in den letzten Jahren 1860, 15ti l 
und 1862 durchschnittlich betragen: 
Beim Aerai· ......•.... 
Bei Privatgewerken in Oberl<ärnten 

" " " " Unter- " 

17.223 Ctr. 
32.282 " 
17.113 n 

im Ganzen . . . 66.618 Ctr, 
im Jahre 1863 aber 59.336 Ctr. 

Die Hauptgruben in Bleiberir nncl Raibl haben bereits 
eine grosse Teufe, wodurch die ~'Ördernng der Gefälle aller 
Art vorzliglich durch dus hiebei und für die Oewältiguog der 
Grubenwässer erforderliche Maschinenwesen äuseerst kost
spielig ist und folgerecht von Jahr zu J11hr theurer werden 
muss. 'Veiters steigen die !IIaterialien, besonders Holz, jähr
lich im Preise. 

Zn den vielen Schwierigkeiten unserer Bleibergbaue ge
sellt sich noch der Umstand, d11ss die Gewerke keineswegs in 
der Lage sind, die Arbeiten oder den Betrieb bei widrigen 
lfandelsconjuncturen zu vermindern oder für einige Zeit ruhen 
zu lassen, sondern sie sind genöthiget, die Gruben fort zu 
belegen und die Arbeiter zn ernähren, weil sonst die Schächte 
ertränken und die Werke zusammenstürzen würden, was einer 
Vernichtung gleich wäre, indem es keiner menschlichen Macht 
gelingen l<önntc, derlei llergb1me neu zu eröffuen. - Zugleich 
gebricht es in den iibrigen Gebirgen an sichern, nnsclauern•len 
Gängen; - der Zufäll ist meistens entscheidend und die 
nöthigen Hoffnungsbauten verschlingen oft in einem Jahre das, 
was man in vielen gewonnen hatte. Dazu gesellen sich die 
hohen Abgaben, welch Alles die Erneugung so vertheucrt, dass 
die Ausfuhr unseres Bleies in das Au~land schon lange auf
gehört hat und Fabriken entstanden sind, die dasselbe in 
Waaren als BleiweiRs, Glätte, Mennig, Schrotte, Bleibleche 
und Röhren verarbeiten. 

Die Bleierzeugung in Oesterreich mnchte im Jahre IS62 
mit Einschluss von :!!J.914 Ctr. Abtreibglätte 131.564 Ctr. aus, 
von welcher also die Kärntens über 50 Proc. beträgt. 

Preussen erzeugte im Jahre 1811 : 
3ti3.554. Ctr. Kaufblei, 

3.44:! " Walzblei, 
48.151 Glätte 

415.14i Ctr. 

Hievon entfällen auf rlie Rheinlande • • . . . 359.311 Ctr. 
" " „ Schlesien • . • . . • 53.28-l " 

und der Rest auf die übrigen Theile Preussens. - In Oester· 
reich ist die Production t S62 gegen 1861 um 20.4i1 Ctr. Dlei 
und 4662 Ctr. Glätte zurückgegangen, während Oberschlesien 
allein ein Mehr von 25.616 Zollctr. ausweiset. Die Zunahme 
überhaupt berechnet sich dort auf mehr als 30 Procent. 

Die Mittheilungen der k. k. statistischen Centrnl-Cominis
sion enthalten riicksichtlich der Ein- und Ausfuhr des Bleies fiir 
1863 folgendes Resultat: Einfuhr 11.470, Ausfuhr 1830 Z.-Ctr. 

Dort wurden iiber die llleierzeugung Kärntens nach
stehende Bemerkungen pro 1862 gemacht: "Die.~e ist gegen 
1861 um circa 4500 Ctr. zurückgeblieben vorziiglich aus dem 
Grunde, weil das Werk Unterort lI die früheren schönen Erz
aubriiche ganz verloren und sich eine ähnliche Erscheinung 
auch in Bleiberg ergeben hat. -- Gegen 1861 machte der 
Preisabfall 1Sti2 nur 15 kr. pr. Ctr. aus, dessen ungeachtet 
war der ßleibergwerksbetrieb beim lebhaften Absatze des Bleies 
noch ein gewiunreicher. Dagegen sieht derselbe jetzt einer 
sehr traurigen Zukunft entgegen, weil seit October 1862 der 
Preis des ärarischen Bleies von fl. 1 i.25 auf fl. 14.50 gesunken 
ist, sich mithin p lötz lieh ein Abfall von ll. 7.i5 pr. Ctr. er
geben hnt. Es wird constatirt, dass die meisten Werke mit 
ihrem Ertrage auf ein Minimum herabgesetzt, andere bisher 
einträgliche Werke völlig passiv werden, da der Preis der 
ärarischen Bleiwerke a11eh für jene der Privaten mnssgebend 
ist, wobei noch hervorgehoben werden muss, dass das Blei 
Unterkiirntens in der Regel um 1 Pro<'. niedriger on Mann 
gebracht wird, als d11s reinere von Bleiberg. 

Unsere geringere Erzeugung vereint mit dem plötzlichen 
so bedeutenden Preisabfalle, noch mehr aber das U rtb eil 
der zur Beurtheilung dieser Frage competenten Staatsbe· 
hörde beweiset es wohl unwi<lersprechlich, dass uns die bis
herigen Schutzzölle gegenüber dem der Zollvereine, nämlich: 

pr. Zollctr. W.-Ctr. 
für Blei, auch Abfälle . . . . . . . fl. 1. 5 ß. 1.18. 
„ Bleiglätte . . . . • • . . . . 11 1.58 " l. i7.2 
" gegossenes, gezogenes, Schrotte 11 4.10 n 4.72. 
" llleiweiss . . . . . . . . . . . " 2.~~ " 2.~~- 2 
" Menning . . . . . . . . . . . " l.~S n 1.1 1 .2 

sammt dem hohen Agio nicht Hilfe bringen konnten, folglich 
das Aufhören derselben durch die Zolleinigung schon an und 
für sich, noch mehr aber in Verbindung mit dem Wegfall des Agio 
der Bleierzeugnng Kärntens fiir imme1· ein Ende machen mü~se. 

Dabei ist wo h 1 noch zu beherzigen, dass in Folge des 
bald zu erwartenden Friedens und der vermehrten Erzeugung 
die Bleipreise im Zollvereine bedeutend herabgehen und da
durch die Production der Bleifabricate Rteigen werde, um die
~ e l beu - nicht aber Rohblei in Massen nach Oesterreich zu 
werfen, was die Vervollkommnung des ßleiraffinirungsprocesses 
seit einio-en Jahren möglich mar::ht. Sollte einer unserer Blei
fabrikanten vielleicht der Ansieht sein, durch die Beseitigung 
des Eingangszolles und Agio fremdes wohlfeiles Blei aus den 
Zollvereinsstaaten zu beziehen und dieses hier zu verarbeiten, 
so wiirde er sich auch ohne Hiicksicht auf die Frachten in 
argem Irrthum befinden; - es wird mit dem Artikel 11Bleiu 
gerade so wie mit dem Eisen ergehen. - Schon gegenwärtig 
ist der Mangel an Absatz der ßleifabricate sehr fühlbar geworden. 

Die schwierige Lage nnserer ßleibergbaue und das daraus 
folgende kostbare Ansbrin11;en habe ich bereit8 geschildert, 
Riicksichtlich der iibrigen Vortheile des Zollvereines uns ge
genüber gilt das, was die Eisengewerke zu ihrer Rechtfertigung 
umständlich auseinandergesetzt haben. 

Der wichtige Einfluss, welchen die Bleibergbaue und die 
damit in Verbindung stehende Industrie auf rlie Bilanz und 
Steuerkraft des Landes ausüben, lässt sich nicht verkennen

Nach den Answeisen der k. k. statistischen Centralcom. 
mission hat unsere Bleierzeugung im Jnhre 1862 betragen: 
Bei den Aerarialwerken . 16i01 Ctr. 

„ jenen der Privaten • . . . . 46036 " 
62736 Ctr. 

im Werthe a 16 ß. 41 kr. VOll • • • 1,030.089 ß. 37 kr. 
An Bergwerksabgaben wurden entrichtet 

Frohngebühren 51.606 ß. 86 kr. 
Massen . , 6.094 „ 76 " 
Freischurf . . . . . . 2.620 " - " 

60.321 ß. 62 kr. 
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in welcher Summe die Einkommensteuer vom Bergwerksbe- · 
triebe nicht enthalten ist. Letzterer. beschäftigte 6345 Männer 
und ernährte zugleich 1660 Weiber und Kinder, das Personale 
bei den beiderseitigen Verfeinerungswerken ungerechnet. 

Im J11hre 1863 lieferten die Aerarialwerke 16,998 Ctr. 
i6 Pfd. und die Privaten 42.337 Ctr. 60 Pfd. Blei, also irn 
Ganzen in runder Summe 59.336 Ctr„ wornacb sieb die Aus
beute gegen 1862 um 3300 Ctr. verminderte, welches Minus 
auf die Privatbergbaue fällt. Obige Production hat, den Cent
ner im Durchschnitte zu 14 ll 30 kr. gerel:bnet, einen Werth 
von 848.590 ll. 2\l kr., wodurch sich gegen 1862 ein Ausfall 
von lSl.498 ß. ergibt. 

Die Bleigewerken sammt Industrie verschafften bei 4000 
Menschen Beschäftigung und Unterhalt. 

Es handelt sich aber nicht allein um den 'Verth des 
Bleies, sondern auch um den Zuwachs desselben durch die 
Fabricate, welchen ich auf Grundlage meiner früheren ähn
lichen Ausarbeitungen anu äherungsweise wie folgt berechne: 
Die Bleierzeugung machte 

wie oben aus in Ctrn .. 59.336 . . . • • 848.590 ß. 29 kr. 
hievon der Verkauf in lllok-

ken in der Regel . • . . 6.606 
so blieben zur Verfeinerung 42.i36 Ctr. 
Berücksichtiget man clen Zusatz von 

durchschnittlich 50 Procent an 
Schwerspath, weitere 25 pCt. Zu
wachs am Gewichte durch Sauer
stoff und Kohlensäure beim Blei
weiss, S pCt. bei Glätte, 12 pCt. 
bei Mennig und den Kalo von 
1 % Pfd. bei Schrott pr. Ctr., so 
haben die 42.i36 Ctr. Hlei nach 
den Erfahrungen und v~rhältnis-
sen der früheren Jahre ergeben: 

23.Sllt Ctr. Bleiweiss, :-1utzen i1 6 pCt. 
li.%6 „ Gliitte, n n 1 n 
3.631 n Mennig 11 n 4 n 

17. 784 n Schrotte n n 2 n 
644 n Bleibleche " n 6 n 

. 143.346 ß. - kr. 
1 i,S6fi n n 

14.524 n 

35.56S n 

3.804 n " 
1.iil.blli Ctr. im Ganzen. . 1,063.758 ß. 29 kr. 

Die llleigewerke haben den Gesammterlös conform die@er 
Berechnung über 1 Million Gulden angegeben, welche über
haupt von der Wahrheit wenig abweichen diirfte, - Die Lage 
der Bleierzeugung und Industrie ist mit jener des Eiseu" analog, 
da gleiche Ursachen gleiche Wirkungen hervorbringen; darum 
berufe ich mich zur Abwendung der die erstere bedrohenden 
Gefahren auf jene Yo:·schläge, welche ich zur Rettung der 
letzteren für notbwendig erachtet habe. 

Klagenfurt, 4. Juni 1864. 

Ueber das Steinsalzlager bei Stassfurt machte Me
dicinalrath Dr. 1\1 oh r in der August- Sitzu11g der Nieder
r h ein i s ch e n Oesells.chaft fiir Natur- und Heilkunde 
folgende .Mittheilung auf Grund eines letztlich dort gemachten 
Besuches: Das Stussfurtcr Steinsalzlager ist dadurch merkwiir
dig, dass es das einzige ist, welches beinahe sämmtliche 
Ba>taurltheile d~s Meerwasserd noch enthält. Nach der jetzt 
UnbesLritteneu Ansicht, dass 11\le Steinsalzlager durch Aus
troc\rnung abgefangener Meeresbecken entstanden sind, wilrdeu 
diese sämwtlich den ganzen Reichthum des Meeres aufzuweisen 
haben, we11n nicht bei der Eiutrocknung die letzten Mutter
laugen wieder in's Meer zurückgespült, aber nachher durch 
eingedrungenes Wasser fortgeführt worden wiiren. Das ist in 
der That iu den meisten Fällen geschehen, und Stassfurt ist 
dadurch ausgezeichnllt, dass es bei ihm nicht geschehen ist. 
Beim Vertrocknen des Meerw11ssers scheidet sich zuerst der 
unlöslichste Bestandtheil, der Gyps, aus, dann derjenige, welcher 
in der grössten Menge vorhanden ist, das Kochsalz, zuletzt 
dit.Jenigen Stoffe, welche am leichtesten löslicli sind und in 
der kleinsten Menge vorhanden waren. Die Mutterlauge des 
Meeres besteht grösstentlieils aus Chlormaguium und Chlor
kalium, und bei einem grossen Ueberschusse von Chlormagnium 
krystallisirt eine Doppelverbindung beider Salze, welche deµ 
Namen Carnallit erhalten hat, heraus, welches ebenfalls als 
Silvin in Stassfurt vorkommt. Es geht daraus bevor, dass die 
letzte Mutterlauge von Clormagnesium auch bei Stassfurt ver
loren gegangen ist, und wahrscheinlich sind mit ihr auch die 
Brom- und Jodverbindungen abhanden gekommen, welche eben-

falls in Stassfurt fehlen. Diese letzte Lösung von Chlormagni11m 
mit sehr wenig Chlork11lium und den Jodverbindungen trocknet 
unter keinen Umständen ein und gelangt durch meteorische 
Wasser zurück ius Meer. Der Slllzstock von St11ssfurt ist bis 
auf 1053 Fuss Tiefe durchbohrt und noch hat man das Lie· 
gende nicht eneicht Die zerßiesslichen sogenannten Abraum
salze machen die oberste Schicht von etwa 100 Fuss Dicke 
aus. Diese Salze, welche früher als eine Belästigung angesehen 
wurden, bilden jetzt den grösete.n Reichthum des L11gers, in
dem sie zum Preise von 9 Sgr. per 100 1li verkauft werden, 
während das Kochsalz zu111 Preise von 1 Sgr. (ins Ausland) 
verkauft wird. Die Abraumsalze bilden fast parallele, mannig
fach gefärbte Schicliten, deren Anblick wundervoll ist, Der 
Carnallit ist in der Regel lebhaft roth gefärbt, dazwischen 
laufen weisse Schnüre von Kieserit, nämlich schwefelsaure 
Bittererde mit l Atom \Vasser, Polylialit, ein Tripels11lz aus 
Glaubersalz, Bittersalz und schwefelsaurem Kali, Tachhydrit, 
ein Doppelsalz aus Chlorculcium und Chlork11lium, Anhydrit 
oder wasserleerer schwefelsaurer Kalk, und endlich stellen
weise Boracitknollen und Schnüre, welche aus borsanrer Bitter
erde bestehen. Die Borsäure ist in kleiner J\Ienge im J\Ieer
wnsser enthalten und würde sich eben so wenig, wie die Jorl
\•crbindungen, vorfindcu, wenn sie nicht eine ziemlich schwer
lösliche Verbindung 111it der Bittererde bildete. Sobald sich 
ein Kern von borsaurer Bittererde gebildet. hut, so ist er der 
Anziehungs- und Niederschlagungspunkt fiir den gleichartigen 
gelösten Stoff. Die lloracitknollen liaben sich un•treitig lauge 
nach der Ausscheidung der Kalisalze gebildet, und sind dess
halb so mit ihnen verwachsen, dass man sie mechaniscli kaum 
scheiden kann. Auch haben noch audere Form- und Aggregat
Veränderungen in de1· bereits festen, aber noch mit Flüssigkeit 
durclizoganen M11sse stattgefunden, wie das Vorkommen von 
reinem Chlorkalium beweist, was sich aus der Mutterlauge 
niemals als solches abset:.:en kann. Von den Meeresbestand
theilen fehlt ferner noch diejenige Menge Gyps, welche dem 
Steiusal?. entspräche. S.ihr wahrscheinlich liegt ein bedeutendes 
Lager Anhydrit unter dem 8teinsalz, so wiu er auch in diin
neren Lagern in den oberen Schichten vorkommt. Alles Koch
salz dea Lllgers reagirt stark auf Schwefel.säure. Der Gype• 
gehalt des Meerwassers ist der Urstoff aller Schwefelverbin
dungen und alles Kalkes auf der Erd~. Er scheidet sich als 
wasserleerer Gyps oder Anhydrit aus, eben so wie das Bitter
salz sich nur mit 1 Atom 'Vasser und nicht mit 7 Atomen, 
die es im krystallinischen Zustande enthält, ausscheidet. Ditise 
Wasserentziehungen können nur in sehr langen Zeiträumen 
vollendet worden sein, da sicli unter gewöhnliclien Umständen 
selbst bei Gegen.vut von Kochsalz wasserhaltiger Gyps bildet. 
Aus Au hydrit entsteht durch \V asserentzichung Gyps, und 
aller Gyps ist einmal Anhydrit geweseu. Die Ahraumsalze wit 
allen dazwischen liegenden nicht trennbaren fremden Sah:en 
auf grossartigen Kaffeemühlen grob verwablen, haben einen 
mittleren Gehalt von 16 bis 20 pCt. Cblorkalium, welches 
ihren Handelswerth macht. llereits siad 13 grosse Fabriken 
mit der Ausbeutung· der Kalisalze belasst und noch neue im 
Bau. Die bei Stassfurt bis jetzt noch endende EiseuLahu macht 
ziemlich die Grenze :.:wischen Preussen und Anhalt; auf preus
sischer Seite liegt die Stadt Stassfurt und auf anhaltischer 
Seite eine Anzahl dieser Fabriken, welche zusammen den 
Namen Leopoldsh111l führen. Anhalt hat im vorigeu Jahrn seine 
sämmtlichen Steuern aus den Reveniien der Abraumsalze ge· 
deckt, da es für Kochsalz geriagen Absatz hat. Die Zukunft 
der Kalisalze ist uubert>chenbar. Schon jetzt hat die Kalige
winuuag im siidlichen Frankreich aus der Mutterlauge der 
Salzgärtea wegen Stassfurt eingestellt werdea m[issen. Die 
nächste Arbeit für die technische Chemie ist, aus Chlorkalium 
schwefelsaures und kohlensaures Kali zu gewianen, so d11ss 
nicht nur das iled[irfniss der Industrie, sondern auch das des 
Ackerbaues aus dieser vorliiufig noch unerschöpßichen Quelle 
gedeckt werden kann. Die Fabrication ist selir einfach. Das 
Abraumsalz wird in grossen eisernen Gefässen mit Dampfzu
strömung und Rührvorrichtung zu einer gesättigten Lösung ver
arbeitet, welche hCJiss abgeklärt in die Krystallisirbottiche ab
ßiesst, in welchen Chlorkalium auschliesst. Es entsteht von Neuem 
künstlicher Carnallit. Wird dieser allein wieder heiss gelöst, so 
scheidet sich wieder Chlorkalium aus. Offenbar haben ähnliche 
Operationen in dem Salzstock schon früher stattgefunden, wo
durch das reine Chlorkalium (Silvin) entstanden ist. (llggst.) 



328 

Literatur. 
Handbuch der metallurgischen Hüttenkunde zum Ge

brauche bei Vorlesungen und zum Selbststudium. ßearbei- ' 
tet von Br n n o K er 1, Professor der Metallurgie an der k. 
hannoverschen Bergschule zu Clausthal. Zweite umgearbei. 
tete und vervollständigte Außage. III. Band, II. Abtheilung 
mit 5 lithograph. Tafeln. Leipzig. Verlag von Arthur Felix. 

Diese - gleich den bereits erschienenen 3 Bänden -
gegen die erste Anßage wesentlich bereicherte Fortsetzung 
der zweiten Außage fährt in der am Schluss der ersten Ab
theilung abgebrochenen Lehre vom Stabeisen und seinem 
Verl:lalten zu andern Körpern fort, geht auf die Prüfung 
der Eisensorten über, und gelangt dann·zur Darstellung 
des Stabeisens - wobei zuerst der directen aus Erzen 
gedacht wird. Bei der sonstigen Ausführlichkeit des Werl.es 
ist es etwas befremdend, hier nicht eine eingehendere Erörte
rung der neuern Versuche einer solchen St11beisend11rstellung 
zu begegnen, welche zwar alle genannt, jedoch mit dem kurzen 
Satze nscheinen me.ist keinen praktischen Erfolg gehabt zn ha· 
benu - abgefertigt wird und auf die Literatur verwiesen sind, wo 
allerdings das Weitere zu finden ist. Eine, wenn auch kurze 
kritische Besprechung der Principien der genannten Methoden, 
sowie ein Versuch, die Ur~achen ihres geringen Erfolges nach· 
zuweisen, wiirde - bei aller sonst wünschcnswerthen Kiirze 
- gerade bei einem als Lehrbuch ~o werthvollen Werke am 
Platze gewe•en sein. - Ausführlich wird d11nn die Darstel
lung des Stabeisens aus Roheisen behandelt, wobei 
auch, vorb~haltlich seiner eingehenderen Behandlung beim 
Abschnitte „Stahl" das nßcssemern" an dieser Stelle schon 
eingereiht wird. Der ganze Abschnitt zerfällt in einen all
gemeinen Theil, der die Theorie nnil die Methoden auffiihrt, 
und.in einen speciellcn, welcher für sich das Herdfrischen 
vorer~t, und dann das Flammofen-Frischen oder Pud
deln besoudcr• und mit eingehender Ausführlichkeit nach 
den besten Quellen behandelt. - Anf S. 4S9 wiire ein klei
ner geographischer Irrtbum zu verbessern. Eben a 11, wel
ches mit dem baierischen Eisenwerke Hamm c ran als nin 
Baiern·• liegeud v·orgefiihrt wird, liegt noch in Oesterreich, 
unweit Sa 1zburg 1 und ist sogar ein österreichisches Staats
eisenwerk. - Auch wiirde vielleicht manchem Leser angenehm 
eein 1 iiber die Anwendung der Sie m en s'schen Rflgenerator
i'enernng statt der Berufung auf die Beschreibung in der 
berg· und biittenmännischen Zeitung 1S5'l 1 t <;GO, 181i2 und 
186J ein theoretisch-kritisches Resume derselben zu erhalten. 
Bei neuer n Versuchen oder Methoden geniigt selbst eine 
grössere Menge von periodisch erschienenen - selten ganz voll· 
ständigen Nachrichten nicht; der Leser will ein riisonniren
des Zus11mmenfassen des Theoretischen sowohl als der prak
tisch-sicheren Erfolge einer solchen Methode. Es ist dagegen 
allerdings zu beachten, dass der Verfasser, um solchen An
fordnungen zu entsprechen, eigentlich alle derlei Methoden 
in ihrer Arbeit selbot gesehen haben miisste, was wohl nicht 
so leicht ausführb11r wäre, da heut zu Tage an zu vielen 
Orten derlei Neuerungen 11uftauchen uni! sich erhaltcu. Aber 
bei so dankenswerther reicher Benützung von Quellen - wie 
sie uns bekanntlich der Verf. vorführt 1 möchte der Leser in 
derlei Fällen einen kritischen Fiihrer für deren Beniitzung 
haben, und gerade über den Siemens'schen Ofen habe ich von 
Eisenhüttenmännern die Bemerkung gehört , dass sie durch 
die gelesenen Beschreibungen nicht iru Klaren seien. Da er 
unseres Wissens patent i r t ist, erklärt sich auch die Unge
nügendheit der Beschreibungen eiuigermassen. 

Mehr als die Hiilfte des Bandes nimmt die mit vieler 
Umsicht bearbeitete nStahlerzeuguug~ ein, bei welcher auch 
die directe Erzeugungsmethode ans Erzen von Ch c not aus· 
führlicher u'nd nicht eben giinstig besprochen wird. Wir kön· • 
nen hinzufügen, dRss sie auch in Oc&tcrreich versucht 

1 
und 

„Geld dabei verloren wurde;" über die einzelnen Rcfülratc selbst 
haben die Veranstalter der Versuche wenig laut werden lassen! 

Dass die neuesten Fortschritte - sogar noch während 
des Druckes - Lerücksicbtigt wnrden, ist sehr rübmenswerth. 

Uebrigens scblies~t sieb diese Abtheilung sowohl dem 
Inhalte als Ausstattung nach ihl'en Vorgängern würdig an. 0. H 

A d m i n i A t r a t i v e s. 

Ernennungen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Montan-Expect1111t Johann H ey ro ws ky zum Eisen
hammersc·baffer in Mostenitz. 

Der Controlor der Schwefelsäure- und chemische Pro
ducten-Fabdksverwaltung in Unter-Heiligenstatt Adolph Ex e li 
zum Probirer bei dem Ptibramer Hüttenamte. 

Der Controlo1· des Grubenamtes in Thorda Emil B alos 
znm Controlor bei dem Salzgrubenamte in Deesakna. 

" Der Amtsschreiber bei dem Salztrnnsportamte in Bustya· 
hazi> Ludwig Koszlaczky zum Salzwagmeister daselbst. 

Der Oberhutmann bei der Salzberg-Verwaltung zu Hall 
Thomas G r e m b 1 ich zum Bergschreiber bei der Berg- und 
Hiittenverwaltnng zu Kitzbiohl. 

Erledigung. 
Eine Salzvel'~chleissmagazins - Einnchmers

stelle im Lemberger Verwaltungsgebiete, in der X. Diäten
classe, mit dem Gehalte jiihrl. 735, eventnel mit jiihrl. 630 B., 
oder eine Salzverschleissmag11zins-C o n t r o 1orsstc11 e in der 
XI. Diäteuclasse, mitjährl. 630 oder 525 fi., freier Wohnung, 
Brennholz, Salzdeputat und Cautionspßicht. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisnng der Sprach· 
kenntnisse, binnen drei Wo eh c n bei der Finanz-Landes
Dircction in Lembe1·g einzubringen. - Geeignete disponible 
Beamte werden vorzugsweise berücksichtigt. 

Correspondenz der Redacticn. 
Ich zeige hicmit allen meinen geehrten Herren Correspon

denten Ull(l Freunden an, d11ss ich seit Michaelis d. J. nicht 
mehr im Hause Nr. 12, sondern in Nr. 28 auf der Seilerstätte 
wohne. - In Redactiousangelegeuheiten bleibt wie zuvor die 
Adresse: Verlagshandlu11g F. Manz am Kohlmarkt Nr. 7. Fiir 
Briefe an meiue Person und für persönliche Besuche wollen 
die geehrten Herren FRcbgenossen von oben angezeigter Woh
nungsveränderung gefälligst Kenntnisa nehmen, und zugleich 
die verspiitete Beantwortung eines oder des andern Briefes 
mit der zeitraubenden Angelegenheit eines Wohnungswech-
sels entschuldigen. 0. H. 

Soeben erschien im Verlage der llter.-art. Abthei· 
lung des österr. Lloyd in Triest und kann durch alle 
Buchhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden, in 
Wien durch F. Jllanz &: Comp., Kohlmnrkt Nr. 7: 

F1•anz G1•af Ton .Marenzt, 

.zwölf Fragment• über Gtologit, 
oder 

Beurtheilung dieser Wissenschaft nach den 
Gesetzen der Astronomie und der Physik. 

Zweite Auflage, gr. 8. brosch. 1 fi. 50 kr. oder 1 Thlr. 
Dieses 'Verk behandelt den interessanten Gegenstand der 

Geologie 11uf einem ganz neuen Wege und beantwortet die 
wesentlichsten Fragen dieses 'vichtigsten naturwissenschaft
lichen Zweiges, frei von jeder bisherigen Hypothese; bloss 
durch Anwendung der anerkannt richtigen Grundsätze der Astro· 
nomie und Physik. Von besonderem Interesse ist die Ein
s tu r z ·Theo r i c des Verfassers, welche den interessantesten 
Theil des Werkes bildet. 

Triest, im October 1864. [31] 

Diese Zeitschcift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen 11rtistisch en Beigaben. Der Prän11merationaprei1 
ist jährlich loco Wien 8 tl. ö. W. oder ö Thlr. lu K gr. Mit franco Postversend11ng 8 ß. 80 kr. ö. W. Die Jahres 11 b- o n n en t e ll 
erhalten einen otficiellen Bericht über. die Erfahrungen im berg· und hiittenmännischen Maschinen-, Ban· und Autbereitungswosen 
ummt Atlas als Gratis bei 1 a ~ e Inserate finden gegen S kr. ö. W. oder 1112 Ngr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nu franco angenommen werden. 

Druck von Karl Winternitz & Comp. in \Y'ien. 
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Die bergmännische Ausbildung und die 
N ational-Oekonomie. 

Das Bestreben, die Principien der Nationalökonomie 
aus der theoretischen Sphäre, in welcher sie seit etwa einem 
Jahrhunderte eine immer noch steigende Ausbildung er
langt haben, in das Gebiet der Praxis zu verpflanzen - die
selben nicht bloss in der Leitung des Staatswesens (Volks
wirthscbaftspßege), sondern auch im eigentlichen gewerb· 
liehen Leben imm•·r mehr und mehr heimisch zu machen 
und die gesammte Production des Volkes von Oben nach 
Unten sowie von Unten nach Oben damit zu durchdrin
gen, ist eine hervorragende Erscheinung unserer Zeit, wel
che überhaupt nach allen Richtungen hin bemüht ist, die 
Resultate der 'Vissenschaft mit dem Leben selbst in engen 
Zusammenhang zu bringen. \Vir haben in Nr. 1 d. J. einen 
hierauf abzielenden \\'unsch eines französischen und eines 
deutschen Journals mitgetheilt, und finden eben wieder in 
einer kritischen Besprechung des neuesten sächsischeu Berg
gesetzentwurfes folgende Stelle: n U eberhaupt müssen wir 
11wiederholt auf den \Viderspruch hinweisen , in welchen 
11die Regierung mit sich selbst geräth, d:,ss einerseits (im 
"Gesetze niimlich) den Yolkswirthschaftlichen Riicksichten 
"beim Grubenbetrieb eine besondere Wichtigkeit beigelegt 
"wird, andererseits aber den Besuchern der bergmännischen 
11Lehranst•ilten noch keine Gelegenheit zur Anhörung volks
„wirthschaftlicher Vortriige geboten ist." Also aus Sa c h
s e n dieselbe Klage, welche wir in unserm Artikel vou Xr. 
46 v. J. ausgesprochen haben, uud freilich auch eine A1 t 
'Viderspruch erfahren mussten, der mehr noch als unsere 
R!age bewiesen hat, wie sehr es Koth thiite, endlich einmal 
auch „ Yolkswirthschaftliche Kenntnisse" in den Ausbilduugs
plau für Berg- und Hüttenmänner aufzunehmen. 

l\Ian glaubt bisweilen, eines gründlichen Unterrichtes 
in einem Gegenstande entbehren zu könneu, der heute in 
allen Zeitungen behandelt wird und fast zum t!iglichen Ge
sprächstoffe geworden ist. Hinz und Kuntz raisonniren über 
Zollschutz und Handelsfreihei~ über Bahnfracijttarife, Koh
lenpreise, Gestehungskosten, Handelswege u. s. w., lauter 
Praktische volkswirtlischaftliche Fragen, welche drin-

~end ihre Lösung forderrl und irgend eine Lösung finden 
müssen, unbekümmert darum, ob das Ganze der Wissen
schaft, der diese Fragen als Theile angehören, der Be
völkerung und ihren Leitern zu wissenschaftlichem Be
wusstsein geworden ist oder nicht! 

Es geht mit der Volkswirthschafts.\Vissenschaft, wie 
mit der Landwirtbschafts- Wissenschaft! Landwirthschaft 
ist getrieben worden lange, lange vor Thaer, Liebig, Stöck
ho.1·dt, Ja selbst vor Varro und Columella, die im Alterthum 
darüber schrieben; Laudwirthschaft wird getrieben von 
Tausenden, welche sich eines wissenschaftlichen Princi
pes dabei nicht im geringsten bewusst sind, und deren Be
stes noch in den aus langer Erfahrung abstrahirten Bauern
regeln oder einigen ökonomischen .Recepten erfahrener 
Nachbarn besteht. Desswegen wird aber doch kein Mensch zu 
behaupten wagen, es sei unnütz, das Fach der Landwirth
schaft anch w i s s e n s c h a ft l i c h zu culti viren, um sieh die 
Erscheinungen der landwirthschaftlichen Praxis erklären, 
nach Ursachen und \Virknngen forschen, um dadurch auch 
zu neuen Mitteln gegen „ererbte Uebelstände" gelangen 
zu können. 

Vom blossen Zeitunglesen und Kannegiessen auf der 
Bierbank wird man ebensowenig ein richtiger Nationalöko
nom, als man vom Lesen einz~lner landwirthschaftlichC'r 
Artikel und vom Besuch ökonomischer Zusammenkünfte 
allein - ein gründlicher Landwirth werden kann, wenn 
die theoretischen Vorbcgriffo fehlen. 

Der Berg- und Hiittenmanu aber, der gleich <lern Land
wirtlie die Urstoffe gewinnt und kaufrecht macht, deren 
sich die Fabriks- und Gewerbethätigkeit, der Handel und der 
unmittelbare Consnm bemächtigen und dafür dem ersten 
Gewinner möglichst wenig, sich aber möglichst viel vom 
\Verthe zuwenden wollen, bedarf einer genauen und griind
lichen Kenntniss von den Ursachen der Entstehung und 
den Wirkungen der Vertheilung der Güter schon um seiner 
selbst willen, weil er sonst nie den mit ihm ringenden an
dern Zweigen der Volksthätigkeit selbstständig gegenüber 
steht; er bedarf ihrer aber auch um seiner bürgerlichen 
Stellung wegen, die er im Volks- und 8taatsleben einnimmt, 
und welche im constitutionellen Syst.em mit Anforderungt>u 
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an ihn herantritt, welche ohne gesunde wissenschaftliche 
Begriffe von VolkswirthschRf't nicht in würdiget· und dem 
Fache nützlicher Weise erfüllt werden können. Schon ha
ben volkswirthschaftliche Lehrkanzeln Raum gefunden auf 
technischen Hochschulen, auf Handelsakademien u. s. w. -
nur die b ergm änn isch en Ausbildungsanstalten entbehren 
dieser hochwicbtigen wissenschaftlichen Pflege eines heut
zutage für keinen Gebildeten überflüssigen, für einen In
dustriellen so wie für einen selbstthätigen Staatsbürger fast 
unentbehrlichen Faches!! 

Wir wollen den Gedanken heute nicht weiter fortspin
nen, - sondern beim Beginne des akademischen Schul
jahres nur wieder einmal an dieses schon mehrmals aus
gesprochene pi11m di:sideri11111 erinnern! 

Da wir selbst im verflossenen Jahre mit den an di~ 
geolog. Reichsanstalt einberufenen :Montanisten einen na
tional-ökonomischen Cursus abgehalten haben und es di'\l; 
scn Winter wieder thun wollten wird uns hoffentlich dei•. 
Vorwurf nicht treffen, „wohlfeile Wünsche" vorzubringen, 
ohne persönlich etwas dafür zil thun. Allein was hilft 
ein solcher ansserordentlicher Cursus für einig11 \Venige ! 
A 11 gemein muss diese Richtung als nothwendig ·erkannt 
werden, und manche Klage der Montanindustrie wäre heute 
schon nicht mehr vorhanden, wenn man vor einer Genera
tion angefangen hätte - volkswirthschaftliche Kenntnisse 
auch bei der A nsbildung der Ilerg- und Hüttenmänner wis-
seuschafd'ich pflegen zu lassen. 0. H. 

U eber die Salzsteuern in verschiedenen 
Ländern. 

Um das Salz, dessen Gewinnung in technischer Be
ziehung zu unserm Fache gehört, dreht sich bekanntlich in 
den meisten Staaten ein wichtiges fi n an c i e 11 es Interesse, 
welches nie ansscr Acht gelassen werden darf, wenn man 
von den wirthschaftl ichen Verhältnissen bei der Salzproduc
tion spricht. Wir haben darüber wiederholt in diesen llliit· 
tern geschrieben und glauben, dass es eine Art Ergänzung 
zu dem Gesagten bilden werde, wenn wir eine der neue
sten Aeusseruugen einer hochgeachteten financiellen Au
torität hier wiedergeben, die wir vor wenigen Tagen in der 
eine Beilage der kaiscrl. n Wiener Zcitungu bildenden 
n Ost<'rr. \Vochcnschrift für \Vissenschaft, Kunst untl öffent
liches Leben u gefunden haben. 

In einer Reihe von Artikeln, deren zweiter am 8. Oc
tober in Nr. 41 obiger "Wochenschrift erschien, bespricht 
Herr Dr. C. F. H. ein neu erschienenes französisches \Verk 
von Esquirou {lt: Parieu über Ahgaben und bezeichnet 
seinen kritischen Essay mit dem selbstständigen Titel 11die 
Lehre von den Steuern." Aus dem Artikel selbst, in wel
chem der Verfasser sich auf sein e igcn es \Verk „die 
öffentlichen Abgaben und Schulden« beruft, geht hervor, 
dass es keine geringere Persönlichkeit, als die Sr. Excelle11z 
des Il a r o n von Hock ist, welcher wir diesen neuen Bei
trag zur Finanzwissenschaft verdanken. Dass in d e m, was 
aus Anlass der Salzbesteuerung von demselben gesagt wird, 
ein dem unserigen sehr nahe verwandter Standpunkt er· 
sichtlich wird, 'dient uns zu grosser Beruhigung bei der 
Salzdiscussion, welche wir seit nahezu zwei Jahren in die
sen Blättern führen, wenn gleich einige der in Betreff Frank
reichs angeführten Thatsachen für uns neu sein mochten. 

Wir lassen die betreffende Stelle, so wie sie in der 
Oesterr. Wochenschrift S. 1285 und 1286 steht, unverän
dert folgen, und enthalten uns jedes andern Commentars, als 
der Hervorhebung einiger von uns betonter Stellen, da der 
Schlusssatz klar und d1!utlich genug spricht. 

Dr. C. F. H. sagt: 
,,neiden Verzehrungssteuern im Innern be

trachtet Pa i· i e u nach eil) an der die einzelnen Gegenstände, 
welche derse!ben unterzogen werden. Den Anfang dc•r 
Reihe macht das Sa 1 z, in Rom, schon unte1· den Königen 
der Gegenstand des S~atsmonop'!J!~· Die Geschichte der 

. Salzsteuer in Frankr<'iCh wird ausführlich gegeben. Sie 

. datirt urkundlich lt> suf 1342 zurück und nahm im 17. 
Jährhµndert die Form des Monopols an, sie war eine der 
driicliendsten S~~fn des alten Systems und die Last 
wu1·pe durch &ie U'hgleichheit der Belegung der einzelnen 
Pr~vinzen veralel~rt, \Velche zu zahlreichen Steuerlinien im 
foitern nötlrigte." Die Einschmuggelung fremden Salzes 

·"Yurde mit lcbc~ä~licher Galecrenstrnfe, der Schmuggel 
mit bewaffne!ci~Iand oder mit Zusammenrottung mit dem 
Tode bestraft. Die Revolution hob die Steuer ganz auf, das 
Kaiserreich führte sie in Form einer Abgabe auf die Er
zeugung ldeder ein. Die Gebühr wurde mit 20 Centimes für 
das Kilogramm festgesetzt, die Kriegesnoth des J ahrcs 181 :~ 
liess sie auf 40 Cent. steigen und die Restauration setzte 
sie wieder auf 30 Cent. herab, in welchem Ausmasse sie 
bis zur zweiten Republik, jener des Jahres 1848, blieb. 
Diese decretirte im ersten Andrauge (April 1848), dass 
die Salzsteuer vom Jahre 1849 an ganz aufzuhören habe, 
aber ehe die Massregel noch in's Leben trat, im December 
1848, hielt sie für gut, es bei einer Ermässigung der Ab
gabe auf 10 Cent. bewenden zu lassen. Gleichzeitig wurde 
auch zur Erleichterung der Fischerei das fremde Salz unter 
erleichterten Iledingungeu zugelassen, Später, im Jahre 
1852, wurde, um den Steuerausfall theilweise zu decken, 
die Steuerfreiheit für das zu industriellen Zwecken bezo
gene Salz und manche Begünstigung für das Salz der Sa
linen am Canal La Manche aufgehoben. Das Opfer, welches 
der Staat durch die Preisermässigung brachte, war ein 
grosses, aber die erwarteten günstigen Folgen für die Land
wirthechaft traten lauge nicht ein. Eine im Jahre 1851 ver
anstaltete Enquete zeigte, dass die Menge des für das Vieh 
verwendeten Salzes eine sehr kleine und selbst der Ver
brauch zum menschlichen Genusse nur etwa in 20 Depar
tements und auch da nur um 15 bis 20 pCt. gestiegen sei, 
in dem Reste des Landes aber stagnirc. Seit dieser Zeit 
haben sich die V crhliltnisse wohl etwas besser gestaltet. 
Während 1847 der Verbrauch in 235·S Mill. Kil., für den 
Kopf G.89 Kil., und noch 1851 in 2GG·7 Mill. und be
ziehungsweise 7·80 Kil. bestand, hat er sich 1860 auf 
418·8 Mill. Kil. und für den Kopf auf 11·12 Kil. erhoben. 
Indess der Ertrag, der 184 7 auf mehr als 70 Mill. Fr. sich 
belief, ist selbst jetzt erst auf 40 Mill. Fr. gestiegen, und 
es ist sehr die Frage, in wie weit jenes Steigen des Ver
brauchs dem ermässigtcn Preise oder der vermehrten Be
völkerung und vor allem dem vermehrten \Vohlstande zu 
verdanken sei. Gay Lussac, der Berichterstatter der Pairs· 
kammer über einen ähnlichen im Jahre 1846 ihr vorgeleg· 
ten, von der Kammer der Abgeordneten bereits angenom
menen Gesetzentwurf, hatte diese Ergebnisse vorhergesagt. 
Es ist begreiflich 

1 
dass unter solchen Verhältnissen die 

Regierung bereits wiederholt eine Erhöhung der Abgabe 
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beantragte, wenn sie auch über die Bedenken, die sich im 
gesetzgebenden Körper erhoben, den Antrag wieder zu
rückgezogen hat. Die Besteuerung des Salzes für 
die Industrie ist ganz gewiss tadelnswerth, 
sie gehört zu der schlechtesten Art Steuern, 
j e n e r auf d i e e r s t e n G r u n d s t o ff e d es Ge w erb e
fl ei s s es. Sie trifft vor allen die Sodafe.brication und durch 
sie die Färberei, die Glaserzeugung tm•i eine Unzahl an
derer Zweige des Gewerbefleisses. Die kaiserliche Re
gierung ist gesonnen, sie aufzuheben. 

In Form des Monopols wird die Steuer bekanntlich 
iu sehr vielen Ländern, unter andern in Oeaterreich, Preus
sen, Beiern, Sachsen, Italien, Spanien und selbst in dem 
englischen Ost-Iud_ien eingehoben, aber den traurige 11 

R u h m d c r h ö c h s t e n S a 1 z p r e i s e b e s i t z t 0 e s t e r-
1· eich. In Frankreich ist der mittlere Detailpreis für den 
Zolleentner 10 Fr., in Oesterreicli, ebenfalls in Silber nach 
den jetzigen Agiove rhältnissen berechnet, bei 14 fl." 

U eher Aluminium. 
Man darf neben den altbekannten Metallen die jungen, 

ncuaufgetauchten Metall-Emporkömmlinge nicht ganz ver
gessen. Wer weiss, was diesen in der Zuknn ft fiir eine Rolle 
Vorbehalteu sein mag! Von Zeit zu Zeit einen Blick auf 
derlei „hüttcnmännischen Nachwuchs" zu werfen, wenn er 
auch noch nicht recht der Elementarschule des Labora
toriums entwachsen ist, hirtet zugleich Abwechselung für 
den Leser bergmännischer Zeitschriften, und Anregung zum 
:Nachdenken, 

\Vir wollen daher, nachdem wir uns lange Zeit fast 
ausschliessend mit Eisen, Kohle, Blei, Quecksilber etc. be
schäftigt haben, wieder einmal über das Aluminium Ei
niges mittheilen, von welchem wir die Hoffnung nicht ganz 
aufgeben können, es mindestens in seinen Legirungen doch 
noch zu einer praktischen Bedeutung gelangen zu sehen. 

Es liegen uns gleichzeitig zwei fremde Artikel über 
diesen Gegenstand vor, und zwar: 

1. Die Darstellung nnd Benntznn; des !luminium-„etalls. 
(Au• dem "Berggeist" Nr. j~J d. J.) 

Köln, 29. September. 
lu den Verhandlungen. des Vereins für Gewerbefleiss 

in Preussen ha~ kiirzlich der köuigl. Bergassessor und Do
ceut an der Bergakademie zu Beriin, Herr Dr. \V e d d in g 
eine Abband! ung uuter dem Titel n Die Resultate der Dar
stellung des Aluminium-l\Ietalls und die Aus~ichteu 
t'iir diesen Imlustriezweig in den preussischeu Landen", 
Veröffentlicht, die wohl auch in solcllen Kreisen , in welche 
jeue Verhandlungen nicht gelangen, allgemeines Interesse 
erregen dürfte, wesshalb wir davon nachstehend unsern Le
sern einen kurzen Auszug des wesentlichen Inhaltes g~
beu wollen. 

Der geschichtlichen Einleitung entnehmen wir nur, 
dass das im Jahre 1827 zuerst von W ö h 1 er als graues 
Pulver und dann J S45 in kleinen metalfüchen Kügelchen 
dargestellte Aluminium-:\Ietall im Jahre 1 S54 durch die 
Betnühungen des französischen Chemikers Saint e-C 1 a i r e
D e v i 11 e in genügender Menge hergestellt wurde, um dar
aus grössere l\Iedaillen prägen zu können , und dass uun
illehr die Fabrication rasch solche Fortschritte machte, dass 

der Preis, welcher anfangs 270 Thlr. pro Pfund betrug, ge
genwärtig an beiden Hauptstapelplätzen dieses Metalls, zu 
Newcastle-on-Tyne und Paris auf 17 Thlr. 10 Sgr. 
resp. 17 Tblr. 26 Sgr. gesunken ist. 

Von der grossen Anzahl von Mineralien, in denen das 
Aluminium als mehr oder weniger wesentlicher Bestand
theil vorkommt, sind verhältnissmässig nur sehr wenige ge
eignet, als Erze für die Darstellung des Metalls zu dienen. 
Als solche sind zu nennen nThon, Kryolith und Bau
xit". Bei der Benutzung des Thons, worin die Thonerde 
mit Kieselsäure chemisch verbundtln und meistens noch mit 
l\Ietalloxydeu, namentlich Eisenoxyd mechanisch gemengt 
ist, hat es sich als das zweckm!issigste erwiesen, zunächst 
Ammouiakalaun herzustellen, welcher als gut krystallisiren
des Salz leicht von Eisen und Silicium völlig frei erhalten 
werden kann. Es geschieht diess in der bekannten Weise, 
wobei nicht die reineren Thone, sondern die schwefelkies
haltigen sogenannten Alaunthone Verwendung finden. Durch 
Glühen des Ammoniakalauns erhält man dann reine Thon
erde, aus welcher nun mehr in der noch zu beschreibenden 
'V eise zuerst eiue DoppelverbindunJ? mit Chlor und Natrium 
dargestellt und aus dieser endlich das metallische Alumi
nium gewonnen wird. Ein der erwähnten Doppelverbin
dung ganz analoges Haloidsalz, in welchem nur das Chlor 
durch Fluor ersetzt wird, ist der als Mineral namentlich in 
Grönland in grosser Menge und sehr reinem Zustande vor
kommende Kryolith. Nachdem H. Rose hierauf zuerst 
im Jahre 1855 aufmerksam gemacht hatte, wurde dieses 
l\Iineral bald ganz vorzugsweise zur Aluminiumbereitung 
benutzt, wobei sich indessen zeigte, dass bloes die reinsten 
Stücke direct zur Darstellung des Metalles dienen konnten, 
während die grösserc Masse zunächst nur das Material zur 
Gewinnung reiner Thonerde lieferte , aus der man de.nn 
doch das Chlornatrium-Doppelsalz erzeugen musste. Daher 
war es von grosser Wichtigkeit, dass vor etwa 2 Jahren 
durch De v i 11 c als neues Aluminiumerz der Bauxit ent
deckt wmde, welcher als eine feinkörnige ziegelrothe Me.sse 
mit zahlreichen dunkelbraunen darin eingeschlossenen Kör
nern in Frankreich in den Departements des Var und Bou
chcs-du-Hhöne vorkommt und aus einem Gemische von 
Thouerdehydrat mit Eisenoxydhydrat und etwas Kieselsäure 
besteht, worin durchschnittlich 60 Pct. Thoncrde vorkom
men. Die reine Thoncrde wird daraus in ganz einfacher 
"'eise dargestellt, indem man das rohe Erz in einem Flamm
o[en mit roher Soda bei Rothgluth erhitzt, ohne es ab-er 
zum Schmelzen zu bringen, wobei sich eine in Wasser lös
liche Verbindung von Natron und Thoncrde bildet; e.us die
ser kann letztere mittelst Kohlens~ure niedergeschlagen 
werden. Die erhaltene Thonerde wird nun, nachdem sie vor
her geglüht worden ist, zur Darstellun.~ der mehrfach er
wiihuten Doppelverbindung mit Chlor und Natrium benutzt, 
indem mau sie mit Kochsalz und Kohlenstaub oder Stein
kohlentheer gemengt glüht, wobei sich ein flüchtiges Salz 
von der Zusammensetzung A12 Cl3 Na Cl bildet, welches 
in Condensatiousriiumen aufgefangen wird, Die weitere Be
handlung dieses Salzes, womit die des reinsten Kryoliths 
ganz identisch ist, geschieht so, dass me.n dasselbe mit 
metallisc.hem Natrium in Flammöfen bringt, welche zuvor 
schon bis zu dunkler Rothgluth erhitzt worden sind. Unter 
starker Erwärmung verbindet sich nun das Natrium mit dem 
Chlor resp. Fluor, und metallisches Aluminium wird abge
schieden, indem sich zugleich das neu gebildete wie das 

* 
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ursprünglich vorhandene Chlor resp. Fluornatrium ver
schlacken. Doch genügt die so gebildete Schlacke noch 
nicht, um das Aluminium gegen Verunreinigungen aus den 
Ofenwänden zu schützen, vielmehr hat sich der Zuschlag 
eines schlackenbildenden Bestandtheils als nothwcndig er
wiesen, wozu in allen Fällen Kryolith sich am besten be
währt. Das Metall und die Schlacke sondern sich recht 
leicht und vollständig und können in eiserne Gefässe ab
gestochen werden. Das bei diesem Reductionsprocesse er
forderliche Natrium wird auf den Aluminiumwerken selbst 
bereitet, indem man 30 Theile calcinirtc Soda mit 13 Thei
len Steinkohlen und 5 Theilen kohlensaurem Kalke mengt„ 
in schmiedeeisernen Röhren erhitzt und das sich verflüch
tigende Natrium in Schalen, die mit erwärmtem Steinöle ge· 
füllt sind, auffängt. 

Was nuu die Anwendung des Aluminiums angeht, so 
bemerkt H~rr W e d d in g, dass sich dasselbe vermöge sei
nes geringen specifischen Gewichtes von 2·56-2 ·6 7 in 
Verbindung mit seinen sonstigen Eigenschaften, durch wel
che es sich den sogenannten edlen Metallen mehr oder we
niger nähert, zu vielen Zwecken eignet, zu welchen diese 
zu schwer (und wohl auch schon zu theuer) werden. Dahin 
gehören physikalische und optische Instrumente der ver
schiedensten Art, ferner Armaturbeschläge und sonstige 
Verzierungen etc., während dagegen bei eigentlichen 
Schmul'kgegenständen der etwas bleiartige Ton in der 
Farbe dasselbe weit weni!!er beliebt macht als Silber, ob
gleich es vor diesem den Vorzug hat, sich an der Luft bes
ser zu halten, da es von Schwefelwasserstoff gar nicht an
gegriffen wird, Die organischen Säuren, namentlich die 
Essigsäure greifen es dagegen sehr leicht an, wesshal b es 
zu Tischgeräthen bloss verwendbar ist, wenn man es auf 
galvanischem Wege vergoldet (oder versilbert'?). Weiter 
eröffnet ihm wahrscheinlich aber einen weiten Kreis der 
praktischen Anwendung seine Eigenschaft, die Elektricitiit 
8Ulal leichter zu leiten, als diess bei dem Eisen der Fall 
ist, zumal da es leicht zu den feinsten Drähten ausgezogen 
und zu den feinsten lllättchen geschlagen werden ka.nn, und 
in neuerer Zeit Mo urey zu Paris auch die früher vorhan
dene Schwierigkeit, es zu löthen, beseitigt hat. Das von 
diesem angegebene und in die Praxis eingeführte Loth be
steht aus einem Gemische vou Zink und Aluminium, wobei 
je nach dem gewünschten Schmelzpunkt verschiedene :\Ii
schungsverhältnisse gewählt werden. 

Von den vielen Legirungen, zu welchen das Alumi
nium benutzt werden kann, sind namentlich die mit Kupfor 
wichtig. ßei einem Gebalte von 10 Pd, Aluminium erhält 
man ein in der Farbe von dem Golde kaum zu unterschei
dendes Metall, welches an der feuchten Luft nicht oxydirt, 
jedoch durch organische Säuren (auch schon durch den 
thierischen Scbw13iss) sich schwärzt. Sein Hauptvorzug be
steht in der ungemein grossen Hiirte und Festigkeit, worin 
es, namentlieh in Form von Drähteu etc., ungehärtetem 
Stahle nicht nachsteht, dabei lässt es sich leicht schmelzen 
und giessen und ist daher zu Zapfenlagern an feineren 
Maschinen und Instrumenten und ähnlichen Anwendungen 
vorzüglich geeignet, 

In dem nun folgenden Theile macht Herr W e d d i ng 
den Versuch zu berechnen, wie hoch sich die Selbstkosten 
für eine inländische Fab1·ik stellen würden. Bezüglich die
ser Erörterungen müssen-wir auf die Arbeit selbst verwei
ien unJ führen nur an 1 dass derselbe die Kosten bei der 

Herstellung aus Bauxit zu nur 7 1/~ Thlr. berechnet, wor
unter allein für das zur Reduction nöthige Natriulll 5 Thlr, 
figuriren; ,dabei wird aber von der Unterstellung ausgegan
gen 1 da.ss es möglich sein werde, in unsern Eisensteinre
vieren ein dem Bauxit ähnliches Mineral aufzufinden und 
zu billigen Gewinnungskosten in jeder beliebigen Quanti
tät zu fördern. Herr Wedding ist dabei der Ansicht, dass 
ganz gewiss ebenso wie der Bauxit früher auf Eisen ver
hüttet wurde, so auch manche der bei uns verarbeiteten 
Brauneisensteine nebeu dem Eisenoxydhydrat nur das Hy
drat und nicht vorzugsweise Silicate von Thonerde enthal
ten möchten, und dass es nur uothwendig sei auf diesen 
Gegenstand das Augenmerk zu richten, um alsbald ein ganz 
geeignetes Aluminiumerz aufzufinden. Bezüglich des Prei
ses des Aluminiums, verglichen mit dem der l\letalle, an 
deren Stelle dasselbe treten kann, wird bemerkt, dass in 
allen Fällen, wo reines Silber ersetzt werden soll, schon 
der jetzige Preis einen sehr erheblichen Vortheil zu Gun
sten des Aluminiums gewährt, dass dagegen sein Preis ge
gen Messing und Nickellegirungen noch viel zu hoch ist, 
um eine neunenswerthe Concurrenz mit diesen zu ermög
lichen. Bezüglich der Legirungen mit Kupfer stellen sich 
indessen die Verhältnisse entschieden günstiger. Von die -
sen kann selbst die theuerste (mit 10 Pct. Aluminium) zum 
Preise von etwa 10 7 Thlr. pr<> Ctr. hergestellt wer den; also 
nur etwa 4mal höher als Messing und 2 1/ 2 mal höher als 
Neusilber, so dass bei ihren so erheblichen Vorzügen vor 
diesen beiden Legirungen einer sehr ausgedehntea Anwen
dung wohl keine Schwierigkeiten ent~egensteheu, während 
doch andererseits die Preisdifferenz immer noch gross ge
nug, um ein gänzliches Verdrängtwerden der beiden letzt
genannten Legirungeu als sehr unwahrscheinlich erschei
nen zu lassen. 

II. \'erfahren zur .llumlulum-Fabrlcation; von N. Basset, 
Chemiker in Paris. 

·Aus Armengaud's Genie indnstriel, Juli 186!, durch Dingler's 
polyt. Journal. 

Die Alkalimetalle wurden bisher mit Unrecht als die 
einzigen Heductioasmittel des Chloraluminiums oder seines 
Doppelsalzes mit Chlornatr;um betrachtet, und dieser Irrthum 
hat dazu beigetragen, das Aluminium auf dem hohen Preise 
zu erhalten, welchen es jetzt noch behanptrt. 

Alle l\Ietalloide und Metalle, wekhe das Chloralumi
nium zersetzten und dabei Chloride bilden, die leichtflüssiger 
oder flüchtiger als das Chloralnminium oder dessen Doppel
salz mit Chlornatriulll sind, können die Reduction sowohl 
des Chloraluminiums als seines Doppelsalzes bewerkstelli
gen; man kann daher Arsenik, Bor, Cyan, Zink, Antimon, 
Quecksilber und sogar Zinn, sowie die Amalgame vor1 Zink, 
Antimon und Zinn, als Rednctionsmittel anwenden. Der 
Verfasser, welcher sich die Aluminium - Fabri.eation nach 
diesem Princip in Frankreich patentiren Iie~s, benutzt vor
zugsweise das Zink als Rf)ductionsmittel, wegen seines 
niP.drigen Preises, seiner leichten Anwendbarkeit, seinPr 
Flüchtigkeit und seiner Eigenschaft, sich leicht mit dem 
Aluminium zu legiren, in dem ]\fasse als dieses in Freiheit 
gesetzt wird. 

·wenn man Chloraluminium-Natrium bei einer Tempe· 
ratur von 250 bis 3000 C. mit Zink zusammenbringt, so 
bildet. sich Chlorzink und freies Aluminium. Letzteres löst 
sich im überschüssigen Zink auf, uud da sich das Chlorzink 



mit dem Chlornatrium verbindet, so wird die Masse nllmälig 
teigig, dnn1.1 fest, während die Legirung flüssig bleibt. Wenn 
man die Temperatur erhöht, schmilzt die Masse neuerdings; 
das Zink reducirt einen neuen Antheil Chloraluminium und 
das überschüssige Zink reichert sich verhältnissmässig mit 
Aluminium an. 

Diese Thatsachen bilden die Gruudlage des folgenden 
allgemeinen Verfahrens: 

Man bringt ein Aequival~nt Chlornluminium-Natrium 
zum Schmelzen und nachdem die Salzsäuredämpfe verjagt 
sind, setzt man vier Aequivalente gepulvertes oder gekörntes 
Zink zu. Das Zink schmilzt rasch, und durch Umrühren 
verdickt sich die Masse der Chloride, wornach sie fest wird. 
Diess ist die erste Operation. 

Diese l\lasse, welche aus Chloraluminium, Chlornatrium 
und Chlorzink besteht, kommt in einen Tiegel oder Ofen 
und die (bei de1· vorhergehenden Operation) abgestochene 
Legirung wird darüber gebracht. l\Ian erhitzt nun alhnälig 
bis zur lebhaften Rothgluth nnd nnterhiilt diese Tempr.ratur 
eine Stunde lang. Dann rührt man die geschmolzene l\Ia~se 
mit einem eisernen Haken und stiebt nach dem Erstarren 
derselben das }Ietall ab, welches eine Legirnng von Zink 
und Aluminium in beiläufig gleiehPm Verhältniss ist. Diess 
ist die zweite Operation. 

'Venn man dieseLegirung nufChloraluminiuru-Natrium, 
welches der ersten Oprration unterzogen wurde, umschmilzt, 
so liefert sie Aluminium, das nur nod1 einige Procente Zink 
enthält, die aber verschwinden, wenn man das ~fotall neuer
dings unter Chloraluminium-Natrium, welches mit ein wenig 
Fluseepath gemengt ist, schmilz~, vorausgesetzt, dass man 
die Temperatur bis zur Weissglühhitze steigert nnd die
selbe bei Ausschlu5s der Luft, bis zum Aufhören der Zink
dämpfe unterhält. Das so erhaltene Aluminium ist rein, 
wenn das angewandte Zink keine fremden Metalle enthält. 
Man braucht es nur umzuschmelzen1 um es in Barren giessen 
zu können. 

In dem Falle, wo das Zink Eisen enthielte oder das 
Chloralumiuium mit Eisen verunreinigt wiire, kann man die 
Legirung von der z1nitcn Operation mit verdünnter Schwe
felsäure behandeln. Der unauflösliche Rückstand wird nach 
dem 'Vaschen geschmolzen; hierzu bringt man abwechselnd 
eine Schicht desse!ben und eine Schicht Fluss;path oder 
Kryolith mit einigen Procenten Chloraluminium - Natrium 
(welches nur den Zweck hat, die Sehmelznug zu begüu.•tigen) 
in einen Tiegel. 

Galibert's Respirationsapparat. 
Um in verdorbene Grubenluft (kohlensaure, schla

gende, brandige Wetter etc.) eintreten und sich kürzere 
oder lli.ngere Zeit darin aufhalten zu können, sind bekannt
lich ycrschiedene 1\Jittel in Vorschlag gebracht, die darnuf 
hinauslaufen, entweder durch chemische lllittel die giftigen 
Gase aus der Luft auszuscheiden oder durch mrchanische 
Vorrichtungen dem Eintretenden respirnble Luft zuzufüh
ren. Sämmtliche Mittel haben sieh im Allgemeinen als un
zureichend herausgestellt, indem die der ersten Art nur auf 
kurze Zeit wirken , die der letzteren Classe in ihrer An
wendung sehr beschwerlich sind und doch nicht die er
wünschte Sicherheit geben. Wir brauchen in dieser Be
ziehung nur an den Robert'schen Apparat, an d!e 
Maske von Rosier, an den Apparat vo:i v. Hum-
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b o 1 d t etc. zu erinnern. Letzterer hat die Eigenthümlich
keit, dass die an Mund und Nase des in die bösen Wetter 
sich Wagenden befestigte Respirationuöhre nicht aus grös
serer Entfernung athembare Luft zuführt, sondern aus einem 
besonderen Luftbehälter, welchen der Mensch auf seinem 
Rücken in Form eines Tornisters oder Sackes, oder auf 
einem kleinen Wagen in Gestalt eines Gasometers mit eich 
fortbewegt. Dieser Apparat hat verschiedene l\Iodificatio
nen, u. A. durch die französischen Ingenieure Bois e e und 
R o u ca. yr o 1 (in neuerer Zeit) erlitten, ohne die Erwartun
gen befriedigt zu haben. - Ob nun überhaupt der Zweck 
d11.rch einen tragbaren Apparat, der nur verhältnissmäs
sig geringe Volumina. Luft fassen kann und die freie Be
wegung des Arbeiters in dem Grubenbaue erschwert, mög
lichst vollständig erreicht werden wird, wollen wir dahin
gestellt sein lasEen, jedoch nicht verfehlen, auf eine vor 
Kurzem durch Ga 1 i b er t in Paris a,bgeänderte Form auf
merksam zu machen , die sich von der früheren dadurch 
unterscheidet, dass die bei diesen gebräuchlichen Exspira
tions- und Aspirationsventile fehlen und die ausgeathmete 
Luft in den Behälter zurücktritt, der als Luftreservoir 
dient und aus dem geathmet wird. Dadurch wird der Vor
theil minderer Beschwerlichkeit, grösserer Sicherheit und 
längeren Vorhaltes des reservirten Luftvolumens erreicht. 
Nach einem in den „A1111ali:s di:s 11ü11t:s,'' 1. liv. 186-1, ab
gedrµckten Berichte des Professors Ca i 1 o n , welchem vom 
l\liuisterium die Prüfung des fraglichen Apparates über
tragen wurde, besteht letzterer aus folgenden wesentlichen 
Theilen: 

I _ aus einem Holzstück von der Form und den Di
mensionen des zum Athem geöffneten menschlichen Mun
des ('.\Iundstück); 2. aus zwei an diesem l\lundstück be
festigten Kautschukschläuchen, deren Länge von den Um
ständen abhängt, unter denen sie Anwendung finden; 3. 
aus einer Zange, zum Versehliessen der Nasenöffnungen 
bestimmt. 

Das l\fundstiick wird zwischen den Zähnen festgehal
ten, aber so, da•s der Op~rateur mit der Zunge die Oeff
nungen desselben geschlossen halten kann. ßeim Einath
men wird die eine, beim Ausathmen die andere Oeffnung 
geschlossen , so dass die Zunge gewissermassen abwech
selnd die 8telle der Ein- uud Auslassventile der älteren 
Apparate vertritt. Die eine der hciden Röhren führt da.her 
die Luft zum Einathmen zu, die andere die ausgeathmete 
Luft ab. Das reg'"lmfissige Spiel cler Zuuge zu diesem 
Zwecke soll sieh sehr leicht ausführen lassen. 

Handelt es sich darum, in einen Bru1111en oder wenig 
tiefen Schacht einzusteigen, so kann mindestens eines der 
Kautschukrohre, das Aspirationsrohr, so lang genommen 
werden, dass es vom Tage frische Luft zuführt, während 
ein sehr kurzes Exspira.tionsrohr genügt. (Jm aber den naeh
theiligeu Folgen eiues falschen Manövrireus der Zunge 
nicht ausgesetzt zu sein, ist es besser, auch dirses Rohr zu 
Tage auszuführen. Es braucht kaum hinzugefügt zu wer
den, dass die Kautschukschläuche durch eine leicht im 
Innern derselben anzubrinirnnd~ Drahtspirale offen erhal
ten werden müssen. Ein lichter Durchmesser von 2-3 Cen
timeter genü"t bei Schläuchen von 25-30 Meter Länge. 

0 f . 
'Vird es erforderlich, sich 2.Uf grössere Eut ernungen rn 
schlechte "\Vetter zu begeben, wie z. B. in ein Grubenge
bäude nach stattgehabter Explosion schlagender 'Vetter, 
oder in einen District, wo sich ein Grubenbrand entwickelt 
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etc. , so ist die vorhin bezeichnete Anwendung der Kaut
schukschläuche nicht mehr ausführbar; der in die verdor
bene Grubenluft Einfahrende muss sich alsdann mit einem 
Vorrathe respirabler Luft versehen und diesen mit sich 
führen. Nach Ga li h c rt ist alsdann in folgender V{ t:ise zu 
operircn: Der Apparat muss ausscr den bereits erwähnten 
Tb eilen noch aus einem Luftreservoir bestehen, ähnlich 
den Schläuchen, deren man in Spanien zum Transport. des 
'V eines sich bedient. Dieser Schlauch, etwa 50 Liter Luft 
fassend, wird dem Arbeiter mittelst Schulter- und Leib
riemens auf dem Rücken befe-tigt und im oberen Theile 
mit dem Exspirationsrohre, im untern mit dem Aspirations
rohre in Communication gesetzt, dass die ausgeathmete 
wärmere Luft sich so wenig als möglich mit der einzuath
menden Luft vermischen kann. Auf diese 'Veise athmet 
der Mensch eine mehr oder weniger reine Luft ein, je nach
dem er sich kürzere oder längere Zeit in den schlechten 
"\Vettern aufhält, und man kann voraussetzen, dass von 
dem Augenblicke an, wo er sich ermüdet fühlt, er noch Zeit 
genug haben wird, sich unbeschädigt zuriickzuziehen. 

Zur Con1:1ervirung des Apparates wird vorgeschlagen, 
denselben von ZPit zu Zeit anzufeuchten ocler ganz mit 
\Vasser gefüllt zu erhalku. Soll er benutzt werden, so wird 
er mittelst eines ordinären ß:asebalgs mit Luft. gefüllt. Im 
Exspirationsrohre gl!rnbt man noch entsprechend einen Re
cipienten anbringen zu können, der, mit Aetzkalk in fester 
Form oder mit einem in Aetzkalilösung getränkten Schwamm 
gefüllt, die Kohlensäure der eingeathmeten Luft zurück
hält. - Ein Apparat von 50 Liter Luft genügt zu 15 bis 
20 Minuten Aufenthalt in irrespirabler Luft und kostet 
iO-&O Franken. (Berg- u. hüttenm. Ztg.) 

Arbeiter-Ordnung für das Voitsberger 
Berg-Revier, 

(Schluss.) 

§. 18. Die Arbeitszeit besteht in diesem Revier ohne 
Ausnahme der Samstage und Vorabende von Feiertagen in 
der Regel aus zwölfstündigen Schichten von 6 Uhr Früh bis 
6 Uhr Abends und umgekehrt von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr 
Früh mit einer Raststunde. 

Bei Ausnahmsfällen oder dringenden Arbeiten können 
6- und 8stündige Schichten mit Ueberstunden verwendet 
werden. In solchen Fällen müssen die Arbeiter selbst an 
Sonn- und Feiertngcn anfahren und sich am Ort der Ar
beit ablösen. 

lusbesondere gilt diess bei AbweJ.1dung einer Gefahr, 
und es sind die Arbeiter verpflichtet, nicht nur über die 
gewöhnliche Schichtzeit zuzuarbeiten, sondern auch sich 
zu einer ihrer Kategorie eigentlich nicht zustehenden Ar
beit verwenden zu lassen. 

Für die sohin gelei8tete Arbeit kann nach :\Iassgabo 
der grösseren ßeschwerlichkeit ein höherer Schichteulohn 
augesproc\len werd(•n. 

Nichtbefolgung von derlei Aufträgen wird nach Dring· 
lichkeit der zu rnllführenden Leistung mit 2 bis 5 B.. 
bestraft. 

§. 19. Jeder Arbeiter muss zur vorgeschriebenen Zeit 
bei der Anstalt ersch•·inen. Die Unterlassung im ungerecht
fertigten Falle wird das erste Mal mit 1 O kr., das zweite Mal 
mit :.W kr. und in folgenden Fällen mit 50 kr. bestraft. 

§. 20. Jener Arbeiter, der betrunken zur Anstalt kommt, 
darf nicht anfahren und unterliegt einer Geldstrafe von 1 B.. 

§. 21. Nach der Anstalt hat jeder die für "die Arbeit 
uöthigen Materialien in Empfang zu nehmen, und sich all
sogleich bei einl;r Geldstrafe von 20 kr, auf den ihm zu
gewiesenen Arbeitsort zu begeben. 

§. 22. Jene Arbeiter, die einer Erkrankung oder eines 
sonstigen triftigen Umsti;mdes wegen nicht anfahren können, 
haben hierüber zeitgemlisse Meldung zu machen. 

§. 23. Für gänzlich oder theilweise verfeierte Schich
ten entfällt ohnedcm keine Löhnung und es wird das Ver
feiern der Schicht nach l\Iasse der hiehei versäumten Ar
beitszeit mit 5 kr., im Wiederholungsfalle mit 10 kr. per 
Stunde bestraft. 

§. 2-1. Für das sogenannte Blaumachen oder Unfug 
des Feien1s der abgebotenen Feiertage entfällt das erste 
l\lal eine Strafe von 1 fl., das zweite l\lal von 2 fl. und 
nach L'mst!inden die allsoglt•iche Entlassuug. 

Ji. jedem Falle aber ist in Entsprechung der hierüber 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften die Anzeige au die 
competente k. k. Behörde zu erstatten. 

§. 25. Jc,Jer Arbeiter hat au dem ihm zugewiesenen 
Orte die Arbeit genau so, wie sie ihm anbefohlen wurde, 

·mit allem Fleisse zu verrichten , widrigens demselben der 
halbe Schichtenlohu gestrichen wird, und er überdies~ für 
den allfälligen Schaden verantwortlich ist. 

§. 26. Der Genuss geistiger Getränke und das Schla
fen in der Grube auch während der Raststunde, ferner das 
Verunreinigen der Grube ist bei Strafe von 20 kr., das 
Tabakrauchen während des Handthierens mit Pulver und 
au feuergefährlichen Orten bei Strafe von 1 fl. verboten. 

§. 27. Arbeiten mehrere Arbeiter an Einem und dem
selben Orte, so sollen ~ie verträglich, ohne Zank und Streit 
ihre Arbeit B.eissig nrrichten und Alles vermeiden, was zur 
Versäumniss der Arbeit und Aergerniss Veranlassung ge
ben könnte. Dnwider Handelnde werden mit 20 kr. bestraft, 
und haben nebst der eigenen auch die ihren l\Iitarbeitt"rn 
verursachte Zeitversäunmiss nach §. 19 zu vergüten. 

§. 28. Jeder .\rbeitcr, cler mit seinen Kameraden nicht 
verträglich ist1 mit ihnen Händel sucht oder Excesse macht, 
wird auf längere oder kürzere Zeit einer mindern Kategorie 
zugetheilt. und kann im 'Viedcrholungsfalle nach Umstän
den entlassen werden. 

§. 29. Jede Schicht ist vollständig bis zum Ablauf 
der Schicht oder Ablösezeit an <lt>m angewiesenen Arbeits
ort zu verfahren. Jedoch darf kein Arbeiter nach Ablauf 
der Schicht seinen Ort früher verlassen, bis derselbe nicht 
yo!lkommen \·ersichert ist. 

§. 30. Sollte einer oder der andere Arb„iter durch 
eine erlittene Beschädigung oder plötzlid1 eingetretenes 
Unwohlsein den Ort seiner Arbeit verlassen mÜssen, so hat 
er diess sogleich seinem unmittelbaren Vorgesetzten zu 
melden oder meiden zu lassen. 

§. 31. Jene Mannschaft, die im Geding oder Accord
Arhei~ steht, hat demnngcachtet die Schichtenzeit genau 
einzuhalten. Derlei Arbeiter sind verpflichtet, bei der mit 
Schluss jeden Monats stattfindenden Ged1ng-Abnahme und 
Schichten-Zählung des verflossenen l\Iouats zu erscheinen, 
und bei dieser Gelegenheit allfällige Anstände vorzubringen. 

Einweudungeu, die nicht binnen 24 Stunden nach dem 
Tage dt•r Geding-Abnahme und Schichten-Zählung vorge
bracht werden, finden keine Berücksichtigung. 
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§. 32. Sollten während der Schicht Besorgniss erre
gende Anstände eintreten, so hat der Arbeiter hie\'On bei 
eigener Veralitwortung dem Vorgesetzten die Meldung zu 
machen, und kann bei Unterlassung der Meldung mit 1 fl. 
bestraft werden. 

§. 33. ßei dringender Gefahr kann der Arbeiter 
augenblicklich, ohne vorhergegangene Meldung, die ihm 
nothwendig sc!ieinende Vorkehrung treffen, worüber nach 
beseitigter erster Gefahr die Anzeige zu machen ist. 

§. 34. Bei vorgekommenen Unglücksfällen hat jeder 
Arbeiter bis zur äussersten Möglichkeit Hilfe zu leisten, 
insbesondere wenn es sich um Rettung von Meuschenleben 
h~d~t. -

§. 35. Gedingstufen , l\Iarkzeiehe11 und markscheide
rische Punkte sind sorgfältig von jeder Beschädigung zu 
verwahren, und dürfen ohne vorhergegangene Meldung 
weder verrückt noch entfernt werden. Geschieht dieses aus 
Unachtsamkeit, so tritt eine Strafe von 20 kr. ein, geschieht 
es absichtlich, entfällt ausser der strafgerichtlichen Behand
lung eine Geldstrafe von 5 Gulden. 

§. 36. Ausser dem zur Wartung der Maschine, Was
serleitungs- und Wetterführungs-Vorrid1tungen u. s. w. Be
stellten ist jedem Arbeiter oder Aufseher mit Hinweisung 
auf den §. 335 des Strafgesetzbuches strenge verbotr.n, 
an derlei Vorrichtungen irgend etwas vorzunehmen, jedoch 
sind sie verpflichtet, wahrgenommene Mängel und Gebre
chen dem bestellten \Väl"ter oder ihren Vorgesetzten an
zuzeigen. 

§. 3 7. Jeder Arbeiter ist für die ihm zur Benützung 
überlassenen Gegenstände, \Verkzcuge und l\laterialien 
sowie für Instandhaltung seiner ihm anvertrauten Maschi
nen verantwortlich, wessh alb bei jedesmaliger ßcen<ligung 
der Arbeit die \Verkzcuge in Ordnung zu bringen und an
gemessen zu verwahren sind. Abgänge sind von den be
treffenden Arbeitern oder der betreffenden Kür (Arbeiter
Partie) zu ersetzen. 

Muth willige Beschädigungen an Werkzeugen, l\Ia
terialien und Maschinenbestandtheilen werden nach Mass
gabe der Umstände und 'Vichtigkcit des Falles nebst der 
zu leistenden Vergütung in Geld von 20 kr. bis 20 fl. 
bestraft. In Fällen, wo ein gemeinsch11ftliches W erkzeng in 
Verlust gerathen ist und der bezüglich Schuldtrag"nde 
nicht ermittelt werden kann, bleibt de1jenige vera11twort
lich, welcher dasselbe zuletzt in Besitz gehabt hat. 

§. 38. Ueberhaupt ist jeder Bergarbeiter verpflichtet 
auf das Eigeuthum seines Dienstherrn Obs.:>rge zu haben, 
von den Fassungen an Oel, Pulver, Gezähe, Holz und son
stigen Materiale immer nur den vorgeschriebenen Gebrauch 
zu machen und sich zu seinem Bedarfe überhaupt nichts 
anzueignen, was ihm nicht von seinem hiezu berechtigten 
Vorgesetzten der Menge und Beschaffenheit nach ausdrück
lich zugewiesen ;st. Insbesondere hat dieses auf das bisher 
üblich gewesene Kohlen- Verschleppen seine Anwendung. 
Dawider Handelnde haben bezüglich die Schadenersätze zu 
leisten und werden ausserdem mit 1 O kr. bis 2 ß. bestraft. 

§. 39. Den Häuern, Grubenzimmerern und Lehrhäuern 
liegt der Orts-, Verhau- und Sehachtbetrieb sowie die Her
stellung und Erhaltung der Zimmerung nach den ihnen vom 
Gruben-Aufseher, dt!m Hutmann oder Steiger oder dem 
Grubenbeamten ertheilten 'Veisungen ob; sie sind jedoch 
Verpflichtet, sieh bei eintretendem Bedarfe auch den Ar
beiten minderer Kategorie zu unterziehen. 

§. 40. Tagarbeiter, Förderer, Stürzer, Lehrhäuer
riicken nach Massgabe ihrer Geschicklichkeit, ihres Fleisses 
und guten Betragens in höhere Kategorien vor. 

§. 41. Kinder dürfen erst nach Ablauf des für den 
Schulbesuch vorgeschriebenen Alters und zu solchen Ar
beiten verwendet werden, denen ihre physischen Kräfte ge
wachsen sind. 

\Veiber werden nur zu Tagarbeiten verwendet. 
§. 42. In den Arbeiter -Quartieren muss Reinlichkeit 

gehandhabt werden. In ihrem Zusammenleben haben die 
Arbeiter sich friedfertig zu verhalten, anständig zu betragen, 
und Excesse aller Art zu vermeiden. 

§. 43. Da es jedem Bergmanne selbst daran liegen 
muss, die Ehre seines seit undenklichen Zeiten bevorzugten 
und ausgezeichneten Standes zu erhalten, so wird sich jeder 
auch ausser der Arbeitszeit aller Orten und gegen Jeder
mann ruhig, anständig und verträglich zu benehmen wissen. 

Ferner soll anch darauf gesehen werden, dass sich 
der Bekleidung der altherkömmlichen ßergmannstracht so 
viel als möglich bedient werde. 

Ablöhnung und Vorschüsse. 

§. 44. Die Abrechnung oder Ablöhnung des Arbeits
Personals ist monatlich oder längstens 1/ 1jährig vorzuneh
men, jedoch können den Arbeitern in der Zwischenzeit 
Vorschüsse im baren Gelde oder an Naturalien gegeben 
werden. Bei der Ablöhnung muss jedem Arbeiter sein Ver
dienst und die entfallenden Abzüge jeder Art deutlich und 
verständlich bekannt gegeben werden. 

§. 45. Um <las Geschäft der Ablöhnung nicht zu unter
brechen, sollen Anfragen und Aufklärungen über die aus
bezahlten Löhne von den Arbeitern immer erst nach Voll
endung der Ablöhnung oder am folgenden Tage gemacht 
werden. 

§. 46. Zur Warnung für das Personal werden nach
stehend folgende Bestimmungen des allgemeinen 8trafge
setzes angeführt: 

a) Das Verbrechen der öffentlichen Gewaltthiitigkeit durch 
boshafte Beschädignug fremden Eigenthnms wir.l, 
wenn diese ßeschiidigung insbesondere an Vorrichtun
gen in Bergwerken verübt wird, mit schwerem Kerker 
bis zu 20 Jahren, und wenn dadurch der T:id eines 
Menschen erfolgte uud. der Thäter ihn vorhersehen 
konnte, mit dem Tode bestraft. (§. 85, 86 n. St. G. B.) 

b) Des nämlichen Verbrechens und der nämlichen Strafe 
macht sieh De1jenige schuldig, welcher durch was 
immer für eine andere aus ßosheit unternommene 
Handlung, oder durch geflissentliche Unterlassung der 
;hm beim Bergwerksbetriebe obliegenden Verpflich
tung eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder 
das Eigenthum herbeiführt. (§. 87, 88 n. St. G. ß.) 

c) Der Diebstahl, wenn er an Gegenständen verübt wird, 
die Vorrichtungen zum Bergwerksbetriebe bilden, 
wird auch bei dem geringsten W erthc der gestohlenen 
Sache als Verbrechen mit schwerem Kerker bis zu 10 
Jahren bestraft. Wenn ein Diebstahl an Kohle, \Verk
zeugen oder Geräthschaften im Innern der Bergwerke, 
auf Tagbauen oder e.uf der Halde oder überhaupt an 
dem Ei..,.enthume der Gewerkschaft verübt wird, so 
wird cin„solcher Diebstahl mit Arrest bis zu 6 Monaten 
bestraft. (§. 1 i5.) 

d) Auch eine bloss muthwillige Beschädigung \"Oll Ge-
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genständeu 1 die Vorrichtungen zum Bergwerks· Be
triebe bilden, wird mit Arrest bis zu 3 Monateu be· 

straft.(§. 318.) 
e) Tritt durch sonstige unvorsichtige und nicht erlaubte 

Handlungen oder Unterlassungen eine Gefahr für das 
Leben oder Eigenthum ein, so ist hierauf strenger 
Arrest bis zu 3 Monaten verhängt. (§. 432.) 

f) Wer eine solche Gefahr, insbesondere durch Nichtbe
obachtung der bd dem Betriebe von Bergwerken vor
geschriebenen Vorsichten herbeiführt, wird mit etren
gem Arrest bis zu 3 Jahren bestraft. (§. 336.) 

g) Verabredungen von Bergarbeitern, um sieb durch Ar
beits-Verweigerung oder durch andere Mittel eineu 
böhern Geding- oder Schichtenlohn oder andere Be
dingungen zu erzwingen, werden an den Rädelsführern 
mit verschärftem Arrest bis zu 3 Monaten bestraft. 

Voitsberg, am 1 i. Juni 1860. 
Für das Voitsberger Berg-Revier: 

Franz v. Cal6, 
Bergverwalter und Vorstand des Berg-Reviers. 

Anton Fridrich, Rudolph Sprung, 
Bergbaubesitzer und Bergbaubesitzer uncl 

Vertrauensmann. Vertrauensmann. 

Nr. 1215. 
Vorstehende Arbeiter- oder Dienstordnung wird hiemit 

genehmiget. 
Von der k. k. Berghauptmunuecbaft 

Cilli, am 31. Juli 1860. 
Mroule m. p. Berghauptmnnn. 

Notizen. 
Bischof's Eisenpulver zum Fällen von Kupfer. Ge

röstete spanische oder irländische Eisenerze mit einigen Pct, 
Kupfer werden mit Kohle in einem Flammofen geglüht und 
mitteht des entstehenden Eisenpulvers Kupfer aus seinen 
Lösungen gefällt, wobei das im Pulver enthaltene Kupfer mit
gecommen wird. Die "'irl[Ramkeit solchen Eisenpulvers ist in 
der Praxis mehrfach erprobt uni bereits früher von Aas vor· 
geschlagen. lNeust. Erf.) 

Die Kaschau-Oderberger Bahnlinie, welche unter den 
neuen Bahn projecten rn o n t n n ist i s c h eine der wichtigsten 
ist, hat au~h in Schlesien schon richtige Würdigung gefunden. 
Wie die 'Viener Ztg. ddo. 4. October meldet, erregte in einer 
der letzten Sitzungen des schlesischen Landesansscbusses die 
vom Ministerium fiir Handel und Volkswirthschaft zur Be
sprechung herabgegebene Denkschrift zu dem Entwurfe 
eines neuen Eisenbllhnnetzes der Usterreichisd1en Mon
archie hohes Interes•e. Der Laudesau~schuss beschloss unter 
Voranssehickung rles C"111standes, dass derselbe von seinem 
Standpunkte sich IPrliglich auf eine Besprechung der schlesi
schen Linieu besdl!"iiuken miisse, dem Projecte vollkommen 
beizustimmen und in •einer Erwiederung unter Betonung der 
besonderen Wichtigkeit der Strecke K a s eh a u-0 derber g 
auch den Wunsch wegen baldig;ir Iuangrift'nahme auch der 
andereu zwei schlesischeu Linien auszusprechen, da abgesehen 
von anderen massgebeuden Factoren auch durch die beziig
lichen Strassenarbeiten der durch die Banmwollkrisis nud 
andere Culamitäten heimgesuchten ße,·ölkeruug eine Erwerbs
quelle ge~cbaffen wiirde. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Ernennungen. 

Vorn k. k. Finanzministerium. 
Der Bergwesene-Expectant Joseph Ho s n a zum provisori

schen Hüttenrechnungs- und Zeugschatfer in Pi:ibrnm (Z. 46001-
12131 ddo. 30. September 1864.) 

Der snpplirende Lehrer von der Hauptschule in Idria 
Felix Steg n a r· zum Hauptschullehrer daselbst (Z. 36658-l 009, 
ddo. 30. September 1864.) 

Der Hallstädter Material-Rechnun.gsfiihrer Paul Spie s s
b er g er zum Material - Rechnungsführer in Ischl (Z. 5211 :J-
2489, ddo. 7. October IS6·1.) 

Der Controlor des Salzgrubenamtes in Viznkua Anton v. 
Ben e de k zum Verwalter bei dem S11lzgrubenamte in Parajd 
(Z. 41892-1910, ddo. 3. October 1864.) 

Der Wagansager bei dem Salzgrubenamte zu Szlatiua 
Carl K ubany i zum Salzwäger daselbst (Z. 25120-1143, ddo. 
3. October 1864.) 

An Herrn Johaun Merchon, Bergbau-Unternehmer, derzeit unbe
kannten Aufenthaltes. 

'Vegeu Ablauf der gesetzlichen Dauer wurde Ihre Schurf· 
bewilligung ddo. 29. s~ptember 1863, Z. 851 für den Umfang 
des politischen Bezirkes Gouobitz, sammt den auf Grundlage 
derselben bestäti~ten Freischürfen Nr. 851 A. in dem Wald
grunde des Joseph Germ in der Katastralgemeinde Stranitzen, 
-- Nr. 851 B. in der Waldparcolle Nr. 51 i des Gregor Pod
greischeg zu Wresie in der Knt11stralgemeinde Oplotniz, und 
Nr. 962 C. auf der Wiesenparcelle Nr. 3Si in der l{atastral
gemeinde Ober-lWtschach, slimwtlich im Bezirke Gonobitz in 
den hierämtlicheu Büchern gelöscht. Hi evon werden Sie 'mit 
dem Auftrnge in Kenntniss gesetzt, die 11llfiillig eröff11eten 
Schurfeinbane vorsehriftsmii.ssig zu versichern und die betref-
fenden J<'reischurfzeichen zu eutferneu. ' 

Cilli, am 5. 0ctober 1864. 
Von der k. k. Berghauplmanusehaft. 

Correspondenz der Redaction. 
Allen jenen llerre11, n·eldw mich mit einem Besuche be

ehren 1rnl1e11, mache ich die Mittheilung, dass ich am siche1 sten 
Punkt 9 Uhr Morgens, und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 
um 2 Uhr Nachmittags anzutreffen bin. Die Stunden vou 10 bis 
1 Uhr aber, wdche leider von vielen meiner Besucher gerne 
!l'ewiihlt werden, muss ich meiner Berufsgeschäfte hnlber fast 
immer ausser Hause zubringen. Da ich gegenwärtig im dritte 11 

St.ock,~erke wohne, halte. ich es für meine Pflicht, durch obige 
lllitthe1lung manchem memer Hru. F11chgenossen eine ver"'eb
liche "Treppenfahrt• \"On 3 respective 6 nLäufenu zu ersp:ren. 

0. H. 

Montan-Hand buch 
21. Jahrgang für 1864 nnd 1865 

ist ersd1i·cn~n und im 'Vege des lluchhaudtls und beim Heraus
geber (Rechnnngsrathe Joh. B. Kr a II s), Singerstrusse Nr. ~ 
1. Stiege, 3. tltock, Thiir Nr. 18 zu haben, u. z. ein Exempla;. 
auf Velinpapier, in Leinwand gebnnclen um 3 ß., 1 Exemplar 
nnf Drnckpapier, broschirt, um ~ ß. (33-35) 

J e t z t c o m p I e t. [32J 

Iu allen B11chhandlungen ist zu haben, in 'Wien bei 
F. lll&DZ &: Comp., Kohlmarkt Nr. i: 

Dr. Cal"I Zerremtet"'s 
Lelll'buch des deutschen ßerg1·echts. 

2 Abtheilnngen in 1 Band. 1 Sll'.!-li4. 
".l. eleg. brosch. Preis 5 ß. 40 kr. österr. "Währg. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 ß. ö. W, oder 5 Thlr. 10 N gr. Itlit franco Postversendung S ß. SO kr. ö. W. Die Jahres ab o n u e n t e n 
erhalten einen oftic;ellen Bericht iiher die Erfahrungen im berg- und hüttecmännischen Maschinen-, Ban- und Aufbereitnng~wesen 
sammtAtlas nls Gratisbeilag-e Inserate linden gegen 8 kr. ö. W. oder Pf2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufuuhme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco augeuurumen werden. 

Druck von Karl Winteruitz & Comp. iu 'Vieo. 
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Berg- und Hüttenwesen.' 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergre.tb, a. o. Profeeilior an der Universität zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Die Siidbahn iiber die Kohlentarif-Frage. - Kohlensäure als Ilrennstoff. - Notizen. - Administrntives. 

Die Südbahn über die Kohlentarif-Frage. 
'Vir haben weder Neigung noch Ileruffür das Interesse der 

Eisenbahn-Gesellschaften dort aufzutreten, wo dieselben mit 
den Interessen des Bergbaues collidiren, und halten uns prin
cipiell von jenen Reibereien fern, welche - gleicbYiel auf 
welcher Seite die mehrere Schuld liegen mag - zwischen 
einigen Ilabngesellschaften und der sogenannten „öffentlichen 
Meinung• beinahe zur Tagesordnung geworden siud. Allein 
wir haben kein lledenken getragen, Yon Zeit zu Zeit für bil
ligere Frachtpreise montanistischer Producte in die Schran· 
ken zu treten und anständigen Stimmen dieser_ Richtung UD· 

sere Spalten offen zu halten. Wenn wir auch nicht unterlassen 
konnten, den gereizten Ton zu bedauern, d.urch welchen leider 
in maucber öffentlichen Aeusserung diese l?rage verbittert wurde, 
welche eben um klar gemacht zu werden, ruhiger Discussion 
bedurft hätte, so haben wir docb nie ein Hehl daraus ge
macht, dass wir es als eine berechtigte Forderung unserer 
Montanindustrie ansahen, auch in den Frachtsätzen ihrer Pro
ducte und Hilfsstoffe jenen auswärtigen Concurrenten gleich
gestellt zu werden, denen man sie in freier Concurrenz ge
genübergestellt wissen will! 

Allein es fordert andererseits auch die Hilligkoit, wenn 
die Bahnen von ihrem Standpnnke aus, ebenfalls die Frage 
beleuchten wollen, solchen Entgegnungen nicht intolerant diese 
Blätter zu verschliessen, sondern das audiatur et altera pars 
geltend zu lassen-auch ohne darum ersucbt zu sein. Es \'ersteht 
sich dagegen von selbst, dass massvoll gehaltene Widerlegun
gen der „ bahnlichen« ArgÜmente pro domo ebenfalls ihren 
Platz finden werclen. 

Yor wenigen Tagen ist im Selbstverlage der Südbahn
Gesellscbaft eine Schrift erschienen, welche unter dem Titel 
»die Tarife der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft" 
eine Entgegnung auf die zahlreichen journalistischen Angriffe 
gegen diese Bahn bezweckt, und "die geringe Berechtigung 
dieser Angriffe dazuthnn• versucht. 

Ohne uns in die übrigen Erörterungen dieser Broschüre 
einzulassen, wollen wir aus derselben hier dasjenige anfüh
ren, was unser.Fach berührt und so unsern Fachgenossen 
Wenigstens mittheilen, was „gegnerischerseitsu (leider ist es fast 
schon so weit gekommen, dass man diesen Ausdruck anwen
den muss) auf die Beschwerden wegen hoher Frachtsätze ge
antwortet wird. 

Wir haben niemals verkannt, dass eine einseitige Auf· 
fassuug der Frachtentarif-Frage deren Lösung erschweren 
lllüsse und Laben uns, recht gut voraussehend, dass man mon
tanistischerseits den Kopf schütteln werde, bei der Leob_ner 
Pfingstversammlung d. J. anch unumwunden darüber ausgespro
chen, dass eine Abhilfe nur auf dem 'Vege wechselseitiger 
Concessionen in Aussicht stehen könnte, Wir sehen auch aus 
nachstehenden Aeusseruugen, dass die Südbahn die höheren 

Kohlen- und Eisenpreise als ein Element ihrer höheren Betriebs
kosten geltend macht, was als "Thatsache~ unbestritten 
bleiben mng. Aber es mag unsererseits doch die Frage 
erlaubt sein, ob diese Preise wirklich so hoch wiiren, wenn 
!<eine fremde Schieneneinfuhr im übclgewäbltesten ~Iomtnto 
unsere Eisenwerke in ihrer Erzeugung beschränkt und da
durch in ihren Gestehungskosten gesteigert bätte, wenn der 
rasche Ausbau des schon lb5.~ projectirten Südbahnnetzes 
die Kohlen- und Roheisenzufnhr erleichtert und wenn ein 
liberaler Frachttarif gleid1 Anfangs den Aufschwung der Koh
lenwerke befördert bätte ! Die Gegenseitigkeit der Interessen 
des Bergbaues und der Bahnen ist nicht zu leugnen; darin 
stimmen wir mit dem Anwalte der Bahn-Interessen gerne 
iiberein; die Frage ist aber eben, wer soll anfangen'? -
Wo einmal Missverständnisse, verfehite Massregeln aus friiherer 
Zeit, (au welchen es auch bei den Bahnen nicht mangelt) und 
gereitzte Recriminationen sich manifestiren, ist die Frage: 
Wer so 11 anfange u? schon desshal b eine sehr heikle, weil 
sich Stolz, Rechthaberei, Eitelkeit und ähnliche nicbtsach· 
1 ich e Elemente einmischen und das in Oesterreich leider sehr 
verbreitete System des nJ u s t amen t n ö t !• bei unseren Lands
leuten eher.so beliebt ist, als es sich die fremde u Gesell
schaften (zu welchen man gewöhnlich die Südbahn auch zu 
recbnen pflegt) rasch angeeignet haben. Von dieser Art "Na
tionalisirung" geben einige Stellen der Bontoux'scben Broschüre 
verständliche Andeutung! - Wie wäre es denn, wenn man 
diesen verderblichen Differenzen dadurch ein Ende zu machen 
suchte, dass man die Frage der Wechselseitigkeit 
von Bergbau und Bahnen auf einem gemischten 
Congressevon Montanisten und Eisenbahnnrbeitern 
besprechen liesse? 'Vir werfen biemit diese "Congress-
1 de e• in die Discnssion und wollen abwarten, ob uns Zu-
stimmung zu Theil wird! - 0. H. 

Die mehrberührte ßroscbiire sagt nun nuf Seite 14.-22 
über den .Kohlentarif" wörtlich folgendes: 

Tarif für Kohlen. 

Die Kohle ist das unentbehrlichste Element der in
dustriellen Production, ohne Industrie gibt es keine Trans· 
porte und ohne diese keine Betriebseinnahmen der Eisen
bahn, Und doch verfolgt die Südbahn - wie oft genug ge
sagt, geschrieben und gedruckt worden ist- seit Jahren rlas 
eine Ziel, die steirische Kohlenindustrie zu Grunde zu rieb· 
ten ! Verdient ein solches Gerede eine ernsthafte Anwort '? 

Die umstehende Tabelle gibt Einblick in die Kohlen
tarife der hauptsächlichsten österreichischen und deutschen 
Bahnen. 
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Tarif für Mineralkohle in Wageu-Ladnngen. 

A. I n 1 ä n d i s c h e B a h n e n 

M e i 1 e n 

20 25 30 35 40 50 
Total- per Total- per Total- per Totnl-' per Total- per Total- per 

Fracht Cent- Fracht Cent- Fracht Cent- l!'racht Cent- Fracht Cent- Fracht Cent-
per ner 

Zoll- und 
Ctr. :\[eile 

20. 0 
20 ..• 

per 
Zoll
Ctr. 

34.4 
33 0 

23 .. ) 
23 .. ) 
4ti.~ 

ner 
uud 

l\Ieile 

0-~s 

0 7l 

l.~o 

'·:11 

per 
Zoll
Ctr. 

58 .. 
" 

ner 
und 

l\Ieil e 

o.~u 

1.05 

1.114 
Lou 

per 
Zoll
Ctr. 

ner 
und 

l\Ieile 

per 
Zoll
Ctr. 

47 .. ) 

ner 
und 

Meile 

per 
Zoll
Ctr. 

ner 
und 
~[eile 

-1 
1 

1.:)1) 

In vorstehenden Frachtsiitzen ist die Auf- und Abladegebiihr nicht inbegriffen. - Dieselbe beträgt bei cler Süclbnhn 1 Kren
zer per Centner, bei den übrigen Bahnen L.6 Kreuzer per Centner. - Die für die Elisabeth-Bahn entfallende Quote fiir 
Kolil<:n-Transporte aus 'Vestböhmen wurde mit Zugl'!lndelegung und nach Verhältniss der Gesammt-Distanz und der 

Totalfracht berechnet. - Sämmtliche Gebühren verstehen sich in llanknoten. 

Benennung dc1· Bahn 

C:oh- !Interner Tarif 
M\l\iltTltT Special-Tarif 

Bo.\\1\ ~xtra-Tarif . 
fütlltT- /Interner Tarif 
sch\ts. 

mi.\Tk Bu.hl\ Special-Tarif 

w tS\\l\Ü\\, 11 t T "f 
Bo.\'" l n erner ar1 

'Ostfries. Rhein. V er
kehr in gewöh. Zügen 

W \ -~ Ostfries.Rhein. Ver
v. u.\~ ~ · kehr in Extra-Zügen 
i:.\ßt'l\U0.1\1\• Rh . B V k V b il em. erg - er . 

tT O.'I\ in gewöhn!. Zügen . 
Ostfries. Thüring. 
Verk. in gew. Zügen 

NoTM.\sch. lin gewöhnlich. Zügen 
f.\smbo.hl\· 
V nbo.'l\il in Extra-Zügen . . 

B. A u s l ti n d i s c h e B a h n e n 

\
------------------------M----e---i---l---e---n-----------------------

20 25 30 35 40 45 
Total- per Total- per Total- per Total- per Total- per Total- per 

Fracht Cent- Fracht Cent- Frncht Cent- Fracht Cent- l!'racht Cent- Fracht Cent-
per 

Zoll
Ctr. 

lG .. 1 
13.7 
11.. 
13.3 

ner 
und 

:\!eile 

per 
Zoll
Ctr. 

ner 
und 

:Meile 

0-~; 

0-~o 

per 
Zoll
Ctr. 

24.~ 

23-0 

18.0 

21.~ 

ner 
und 

l\Ieile 

0-si 

o.77 

per 
Zoll
Ctr. 

25.J 

ner 
und 
M~ile 

0-~o 
0.G5 

-per 
Zoll
Ctr. 

22.0 

ner 
und 

Meile 

o.,o 

o ... 
>·J 

per 
Zoll
Ctr. 

ner 
und 
~!eile 

Ü-~o 

In vorstehenden Frachtsätzen ist die Auf- und Abladegebühr nicht inbegriffen, - Die Tarife für Extrazüge kommen nur bei 
einem lliuimaltransports-Qnantum von 5.un(• Zoll-Centner in Anwendung. - Siimmtliche Gebühren verstehen sich in Silber. 
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\V enn man nur die Zahlen dieser Tab eile vergleicht, 
so gelaugt man schon zu folgenden Resultaten : 

Im ganzen Kaiserstaate ist nur der für b ö h m i s c h e 
K oh 1 e stipulirte Frachtsatz der Westbahn uiedriger als der 
Südbahn-Tarif*). 

Die deutschen K'.lhlen-Tarifo sind im Allgemeinen 
wohl niedriger, als diejenigen der Südhalm. Die Differenz 
zu Gunsten jener beträgt für die allgemeinen und die Spe
cial-Tarife 1/ 10 kr. bis 2; 10 kr. per Centner und Meile, je 
nach den Entfernungen und der Verschiedenheit der Linien. 

Ausserdem besteht auf der Cöln-1\Iindener-Bahn und 
den Bahnen des norddeutschen Verbandes ein Extra-Tarif, 
bekannt unter dem Namen Pfennig-THrif, welcher jedoch 
nur für Sendungen von 5000 Ctr. auf bestimmte Entfer
nungen und unter gewissen Bedingungen Geltung hat. Die
ser Tarif bewegt sich zwischen 5/ 10 kr. und 55/100 kr. per 
Centner und l\Ieile. 

Dieser Extra-Tarif, welcher kaum auf 1/ 5 der für den 
Betrieb günstigen norddeutschen Bahnen Anwendung fin
det, soll nun ohne Weiters auf der Siidbahn eingeführt 
Werden. Die Nichteinführung soll beweisen, dass es die 
Südbahn auf eine Vernichtung der österreichischen Industrie 
abgesehen habe. 

Es ist richtig, dass eine einfache Vergleichung der 
Kohlen-Tarifsätze der norddeutschen Bahnen mit denen 
der Südbahn zu Gunsten der ersteren ausfällt. Die Ver
hältnisse aber, unter denen die Südbahn transportirt, sind 
wesentlich verschieden von jenen der norddeutschen Bah
nen, und da diese Verhältnisse auf die Tre.nsportkostcn 
bestimmend wirken, so kann ein richtiger Vergleich nur 
dann angestellt werden, wenn diesen Verhältnissen gebüh
rend Rechnung getragen wird. 

Unter Umständen, wo die Eisenbahnen ausser Spiel 
sind, wenn es sich nämlich um Achsfracht handelt, findet 
Jedermann, dass der Transport-Prr.is naturgemäss verschie
den ist, je nachdem sich die denselben bestimmend"n Ele
mente gestalten. 

Auf gebirgigen Wegen, welche nicht erlauben, mehr als 
die Hälfte oder zwei Dritttheile oder drei Viertheile der
jenigen Fracht zwei Pferden zuzumuthen, welche dieselben 
Zugthiere in der Ebene befördern könnten, wird die Achs
fracht im Verhältnisse zu den Schwierigkeiten höher sein. 

In einem Lande, wo Heu und Hafor sehr theuer, wird 
der Frächter sicherlich auf höheren Frachtsätzen bestehen, 
als da, wo er sein Gespann billiger erhalten kann. 

Vergleichen wir zwei Wege von gleicher Länge; auf 
dem einen soll der Zustand der Strasse gestatten, 30 Ctr., 
auf dem andern nur 20 Ctr. mit zwei Pferden fortzuschaf
fen, dort soll der Fuhrmann 40 kr., hier 80 kr. per Meile 
Unterhaltungskosten seines Gespannes haben. Sicherlich 
wird es da Niemand erstaunlich finden, wenn der Trans
port auf dem ersteren Wege bedeutend kostspieliger, als 
auf dem letzteren ist. 

Warum aber wundert man sich, wenn bei den Eisen
bahnen rlie gleichen Ursachen die gleichen Folgen hervor
rufen? - **) 

*) Die auffallende und künstliche Begünstigung der 
b ö h m is ehe n Kohle in der aus dem Innern Böhmens heraus 
führenden Richtung ist auch schon anderswärts bemerkt worden 
Und scheint besondere Gründe zu haben. D. Red. 

**)Ein kleiner Unterschied ist denn doch! Bei der .Achs
fracht" ist Concurr~nz möglich; ja der Producent kann unter 

Der Kostenpreis einer Zugsmeile auf der Strecke 
Wien-Triest betrug im J. 1863 durchschnittlich fl. 11.15. 

Die l\laximal-Brutto-Last eines Frachtenzuges beträgt 
auf dieser Linie mit Rücksicht auf die starken und häufi
gen Steigungen 7000 Centner. Wird hievon das Gewicht 
der Fahrbetriebsmittel abgezogen, so bleibt als l\laximal
Iast der Ladung kaum 4600 Centner, wobei vorausgesetzt 
wird, dass jeder Waggon vollständig ausgenützt d. h. mit 
200 Centner beladen sei. 

In der That hat aber die Durchschnittsbelastung we
gen der Verschiedenheit der Waaren und der sehr unglei
chen Vcrtheilung des Verkehres auf die beiden Richtungen 
im Jahre 1863 nicht mehr als 2140 Centner betragen. 

Der Selbstkostenpreis per Centner . und Meile belief 
sich desahalb auf 0.52 Kreuzer, wobei die allgemeinen 
Kosten der Gesellschaft, Verzinsung und Amortisation des 
Capitals nicht berücksichtigt sind. 

In jenen fl. 11.15 figuriren die Brennstoffe allein mit 
fl. 1.GO. 

Die steirische Braunkohle kostet die Südbahngesell
schaft durchschnittlich 22 kr. per Centner. Ihr Brennstoff
gehalt verhält sich zu dem der vorzüglichen schlesischen 
und rheinländischen Kohlen wie 57 : 100. 

Der Preis von 22 kr. entspricht daher einem Preise 
von 40 kr. für das gute Material, dessen sich die preussi
schen Osthalmen und die Cöln-Mindener-Ba.hn bedienen. 

Diese Gesellschaften zahlen aber für ihre Kohle in 
\Virklichkcit nur 20 kr., hieraus allein ergibt sich somit schon 
ciue Differenz zu Gunsten der preussischen Bahnen, resp. 
zum Nachtheile der Siidbahn von 80 kr. per Zugsmeile. 

Diese Differenz verschwindet jedoch fast neben der
jenigen, welche in den baulichen Verhältnissen der Linie 
Wien-Triest ihren Grund hat. 

Die Kosten der Zugförderung haben auf der Südbahn 
im Jahre 1863 für einen Zur: mit 7000 Centner Brutto
last im Mittel 4 fl, per Meile betragen. Ueber den Semme
ring war diese Ausgabe die doppelte, und über den Karst 
um'% höher. 

Nun verlangt man aber gerade für die Strecken 
Graz-\Vien und Steinbrück-Tricst die ausnahm
weise billigen Kohlentarife. 

Auf den Linien, welche der Südbahn als Beispiel hin
gestellt werden, würden die Südbahu-Locomotiven ohne 
höhere Kosten wenigstens 60% mehr befördern können, 
als auf der Linie Wien-Triest. 

Die Erhaltung einer Linie ferner, wie die von Wien 
nach Triest, ist wegen der vielen Curven und der z11hlrei
chr.u und bedeutenden Steigungen, welche oftmalige Au
weudung der Bremsen nöthig machen, bedeutend kostspie
liger, als die Erhaltung günstiger sitnirter Bahnen. 

Gerade aber für die Bahnerhaltung kann es nicht 
gleichgiltig sein, ob der Centner Eisen und Schienen fl. 4 
oder fl. 7 kostet. Auch das Betriebsmaterial ist natürlich 
auf einer schwierigen Bahn weit bedeutenderen und kost
spieligeren Reparaturen unterworfen. 

Umständen es rentabel finden einen Theil seines Fuhrwerks 
selbst in die Hand zu nehmen. Eisenbahnen sind - für ihre 
Liuien - nicht nur bisher fäst unumschränkte Monopolisten, 
sondern wissen auch concurrirenden Projecteo neoer Linien sehr 
ausgiebige Hindernisse zu bereiten! Wem aber ei!1 P~i v i 1 e
g i um gegeben i~t, welches fast dem Mon~pol gleich ist, der 
kann nicht ganz nach den Regeln des freien Verkehrs beur-
theilt werden! D. Red. 

* 
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Selbst die Zugbegleitungskosten sind selbstverständ
lich da, wo 2 oder 3 Conducteurc für die Bedienung von 
40 Waggons hinreichen, weit geringer, als wo, wie auf der 
Südbahn, filr 4 Waggons und selbst oft schon für 2 Wag
gons 1 Bremser nöthig ist. 

So stellen sich bei jedem Elemente der Betriebskosten 
zum Nachtbeile der Südbahn bedeutende Differenzen 
heraus. Der gegenwärtige Stand des Eisenbahnbetriebes 
gestattet alle diese Elemente bis auf den Kreuzer zu be
rechnen. 

Eine genaue Berücksichtigung aller hier in Betracht 
kommenden Umstände führt zu folgenden unzweifelhaften 
Resultaten. 

Die Lastzugsmcile, welche auf der Linie Wien-Triest 
11 fl. 15 kr. bei durchschnittlicher Belastung von 2140 
Ccntner kostet, würde bei ci11C1' 60 % höhercu Belastung 
(d. i. 3400 Centner) 10 fl. kosten, wenn diese Linie die 
günstigen Profil-Verhältnisse und die billige Kohle Nord
deutschlands bcsässc , und wenn für die Erhaltung die ge
ringen Auslagen der norddeutschen Bahnen hinreichten. 

Die Selbstkosten für jeden Centner und jede Meile 
würden sich dann auf 0.3 kr., statt wie bisher auf 0.52 kr. 
stellen. Diese Differenz von mehr als 2/ 10 kr. muss die Süd
bahn in Folge der ihr eigcnthümlichen Bctriebsverh!iltnissc 
tragen, Hieraus geht wohl deutlich hervor 1 dass die Süd
bahntarife um· dann mit den Prachtsätzen dc1· norddeut
schen Linien verglichen werden können, wenn man von er
steren wenigstens 2/ 10 kr. vorab in Abzug bringt. Dann 
erst werden die wah1·cn Differenzen ersichtlich. Der Koh
lentarif der Südbahn stellt sich dann niedriger oder we
nigstens ebenso niedrig wie die Frachtsätze der bevorzug
testcn Bahnen Norddeutschlands. 

Nur der Pfennig-Tarif dürfte 10 bis 15°/o, je nach 
den Entfernungen billiger sein. Diese Differenz ist jedoch 
auch nur eine scheinbare. In der That wird sie durch das 
nicht in Betracht gezogene Silber-Agio ausgeglichen, und 
selbst, wenn dem nicht so wäre, wo besteht das Gesetz, 
dem zufolge die Südbahn-Tarife immer und unter allen 
Verhältnissen niedriger als die Tarife aller übrigen Trans
portunternehmungen sein müssen ?i 

\Vollte man doch endlich einmal aufhören, Unmögli
ches zu verlangen. 

Die Verwaltung der Südbahn -Gesellschaft begreift 
vollkommen die Wichtigkeit, welche eine weitere Entwick
lung des Kohlentransportes hat. Was sie in dieser Hinsicht 
thuu kann, wird geschehen, auch ohne das~ man sie drängt; 
was unmöglich ist, wird nicht geschehen, trotz alles Drän
gens und aller Hctzcreien. 

Möge die österreichische Montan Industrie 1 der die 
Südbahn einen so grossartigen Tribut zahlt, ihrerseits vor
theilhaftere Preise machen *), die Gesellschaft wird dann 
nicht verfehlen ihre Anerkennung dafür durch Herabmin
derung der Tarife auszudrücken. Allerdings wird man uus 
sagen: 

„ Ermli.ssigt Eure Tarife und wir werden billiger zu 
produciren vermögen." 

*) Das heisst ungefähr so viel als: "Man gehe nicht eher 
in's Wasser bis man nicht schwimmen kann!" Man kann aber 
nicht schwimmen lernen, ohne in'11 Wasser zu gehen. Sollen 
Eisenfabricate fr ii her wohlfeil werden, als die behufä ihrer 
Herstellung zn zahlenden l!'rachtprcise von Kohlen und Roh-
eiscu ? ? - Die Red. 

Hierauf ist unsere Antwort einfach diese: 
"Unsere Tarife sind niedriger als der Durchschnitt, 

Euere Preise sind um Vieles höher; die Bahn hat bereits 
das ihrige gethan, thut Ihr das Eurige." 

Die österreichische Industrie befindet sich augen· 
blicklich iu einer Krisis. Sie wird, wir hoffen es, daraus 
blühender und kräft=ger hervorgehen, als sie je war; es 
wäre jedoch gefährlich, wollte mau sich über die Mittel 
täuschen, welche allein dieses Resultat herbeizuführen ge
eignet sind. So lange man sich nicht entschliessen wird, 
zu tbun, was man überall in Zeiten ähnlicher Uebergänge 
hat thun müssen, wenn man nicht die Opfer, welche be
gangene Fehler nothwendig machen, willig und ohne Zau
dern bringt, so wird man die Wunde nicht heilen, und alle 
Fortschritte, die sich etwa zeigen, werden nur künstliche sein. 

Kohlensäure als Brennstoff. 
Da billiger Brennstoff einer der wichtigsten Factoren 

der Eisenindustrie ist, so wird den Hüttenmännern jedes 
Mittel, durch welches der gegebene Brennstoff vollkommen 
benützt 1 durch welches die Heizkraft desselben erhöht 
wird, und dadurch dem gewünschten Ziele der Billigkeit 
näher gerückt wird, zu erfahren erwünscht sein. 

Es wurde im Jahre 1861 ein, von der moutanisti· 
sehen Welt wohl ganz überseheues Mittel, Brennmaterialien 
zu ersparen patentirt *). 

Der Zweck dieser Zeilen ist, jenes Mittel wieder in 
Erinnel'Ung zu bringen, damit sich die Kcnntniss davon 
verbreite, und die Zweckmässigkeit desselbeu vou dem 
grosscn Kreise der lndustrielleu beurtheilt und benützt 
werden könne. 

Das Wesentlichste di11ser ganz neuen Heizmethode 
beruht darauf, dass ein Körper, der bis nun gar nicht geach
tet und weiter verwendet wurde, und in g1·osser Menge um
sonst bei jeder Feuerung zu haben ist, durch ein ganz ein
faches rentables Mittel in ein anerkannt vorzügliches Brenn
material umgewandelt wird. 

Der Vortheil dieser Methode ist, dass man durch Ver
wendung dieses Körpers aus einem bestimmten Quantum 
Kohlenstoff, das diesem Quantum Kohlenstoff entsprechende 
Kohlenoxydgas in doppelter Menge erzeugen kann. 

Dass man also die Wirkung von einem Atom· Koh
lenstoff mittelst dieses bis jetzt unbenützten in jeder Hütte 
umsonst zu Gebothe stehenden Körpers verdoppeln kann. 

Dieser höchst wichtige Körper, der in ein sehr gutes 
Brennmaterial umgewandelt werden kann, ist die Kohlen· 
säure (C 0 2), die wie bekannt aus jedem Kamine entweicht, 
und in jede1· Eisenhütte etc. etc. in grosser Menge zu ge· 
winnen ist. 

Sie wurde wohl, weil sie farblos und geruchlos ist 
ganz übersehen, und weil sie Niemanden belästiget gar 
nicht geachtet. Ausserdem denkt man wohl nicht an die 
Kohlensäure, wenri von Brennmaterialien die Rede ist, weil 
diese jedes Licht auslischt, und dieses wohl eine schlechte 
Eigenschaft eines Brennmaterials wäre. 

Und dennoch verdient sie es sehr, dass man sich ihrer 
erinnert, denn sie ist das halbe Brennmaterial werth, aus 

*) Der Patentnehmer war aber, weil er nicht in der 
Lage war, den Gegenstand praktisch anzuwenden, gezwungen 
das genommene Patent erlöschen zu lassen. 
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dessen Verbrennung sie entstanden ist, wenn die in den 
Kamin entweichende Kohlensäure noch so viel Temperatur 
hat, dass sie sich mit Kohle verbindet, was keine sehr hohe 
Temperatur erfordert und was bei fast allen Gattungen von 
Oefen der Eisenindustrie der Fall ist. 

Ein Licht in einem Strom kalter Kohlensäure getaucht, 
erlischt, ja! aber Kohle verbrennt in einem Strome heis
ser Kohlensäure 1 und sie wird durch Aufnahme von Koh
lenstoff in Kohlenoxydgas umgewandelt , was aus de1· 
Chemie bekannt ist, und au jedem Fuchs eines Schweiss
ofcns oder Puddlingsofen etc. erprobt werden kann. 

Um sich zu überzeugen, dass dieser Vorgang nicht 
b!oss ein Experiment der Chemie ist, dass sich am Ende 
nur mit vielen Hindernissen in der Praxis anwenden lässt, 
braucht man nur den Vorgang bei irgend einer V crbrennung 
genauer zu beobachten, man wird den ganzen chemischen 
Process, der bei der neuen Heizmethode angewendet ist, in 
jeder Feuerung vor sich gehen sehen, es ist bei de1· neuen 
Methode nur ein Theil des gewöhnlichen V crbrennungs
processes nochmal angewendet. 

In jedem Generator, Hochofen, Schmelzofen oder Rost
ofen, ist der Vorgang bekanntlich der: 

a) es verbrennt der Kohlenstoff des Ilrcnumaterials, 
der dem starken Anprall der athmosphärischcn Luft aus
gesetzt ist, vcrhemmt "') verbrennen kann, zuetst zu Koh
lensäure (C 0

2
) (z. Il. bei den Dilseu des Generators, des 

Hochofens etc. etc.). 
b) Diese strömt dann glilhcnd zwischen dem Brenn

material weiter und wird auf diesem \Veg durch Aufnahme 
Von Kohle (C) zu Kohleuoxydga.s (C2 02) = (C 0) umgewan-

delt (so in geringer Entfernung von den Düsen des Hoch
ofens, des Generators), welche dann bei neuen Zutritt der 
athmosphärischen Luft (z. B. in dem Verbrennungs-Appa
rate der Gasöfen, auf der Gicht der Hochöfen etc.) wieder 
zu Kohlensäure (C2 0 1) = (C02 ) verbrennt, als welche 
man dieselbe bis nun in den unendlichen Raum durch den 
Kamin unwiderbringlich entweichen lässt, (und) verloren 
gibt. -

Bei der neuen Heizmethode gibt man sich damit nicht 
zufrieden, dieses grosse Quantum Kohlenstoff nach der 
ersten Umwandlung der Kohlensäure Kohlcnoxydgas wie 
oben bei b) uud dessen Verbrennung schon frei zu geben, 
nein! sie muss sich nochmal nutzbar machen, sie muss 
sich, wie schon einmal oben bei b) nochmal mit Kohlenstoff 
sättigen , dadurch sich in brennbares Kohlenoxydgas um
wandeln, dass wieder mit athmosphärischer Luft 1 wie das 
erstemal bei c) und Entwicklung von Wärme, wie das erste
mal verbrannt wird, dann wieder cocabinirt und wieder 
oxydirt und so fort, so oft als man in der Ll\gc ist, das 
brennbare Gas zu verwenden. 

Der Nutzen ist durch eine chemische Formel leicht 
ersichtlich gemacht, nicht minder zeigt eiue solche , dass 
das zweite und dritte Mal so erzeugte brennbare Gas ebenso 
zusammengesetzt, d. h. nicht in einem grössern, sondern 
in eiuem gleicheu Verhältnisse mit den nicht brenubaren 
Gasen der Luft verunreinigt, gemengt ist, als das erst er
zeugte, also die Verbrennung dieser neu erzeugten Kohlen
oxydgasc denselben Effeet haben werden, als die Verbren
nung eines gleichen Quantums des nuf die bis jetzt übliche 
Art ci·zeugten Kohlenoxydgases. 

A. Die Formel für die Erzeugung auf alte Art : 

Kohle bei den Dilsen (C) . . . . . . . . . (C 0 2) • • • • (C2 0 2 ) 

(A2 02). 

(C) . 

das in einem Generator er

zeugte brennbare Gas (abge

sehen vom \Vasser etc.). 

Die Kohle in eimger Entfemuug von den Dilsen (d. i. nach Herrn k. k, .Ministel'ialrath und Dii·ector 
P. Tun n e r's Versuchen schon wenige Zolle von den Düsen entfe1·nt). „ 

B. Die Formel für die Erzeugung nach der neuen Methode: 
(C 0 2) • • • • • • • • • • (C2 0 2) 

Die Kohlensäure die dem Ka
min entweicht 

Sättigungsmittel (C) . 

Es zeigt sich daraus, dass man für die Erzeugung des
selben Quantums brennbaren Gases aus Kohlensäure und 

*) Vielleicht nvehementu ~ Der ganze Satz ist nioht recht 
verständlich, steht aber genau so in dem deutlich geschrie
benen Manuscript 1 Wir wollen hier nichts hiueiucorrigiren, 
obwohl uns die drei Zwischenworte überfiüssig scheinen. Wir 

das brennbare Gas, das bei Anwendung 

(A 0 ) Von Kohlensäure anstatt athmosphäri-• • • • 2 2 

scher Luft genommen wird. 

Kohle nur die Hälfte des Kohlenquantums zuzugeben 
braucht, als wenn man dasselbe Quantum Gas, wie bis jetzt 

bitten wiederholt die Herren Verfasser um genaue Durchsicht 
der Manuscripte besonders wenn es Abschriften sind , bei 
welchen manchm'al Worte, selbst ganze Zeilen au~gelassen 
sein können 1 Die Red. 
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üblich aus athmosphärischer Luft und Kohle (als festen 
Körper) erzeugt. 

Ferner zeigt es sich, dass das gewonnene Gas im 
ersten, sowie im zweiten Falle gleich mit brennbaren Gasen 
gemengt ist, also der Verbrennungseffect bei den nach der 
neuen Methode erzeugten nicht minder sein kann, als der 
der brennbaren Gase eines einfachen Generators. 

Da man ferner bei den meisten Oefen, vorzüglich der 
Eisenwerke immer glühende Kohlensäure, gleich nach dem 
Austritt aus dem Herde etc. in welchen ihre hohe Tempe
ratur verwertbet wurde, zur Verfügung hat, so hat auch 
die Temperaturs-V crmiuderung, die durch die Umwand
lung der festen Kohle in Kohlenoxydgas mittelst Kohlen
siiure entsteht, keinen nachtheiligen Einfluss. 

Das ist das Wesentliche der im J. 1861 für Oester
reich patcntirtcn neuen Heizmethode und ßrennmaterial
Ersparung, welche oft mit Vortheil angewendet werden 
kann, zum Beispiel für zwei verbundene Gussste.hlöfen, für 
einen Gussstahlofen und einen schwedischen Gasschweiss
ofcn (Eckn1ann'schen) u. dgl„ und auf welche Methode mit 
diesen Zeilen nochmal aufmerksam gemacht wird. 

Eibiswald, am 3. October 1864. 
Franz P. Melling. 

Notizen. 

Die Steyr-Brucker-Ba.hn ist nun auch in <ler Linzer 
Hau<lel~ka:nmct· lebhaft h<sproi.:hcn wordcu: Ucber <lio Ein
gah~ des 1-lrn. Dr. Kompass, llllrgermeisters der Stadt Steyr, 
um llevorwortun" eines Eiseubahuprojectes von llruck au <ler 
Mur, Leoben nach Steyr und Enns bei <lem k. k. Hau<lels
miuisterium, orstattete <las Kammermitglied IIr. Viucenz Fink 
folgenden Vortrag: 11Es ist bereits mehr als zdtu Jahro, dass 
die oberösterrcichische Kammer die Nothweudigkcit schilderte 
un<l in ihrem Jahresberichte darstellte, <lass die EiReniudustrie 
eines Verkehrsmittels bedarf, damit die Frachten des Materials 
jeder Art auf billi~e Weise zugeführt werden k'önuten. Es ist 
hekannt, rlass auch Freiherr v. llruck diesem Gegenstande seine 
Aufmerksamkeit widmet;, und dicssfalls Erhclrnngcu pflegen 
liess. Es ist weiters Jedermanu bekannt, aus welchen Griin<len 
11chon der llau und Betrieb <lcr Westbahn so lange auf sich 
warten licss, ungeachtet clcr 8c!Jmerzensruf, Oberösterreichs 
mit allew Nachdruck erschallte. Indessen war die Zeit von 
dem Jahre l ">53 bis 1"i(i1 nicht dazu augethan, dass die Sti:n
meu der Provinzen sich mit einigem Erfolg geltend machen 
konnten. In neuester Zeit uun, wo die Kalamität der Eisen
iullnstri" einen so hohen Grad erreichte, wir<l der Mangel 
ciues angemcsseucu V erkchrsmittels noch bitter"r empfnud~n, 
u11<l mit vollen Hechte regt die Stadt St~yr unausgesetzt diesen 
Gegcust11111l an. Es haheu llllll auch die Landtage Steiermarks 
uml Oberösterreichs <lie Nothwencligkoit einer Eiscnbahnver
bincluug zwischcu Bruck und Steyr unerkauut, und cs sind 
von ~eite der Landcsausschüsso die erforderlichen Schritte 
geschehen, urn die Healisirung des Projectes zu ermöglichen. 
Die oberösterreichische Kammer mnss es für oine ihrer ernstesten 
Pflichten halten, die \'Orliegende Eingabe bei rlem k. k. Han
delsministerium auf das nachdrücklichste zu unterstützen, damit 
diesem Unternehmen iru verfassnngilmilssigdn Wege eine Zin
sengarantie gesichert werde. \Velchcn Wenh die Eisenindustrie 
im Allgemeinen an und fiir sich fiir allo iihrigen In<lustrieeu 
des Heiches un<l fiir die Landwirthschaft hat, das näher aus
einan<lerzusetzen, scheint um so mehr hier überdüssig, als die 
oberösterreichische Kammer durch 14 Jahre es nicht ver
säumte, <lieses Moment fortan zu beleuchten. Es.ist allerdings 
richtig, dass durch die Herstellung einer Dampfeisenhahn zwi
schen ßruck und Steyr noch keineswegs <lie Kalamitäten d·er 
Eisenindustrie beschwichtigt werden können, weil noch viele 
andere ungiJnstige Conjuncturen auf dieser Industrie lasten; 
allein es ist nothwendig, dass jedes einzelne Hemmuiss (und 

der Mangel au einer wohlfeilen Frachtverbindung ist ein 
solc.hes) beseitiget wird. Die Zufuhr der Brennmaterialien, die 
Zufuhr der Cerealien, die Verfrachtung der Industl"ieproducte 
erfordern derzeit uuverhä.ltuissmä.ssig grossc Kosten und es 
wird dadurch ein schwerer Druck auf die Industrie ausgeübt. 
Es ist die Eisenindustrie an und fiir sich so weit vorgeschritten, 
dass ihre Erzeugnisse auf allen Weltausstellungen die ausge
zeichnetste Anerkennung gefunden haben. Es ist die Eisenin
dustrie keine solche, welche besondere Begünstigungen durcli 
hohe Schutzzölle u. dgl. v.erlangt, 60nderu es haben sich diese 
Industriellen beschieden, nur um die Beiseitigung derjeuigen 
Hemmnisse zu bitten, welche ~u beschwören nicht in ihrer 
Privatkraft liegt. Aber mit Hecht dringen die Industriellen 
darauf, dass ihnen billiges Eisen, qualitä.tmüssiger Stahl. billige 
Brennmaterialien und billige Fra~htpreise in so weit zukornmen 
mögen, als es durch angemessene Verkehrsmittel und audere 
zwcckmäesige Verfügungen ausführbar ist. Die Staatsgarantie 
fiir das Erträgniss einer Eisenbahnunt~rnehmung von Brucil: 
nach Leoben <lUrfte, aller Wahrscheinlichkeit nach, dem Reiche 
keine grossen Opfer auferle!:;"en , weil zu erwarten ist, dass 
die Frequenz einer solchen Hahn ohnediess eine grossc Rente 
abwerfen wird. Indessen ist die Eisenindustrie jedenfalls eines 
Opfers werth und die Nation macht wahrlich den Eisenindu
stricllen kein Geschenk, wenn sie durch Beseitigung der 
Hemmnisse aich seihst billige Werkzeuge, billige Maschinen, 
billige Schiffe verschafi't und sich eiueu Exporth~del mit In
dustrie-Erzeugnissen des EiseL1bezirkes griindet. Das, was die 
Eisenindustrie, wenn sie vollkommen sich entwickeln kann, 
dem Reiche zu leisten im Stande ist, überwiegt weit diejenigen 
Summen, welclie möglicher Weise durch eine Zinseugarantiti 
vielleicht auf einige wenige Jahre in Anspruch .geuonunen 
werden könnten. E~ geht also der Antrag <lahin: Es wolle 
diese Eingabe des Hrn. ßllrgermeisters <ler Stadt Steyr, Dr. 
Kompass, wegen eines Eisenbahnprojectea vou Bruck an der 
Mur nach Steyr und Euns bei dem k. k. Haudelsmiuisterium 
auf das wärmste befürwortet und zu gleicher Zeit 11.11 diese& 
Miuisteriu1u die llitte gerichtet werden, dieses Unternehmen 
von Staatswegen mit aller Energie zu untcrstiitzen und zu 
fördern.u - Rr. Ignaz Mayer äusserte sich hierauf folgeuder
massen: nEs sind heutzutage mehrere Projecte zur Erriclitung 
neuer Eisenbahnliuien angeregt worden. Es liegt auch eiue 
Denkschrift des k. k. Hundclsmi11isterimns vor, welche von 
grossem Interesse ist. Ich muss aber dennoch eines hesondereu 
Umstandes Erwähnung thun, welcher vielleicht nicht allgemein 
bekannt ist und doch bei der vorliegenden Eingabe sebr in's 
Gewicht fällt. Dieser Umstand ist das guuz besondere Miss
verhä.ltniss der Frac!Jtpreise aus Steiermark nach Oberösterreich. 
Von Judenburg nac!J Linz zahlt bcispielweise der Ce11tne1· 
Eisen eine Fracht von 1 0. 30 kr. ö. W. E~ i8t diess ein 80 

hoher Betrag, dass er auf den Absatz des steierisc!Jen Eisens 
einen grosseu Einfluss hat. llei so hoher Fracht muss es den 
industriellen unmöglich werden, mit dem Auslande zu cou
cnrriren, wenn sio auch in den Prodl\ctionsprciseu auf da; 
äusserste hernbgehen. Ein Ceutuer Eisen von Haarburg bis 
Linz zahlt 1 fl. 75 l<r. und es ist tlie Distanz beinahe fünfmal 
so weit, als die Dist1111z in gerader Richtuug rnu Linl nach 
.Judenburg, 'Venn dio projectirte I.:iseubahu vou llruck nach 
:::iteyr zu Staude lrnmmt, so wird <ler Centncr Eisen um 50 kr. 
von Judenburg nRcil Linz geliefort werden könuou. Dieser 
Umstand scheint mir von hoher \Vichtiglceit, und es ist zu 
erwägen, dass <lurch diese Eisenbahn Steiermark mit Ober
österreich und Böhmen in die nächste uu<l unmittelbare Ver
bindung gesetzt wird und dass grosse Umwege vermieden 
werden. Insbesondere ist auc!J in Betracht zu ziehen, dass 
auch die Cerealien und die Kohlen durchaus eine niedrige1·e 
Fracht erheischen uud das; die Frachtpreioe für Eisen, Ko!Jlen 
und Cerealien allein eine Tragweite haheu, welclie unbereclien
bar ist.u - Die Kammer erhob auch <liesen Antrag mit Stim
meneinLelligkeit zum Beschlusse. 

Goldbergbau zu Verespata.k in Siebenbürgen. Der 
für den Aufschwung dieses Bergbaues hochwichtige k. k. und 
gewerkschafrlrche h. Lorenz-Erbstollen daselbst, hat in <liesem 
Sommer eines seiner Hauptziele, nämlich den nach Traditio
nen reichsten Erzstock, die sog. Katroncza, im Gebirge Kiruik, 
glücklich en·eicht. Obschon der Antahrungspunkt nicht i~ dem 
edelsten Theile des Stockes liegt, bewährt derselbe doch gu
ten Adel. Die Golderze geben per Centuec bei 1.7 Münzpfund 
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Freigold und die Pochgänge per 1000 Centner bei 1114 l\lünz
pfund Mühlgold a 464 ß. per Münzpfund. Das bereits zum Ab
baue aufgeschlossene Pochgangquantum schätzt man auf nahe 
1/ 2 Million Centner. Die Stockwerksmasse ist sehr fest und 
drusig, von Qu:uz- und Hornsteinschniirln in verschiedenen, 
meist gekrümmten Richt11ngen durchzogen, und zeigt Einschlüsse 
von Feldsteinporphir, l\Iangnnspath, Quarz und Glimmerschie
fer. Das Gold wird hauptsäclilich von den Quarz- und Horn
steinschnüren beherbergt, oft iu solcher Menge, dass es gleich
sam das Bindemittel der Einschliisse bildet. Man nimmt es 
dann nur bei Anfeuchtung des Stiicke~ mit dem Auge wahr. 
Ausaerdem treten hochhältige Fahlerze und Bleiglanz auf. 

A d m i n i "°' t 1· a t. i v e ""· 
Ernennung. 

Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Kunst- und Bauwesens-Auj11nct bei dem Pi·ibrnmer Sil
ber- und Blei-Hauptwerke Joh. No\" ak zum Oberkunstmeister 
und Dauiuspector daselbst (Z. -t:JiG!l-211, ddo. 2. October l~li4.) 

Der Ingrossist der Rechnuugsabtheiluug der Der"'- und 
Salinen-Direction in Hall Anton K e 1 b zum Official b~i der 
Salzerzeugungs- und llerggefällencussa daselbHt (Z. 42 J .1J-192.j 1 

ddo. :JO. !September 18ti4). 
Der !schier Dergschaffer August Ai gn er zum Schich

tenmeister am Salzberge zu Hall (Z. 404i4-18il!J, ddo. 1·1. Oc
tober !Sli4). 

D& Vorstand des Klagenfurter Landmiinzprobiramtes 
Joseph iissner zum Wardein beim l\fiiuzamte in Kremnitz 
(Z. 4ü0 -Si9, clclo. J .J. October >Jbü4). 

Erledigungen. 
Die KunBt- und ßauwesens- Adjunctenstelle 

bei dem ~.'ill.Jer- und Blei-Hauptwerke zu Pi"ibram in der XI. 
Diiitenclasse, mit dem Gehalto jiihrl. ti:lO fl., einem Qunrtier
gelde jährl. ß3 fl. und gegen Cautionserlag von 105 II. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nnchweisnng der berg
akademischen 8tudieu, cler theoretisch<-n uud praktischen Aus
bildung im gesammten llauwosen 1 darm im Kunst- und Ma
schinenwesen, mit besonderer Hücksicht auf die beim Berg
nnd Hüttenwesen in Anwendung kommenden Maschinen, der 
Vertrautheit mit ilem montanistischen Hechnungswesen, der 
Conceptsfähigkeit und der Kenntniss der böhmischen ocle1· 
einer verwandten slavischen Sprncbe, binnen vier \V o
ch en bei dem llergoberamte in Pfihram einzubringen. 

Die erste Kanzlistenstelle bei der Salinen-Derg
verwnltung in Bochnia in der Xll. Diätenclasse, mit dem Ge
halte jährl. -172 ll. 50 kr. und dem systemmässigen Salzbezuge 
jiihrl. 15 Pfuud per Familienkopf. Gesuche sind, insbesondere un
ter Nachwei~unl? der berg11kademischen Studien, der vollstänili
gen Kenutmss un Kanzlei-, Registraturs- und Couceptsfache, 
dann der Kenntniss einer slavischen, vorzugsweise der pol
nischen Sprache, b in 11 e n vier Wochen bei der Berg- und 
Salinen-Direction in WieliczkR einzubringen. 

K~ndmachu.ng. 

Verkauf aus freier Hand des k. k. Gold-, Silber- und Blei-Berg- dann 
Hüttenwerkes zu Olfenbanya in Siebenbürgen. 

Vou der k. k. Berg-, Forst- und Salinen-Direction zu 
Klausenburg wird hiemit bclrnnnt gemacht, da~s in Folge Er
lasses dea hohen k. k. Finanzministeriums vom 31. Juli 1864, 
Z. 35672-488 das oben genannte k. k. Berg- und Hüttenwerk 
im Wege schriftlicher Offerte und mit Vorbehalt der aller
höchsten Genehmigung Seiner k, k. apostolischen Majestät 
aus freier Hand verkauft wird. 

Kauflustige werden daher zn Offerten darauf mit folgen
den llemerkungen eingeladen: 

Das Berg- und Hüttenwerk zu Offenbanya, am rechten 
Ufer des Aranyos-Flusses im Unter Albenser Comitate von 
Carlsburg 13 .Meilen entfernt gelegen besteht: 

a. aus den anf Stockwerken und stockförmigen Lagern auf 
Gold, Sillier und Blei bauenden Gruben Joseph, Stephan und 
Unverhofft-Glück mit 5 Grubenmassen, 2 Pochwerken und 
verschiedenen anderen Werksgebäuden; 

b. aus dem im Orte Offenbanya gelegenen Met11llschmelz
hüttenwerlte mit mehreren Halbhochöfen, einem Treib- und 

einem Ro.settirherde und einer Almalgamations-Anst11lt sowie
aus den zugehörigen Wasserleitungen, Maschinen, MagRzinen, 
Beamtenswohnungen nnd andereu Werksgebäuden; 

c. aus mehreren Freischiirfen auf Eisensteine für den Fall 
einer allfälligen Umstaltung der Metallschmelzhiitte zu einem 
Eisenwerke. 

Die Verwendung des Hiittenwerkes zur Sodafabrication 
ist in Anbetracht der dazu zu Gebote stehenden Erfordernisse 
insbesondere geeignet, wozu noch beigefügt wird, dass der 
dem Metallschmelz-Hüttenbetriebe zugesicherte Holzbezug aus 
den Staatsforsten des Topanfalvaer Forstamtsbezirkes auch 
für den Fall der Umstaltung dieses Hüttenwerkes zu einer 
Fabrik chemischer Producte gilt. 

ßeziiglich des Salzbezuges fiir eine solche Fabrik aber 
wird zu Folge Erlasses des hohen k. lt. Finanzministedoms 
vom 24. August J. J., Z. :i6tiß2-5 J 3 mit Riicksicht auf jene 
Grunclslitze, welche beziiglich der Ermässigung tler Preise des 
inliindischen Fabriksalzes unter cler hohen Finanzministcrial
z. 1 %7il-b28 1864 festgesetzt, uncl mit dem Firnmzministerial
Verordnungsblutte vom Jahre !Stil veröffentlicht wurden, noch 
zur weiteren Kenntniss gebracht: dass clem Kiinfcr di1·ses 
l\Ietallhiittenwerkes bei allfälliger Einrichtung des
selben znr Erzeugung chemischer Prodncte, der 
ßezug clcs erforderlichen Fabriks1dzes gegen. Be
obachtung der diessfolls bestehenden Vorschrrttcu 
aus den hierllindigen Steinsalzstätten vollkommen 
gesichert und in soweit es sich hiebei uur um die 
Verarbeitung von, zum menschlichen Genusse nicht 
verwendbaren Salzabfiillen hand.i ln sollte, ael bst 
die weitere Aussicht nicht ausgeschlossen sei, diese 
Abfälle ausuahruswelsc um einen noch geringeren, uls 
den festgesetzten Preis von 21 kr. pr. Centncr er
halten zn können. 

Nähere Auskiinftc über cliese Verknnfaobjecte sowie die 
Hauptbedingungen für diesen Verkauf können bei der k. k. 
Berg- und Hüttenverwnltuug zu Olfonhanya, welche beauftragt 
ist, allen sich dort meldenden Kauflustigen bei Besichtigung 
dieser Objecte und bei Einsichtnahme iu die Werkskarten 
und Rechnungen bereitwillig an die Hand z11 gehen, und bei 
der k. Je. Berg-, Forst- und Salinen-Directiou in Klausenburg 
jederzeit eingeholt werden. , 

Die schriftlichen Offerte auf dieses Berg· und Hiittenwerk, 
welche im Vereine oder abgesondert feilgeboten werden, sind 
bis zum 15. Decemher 1 S64 Mittags 12 Uhr in eins Priisidial
Bureau cle1· k. k. llerg-, 8aliueu- und Forst-Dircction zu 
Klausenburg in 8iebenbilrgen versiegelt und mit dor Ani"scbrift 
"Olfert fiir dns k. k. Berg- und Hiittenwerk Offcn
banya" oder nüffert fiir <las k. k. Bergwerk Offen
biinya« oder .Offert fiir das k. k. lliittenwork Offen
b {1 n y a" abzugeben. 

Diese OffertP. müssen im "\Vcsentlichcn Nachstehendes 
enthalten: 

1. Die llezeichnung lles ausgebotenen Ohjecte11 iiberein
stimmcud mit der vorliegenilcu Kuncl11111chung, unil mit genaue~ 
Berufung auf tlen oben aogegebenen Offert-Einreichungs
Termin. 

2. Die Bezo ichnung des angebotenen Kaufächillings in einer 
einzigen, mit Ziffern und lluchstaben ausgedriickten Summe 
in österreichischer Währung und die Erklärung, ob der offerirte 
Kaufschilliug auf einmal oder aber in Raten und in welchen 
Termine bezahlt werden, dRnn wie Offercnt den Kaufschilling 
im letzteren Falle dem k. k. Aerar sichentellen will? 

3. Die Erklärung des Offerenten, dass er sich den für <las 
zu vereinbarende Kaufs- und Verkanfsgeschiift aufgestellten 
Hauptbedingungen, welche bei der k. k. llerg- und Hiitten
verwaltung zu Offenbii.nya und bei den im niichsten P11nkte 
bezeichneten zwei öffentlichen Cassen iiber einfaches Verlangen 
unentgeltlich zu haben sind, und von denen ein mit der 
Unterschrift des Offerenten versehenes Exemplar dem Offerte 
beiliegen muss, vollkommen unbedingt unterwirft und sich 
verpflichtet, den Kaufvertrag mit dem Montan-Aernr aaf Grund
lage dieser Hauptbedingungen und des gestellten Olfertes. so
gleich abzuschlicssen, wenn das gestellte Offert rechtsverbmd
lich angenommen wird. 

4. Ein zehn per centiges Vadium vom offerirten Kaufschil_linge 
entweder in Baarem oder in öffentlichen, auf den Ueberbrrnger 
lautenden h11ftungsfreien österreichischen Staatspapieren nuch 
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dem Curswerthe des Erlagstages, wobei jedoch die Staats
schulden-Verschreibungen aus den mit einer Lotterie verbun
denen Anlehen nicht über deren Nennwerth angenommen 
werden, oder aber den Erlagsschein der k. k. Berg-, Forst
und Salinen-Directionscassa in Klausenburg, oder der k. k. 
Bergwerks-Producten-Verschleiss-Direction in Wien über den 
bei einer derselben stattgefundenen Erlag des oben bezeich
neten Vadiums. 

5. Die Unterfertignng mit dem deutlich geschriebenen Tauf
und Familien-Namen, Wohnort und Ch11.racter des Olferenten, 

6, Die Erklärung des Offerenten, dass dieses Offert für ihn 
schon vom Tage der Ueberreichung volle Verbindlichkeit bat, 
und dass er sich des Riicktrittsbefugnisscs und der im §. 862 
des 11. b. G. B. gesetzten Termine begibt. 

7. Wenn mehrere Anbotsteller gemeinschaftlich ein Offert 
ausstellen, so haben sie in dem Offerte beizusetzen, dass sie 
sich als Mitschuldner zur ungetheilten Hand, nämlich Einer 
filr Alle und Alle für Einen dem Acrar zur Erfüllung der 
K1rnfsbedingungen verbinden. Zudem miissen dieselben in dem 
Offerte jenen Mitofferenten namhaft machen, an welchen alle 
auf dieses Kaufgeschiift bezüglichen Mitlbeilungen und Zu
stellungen mit der Wirkung geschehen sollen, uls wäre jeder 
der .\1itoffer1:11te11 besonders verständigt worden. 

Schriftliche Offerte, welche den oben gestellte~ wesent
lichen An fo r der u n g c n 11icht vollständig und nicht genau 
cnt~prechen, haben keinen Anspruch auf Beriicksichtigung. 

Dasselbe gilt auch von alten Olferenten, iiber deren per
sönliche llefähigung zum Bergbanbesitze nuf Grund des §. 7 
des allgemei11eu österreichischen Berggesetzes ein Zweifel vor
waltet. 

Die Eröffnung der eingelangten Offerte erfolgt zu der 
oben angegebenen Zeit, 

Dag hohe k. k. Finanz-Ministerium hat sich die freie 
E n t s eh o i du 11 g darüber vo1·behu.lten ob ein und welches der 
eingelangten Offerte nach l\lassgabe ihres Inhaltes zur Annahme 
geeignet sei oder nicht? 

Nicht annehmbar befundene Offerte werden den Offerenten 
nebst dem Vadium ohne Verzug riickgestellt werden. 

Kl1rnsenburg, clcn 2!1. September 1&6-1. 

Kundmachung. 

Laut eines durch den Director clcs Szlovinkaer Dirken
gruncler-Consolation-llergwerkes mit Eingabe vom 30. Mai 1. J. 
vorgelegten llerathungsprotokolles einzelner Theilhaber dieses 
Berg\vcrkes werden nur die im Jahre 1835, unter Zahl 502 
durch die bestandene Göllnitzer k. Berggerichts - Substitution 
auf einem Gange vermessenen zwei ober ung. Längenmasse 
als bestehend anerkannt, dngegen clie unter den Zahlen 326, 
593 vom Jahre 18:!3 und 7!Jti, 500 vom Jahre 1834 auf einen 
zweiten Gang verliehenen zwei ober ung. Längenmasse als 
einbestanden e1·klärt. 

Um die Berichtigung der bergbehördlichen lliicber dieser 
Erklärung entsprechend vornehmen zu können, werden die 
bei der obbezeichneten Berathung nicht Anwesenden, ihrem 
Aufenthalte nuch unbekannten Theilhaber, Herr Mathias Theisz, 
Caroliue Dobay, Ludwig Polyak, Mathias Lerch und Samuel 
Polyak, beziehungsweise ihre Erben oder sonstige Rechtsnach
folger hiemit aufgefordert, ihre ein9Cbliigige Erldärung binnen 
30 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser Kund
machung in dem Amtsblatte der Ungarischen Nachrichten ge
rechnet, bei dieser königl. Berghuuptmannschaft einzubrin
gen, widrigens sie als zustimmend angesehen, und das Er
kenntniss auf Berichtigung der Bilcher im Sinne des Eingangs 
bezogenen Protokolles gefällt werden wird. 

Kascbau, am 11. October 1864. 
Von der Zips-Ig16er k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmaohung. 

In Gemässheit des §. 168 a. ß. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des im Gömöre1· Comitate, Gemeinde 
Szaloez gelegene Sza16czer Eisenwerkes, ddto. 1. October 1864 
eine Gewerkenversammlung unter behördlicher Intervention 
auf den 28. November 186.t, Frilh 9 Uhr im Directionsge
bäude des Szaloczer Eisenwerkes angeordnet, zu welcher ~ie 
Herren: Gustav v. Radvlmszky, Louise v. Keczer geb. Rad
vanszky, Johanna v. Zmeskal, geb. H:irnos, Ludw{g v. Hamos, 
Anton v. HAmos, C!lementine v. Dapsy, geb. Hamos, Mathilde 
v, RagAlyi, geb. Hamos, Joseph v. H:lmos, Paul v. Hl1mos, 
Gustav v. Hamos uncl Wilhelm v. Dapsy in Person oder durch 
legal Bevollmiichtigte zu erscheinen, nut dem Beisatze vorge
laden werden, dass die Abwesenden clen gesetzlich gefassten 
Bescblilssen der Mehrheit der Anwesenden beitretend ange
sehen werden miissten, und dass die Erben und sonstigen 
Rechtsnachfolger der biicherlichen Besitzer nnr nach vorhe)'
gegangener Nachweisung ihrer Eigenthumsrecbte wiirden zur 
Schlussfassung zugelassen werclcn können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 
1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 

im Sinne des Rllgemeinen Berggesetzes constituiren wollen 
:!. 'Vahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst

vertrages; 
:i. lleschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschafts

Statuten; 
'1. llestimmungcn, hin•ichtlieh des Detriebsplunes und 

sonstige Anordnungen im currcnten Haushalte. 
Kaschan, nm 12. Octobrr t Sli-1. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmnnnschaft. 

Aufforderung. 

Laut der durch Herrn Ludwig Kirchmnyer am 2:1. Sep
tember 1SG4 gemacl1ten Anzeige, ist das im Gömörer Comi
tate, auf Csucsomer Terrain, in der Gegend Melegoldal gelegene, 
am 24. September 1854, Z. 524/-193 mit einem Flilchenmasse 
beliehene Lndwig-Grubenmass, seit mehreren Juhnn ansser 
Betrieb. - Es werden demnach die bergbiicherlich vorge
merkten Theilhaber, u. z.: }'rau Juditha Kirchmaycr, geborene 
Kurusta, Herr Ludwig Kirchmayer, Frau Curolinc Müller und 
deren etwaige Hechtsuacbfolger hiemit aufgefordert, binnen 
30 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser Auffor
derung in das Amtsblatt der „Ungarischen Nachrichtenu ge
rechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des §. 1;4 all. B. G, 
in Betrieb zu setzen, nach Deutung des§. 188 all. B. G. einen 
gemeinschaftlichen Bevollmächtigten zu bestellen und anher 
anzuzeigen, und iiber die bisherige Unterlassung des steten 
Betriebes sieb standhaft zn rechtfertigen, widrigens nach Vor
schrift des all. B. G. §§. 243 und 244 auf clie Entziehung die
ses Bergwerkes erkannt werden wird. 

Kaschau, am 6. October 1864. 
Von der Zips-Igloer k. k. Bergb:mptmannschaft. 

~ 
1:rnmJ 

Annonce 
für eine 

gesellschaftliche Montanunternehmung. 
Unweit Pilsen, in Böhmen, sind einige Steinkohlen

und Schwefelkies-Werke, - dann eine Anzahl von Freischiir
fen auf Steinkohle, an der 'Vestbahn und in einiger Entfer
nung von derselben situirt, - preiswiirdig zu vergeben. Hier
auf Reflectireudc erhalten innerhalb der Zeit bis zum 10. De
cember 1864, nähere Auskunft beim Buchhalter Herrn Wil
helm Kraus, Prag, Nr. C. 27)1. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
istjiihrlich loco Wien 8 fl.ö. W. oder 6'l'hlr."10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 fl.80kr.ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen oßiciellen Bericht iibcr die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis bei 1 a g e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder H'2 Ngr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck von Karl Wlnternltz & Comp. In W'ien. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
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V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Der nmittlere Detailpreis" des Salzes. - Lemnt's mechanischer Puddler. - Specielles ilber vorziiglichen 
Gussstahl. - Einladung an alle Dcrgwerks-Verwandteu im österreichischen Kaiserstaate. -· Notizen. - Administrntives. 

Der „mittlere Detailpreis" des Salzes*). 
In Nr. 42 Ihres geehrten Blattes erscheint unter der 

Aufschrift n über die Salzsteuern in verschiedenen Ländern", 
pag. 331 der nmittlere Detailpreis" des österreichischen 
Kochsalzes nin Silber nach den jetzigen Agioverhältnisseu 
berechnet per Zollccutner bei 14 fl." angegeben. 

Es ist diess eben der „Schlussatz" eines Artikels der 
österr. Wochenschrift, auf welchen als den bedeutsamsten 
Yc..r-ni.cacn wir-d, und dor cona.ah sloiohcC\m nlti: dt\liil Endur
theil über .die österreichische Salzbesteuerung hin- uud dem 
französischen aualogen Preise per 10 Francs entgegenge
stellt wird. 

Es liegt hierin ein scharfer Vorwurf für das Sal:i\mono
pol und es scheint mir eine ergänzende Bemerkung nöthig, 
um jedes Missverstehen zu bc-eitigeu. Es kömmt darauf 
an, was man unter „mittlerem Detailpreise" verste
hen will. 

*) Wir sind dem geehrten „Fachmanne«, clcr uns diesen 
Artikel einsendet, sehr dankbar für die darin enthaltenen zif
fermässigen Aufkliirungen, welche nicht unr geeignet sind, die 
llcdeutung cles in Nr . .J.2 Mitgetheilten festzustellen, sonclcrn 
zur Vermeidung von Missverständni~sen lurnm entbehrlich 
sein diirften. Dass von salinistisclrnr Seite ein Ehrenpunkt 
darin gesucht wird , einem derlei Missverstiinclniss über 
die Höhe der Salzvreise entgegenzutreten, ist wohl cler beste 
Ileweis von der beim Pache selbst vorhandenen lJeber
einstimm1111g mit der ö!fentlichen Meinung, welche hohen Mo
uopolspreisen abhold, in niedrigen Salzpreisen ein Ziel staats
wirthschaftlichen Strebens erblickt. Indem man mit Eifor da
zulegen sich bemüht, dass die österreichischen Salzpreise 
nicht so hoch sind als sie scheinen, wird der allgemeine 
Wunsch als ein berechtigter anerkannt, und das Verdienst in 
Ansprucli genommen, dass clemselbeu thunlicl1st Rech11uug 
getragen werde. Wir finden es auch ganz in der Ordnung, dass 
die Salinisten selbst für ihren dienstlichen ßernf, - für die 
fi n an ci e 11 en Ergebnisse ihres Monopols in die Schranken 
treten, welches in unsern nnd iu den Zuständen der meisten 
Staaten als Finanzquelle nuu einmal nicht entbehrt werden 
kann. - Uns aber, als einem die allgemeinen volkswirth· 
s c h a ft li c h e n Interessen im Auge haltenden Blatte, wird wohl 
auch gestattet sein, cl i es c Interessen zu betonen und uner
müdet das Ziel - einer steten Verminderung der volkswirth
schaftlichen Nuchtheile jenes Monopols im Auge zu Iialten. 

Wenn man die Salzpreisl(zur Hand nimmt, wie sio 
bei Einführung der österreichischen Währung (R. G. ßl. 
1859, pag. 5 77 und 5 7 8) regulirt wurden, sie um die Zu
schläge erhöht, welche mit Allcrh. Resolution vom 13. Mai 
1859 (R. G. BI. 1859, pag. 231) angeordnet wurden, und 
auf metrischen Centner und Bankvaluta reducirt, so ist 
allerdings der höchste Preis, n!i. mlich der für raffinirtcs 
Salz des lornb.-vcnet. Königrcichos 18 + 2 = 20 fl. Sil
ber oder zu 16 °/0 Agio gerechnet·, per metrisohen Centner **) 
in Papier . 23 fl. 20 kr. 

Als der , niedrigste )\reis kann, 
wenn man von einigen localen Begün
stigungen uud schlechteren Sorten 
absieht, etwa der Kochsalzpreis in Ti
rol betrachtet werden, der im J. 1858 
mit '1 fl. 25 kr. festgestellt war; im J. 

·wir stimmen dem geehrten Herrn Einsender zwar dnrin bei, 
dass die absolute Höhe der Snl:-.preise ~ich nach seiner 
Rechnung weit gilnstigcr herau•Atellt, als nach clor Annahme 
des Herrn Dr. C. P. II., oh aber das relative Verhiiltuiss 1ler
selben zu don auswärtigen dudurch alterirt wird, komme erst noch 
auf cli e Frage an, wie si<•h clio answilrtigen Preise verlrnlten, 
wenn man statt des narithmclischon Mittels" clie Bcrechnungs
nrt des Einsenders anwenden ""iirde. Dazu felilen un~ 11ber 
die llehelfo, folglich auch die Miil!'licheit, den nun auf i fl .. 
20 kr. redncirten Mittelpreis mit den 10 Frnncs des französischoh 
(wahrscheinlich a r i t h m et i s c h e n) Mittelproises zu verglcich~n. 
- Trotz dieser Unvollstiindigkcit zeigt sich aber doch auch in 
diesem Falle der Werth eine1· öffentlichen Disc1ission, weil eben 
die fiir uns intorcssar1 teste u b so 1 u t e Zi!fer dn<lurch g<'gcbcn 
wird. Indess zeigt auch anderseits diese V <'rschicdL'llheit in den 
Ansichten nnd der Berechnungsart. zweier Miinner, rlio hcidc als 
Autoritilten anzusehen sind, dnss es fiir den ansscrlrnlb de1· 
olficiellen Kreise Stehenden, doch nicht gnr so leicht ist, über 
eins Kapitel der Salzpreis<} und was damit zusammenhilngt, 
Klarheit zu gewiuuen. ]) aru m veröffentlichen wir, wns da
riiber wichtig scheinendes publicirt wird. DaR Irrigr wird 
dann Anlass zur Berichtigung und Aufkliirung! 0. H. 

**) Um fernem Missverständnissen zn begegnen, machen 
wir aufmerksam dass der Herr Einsender deu metrischen Cent
ner - wie ~ich 

1

eini"'e Zeilen tiefer findet - mit 8!J Wr. Pfd. 
also = 1 Zoll ·Ce1~tner annimmt. Nimmt man nhcr den mct
risclien Centner = 100 Kilogramm - so wiirden ganz andero 
Ziffern sich ergeben. 0. II. 



Uebertrag 23 fi. 20 kr. 
] 859 um 15%, also auf rund 4 fi. 
90 kr. per Wiencr-Centner stieg, also 
per Kilo oder (rund) 89 J;>fd, sich mit 4 n 36 n 

berechnet, und es ist demnach im a ri th-
m et i s c h e n Sinne allerdings zuläs-
sig jenen Preis, der genau zwischen dem 
höchsten und niedrigsten liegt, also die 

-------
Hälfte der Summe 27 fl. 5 (i kr. 

mit 13 fl. 78 kr. oder auch rund 14 fl. einen mittleren 
Preis zu nennen, 

In diesem Sinne ist daher der erwähnte Preis richtig 
angegeben. 

Wenn man aber die durchschnittliche Belastung des 
Publikums durch die Salzsteuer , wenn man jenen Preis 
kennen Jemen will, der, auf die ganze verschliessene Menge 
augewendet, <las llrutto-Erträgniss des Monopols so dar
stellt, wie es wirklich von der Gesammtbevölkerung ein
gehoben wurde; - dann muss man einen andern Weg ein
schlagen, man muss die Summe der Brutto-Einnahme für 
Kochsalz dividiren durch die Summe aller verschliessenen 
metrischen Centncr. 

Leider stehen die Ziffern hiefürn mir nicht vollständig 
zu Gebothe. 

Dagegen ist bP,kannt, dass die 1 ·5 MillionP,n dP,utsehen 
8udsalzes, die J •3 Millionen galizischcn und die 1 Million 
Marmaroscr Steinsalzes unter !;; fl.; die :i;~ Million ostgali
zischen Sudsalzcs unter 7 fl. per Wiener Ccntner, die Mil
lion Steinsalz in Siebenbürgen noch bedeutend wohlfeiler 
versebliessen werden, und wenn man daher auch von den 
p:rosscn localen Begiinstignnel'n (Salzhure, Tirol, Sieben
biirgen) und den Abgaben zu Oekonomie- und Fabriksal
zen, bei denen sonst nichts gewonnen wird, absieht, so wird 
man der Wahrheit sehr nahe kommen, wenn man den mit t-
1 er e n Verschleissprcis, in diesem richtigen Sinne, per 
metrische Centner näher bei 7 als bei 8 fl. annimmt. 

Rechnet man die Gestehungskosten im Durchschnitt 
mit O·ß fl. per metrischen Centner *), also das N"etto-Er
triigniss z.B. 7•40 - 60 = 6 fl. 60 kr. per Kilo, so würde, 
dn. im Jahre 1862 G,ß00.000 Wr.-Ctr. oder 7 ,400.000 
metr. Ctr. verschliessen wurden, die reine Finanz-Ein
nahme (de!' Monopols-Gewinn) über 4S Millionen betra
gen haben, und man sieht, dass auch 7 fl. 20 kr. als wah
rer mittlere!' Preis noch viel zu hoch gegriffen ist. 

Wollte mau abcl' auch den ,,DetailpreiHu nicht 
als Verschleiss-, sondern als Marktpreis betrachten, also 
um die Frachtkosten und den Handelsgewinn vermehren, 
so kann bei der geographischen V crtheilung der Salinen 
und der zu Gebothe stehenden Bahnen und Flüsse dieser 
Zu :1 eh 1 a g nur un wenigen Punkten der Monarchie bis 
oder über 2 fl. per Wr.-Ctr, steigen, und er wird im Mit
tel gewiss mit höchstens 1 fl. anzuschlagen sein. 

Ist diess alles uoc h sehr v i e 1, so ist es doch be
deutend weniger als es demjenigen scheinen könnte, der 
den erwähnten Aufsatz ohne nähere Würdigung und einige 
Sachkenntniss hinnehmen wollte, und i;s dürfte daher Vor
stehendes beitragen, ein Missverstehen zu verhindern. 

*)Anmerkung des Einsenders. Die grössten Men· 
gen liefern die Steinsalzberge, welche alle unter 40 kr. per 
Wiener Centner arbeiten, 
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Lemut's mechanischer Puddler. 
Aus der „Revue universelle des Mlnee" iibersetzt vom 

Redaeteur. 

Ueber eine von Herrn Lemut erfundene neue Pud
delmethode gibt. die in Lüttich erscheinende „ Revue uni
verselle des JWines" etc. im Juli-August-Heft d. J. nachste
henden ße1·icbt. 

„ Unter allen hüttenmänuischen Arbeiten ist d!ls Pud
deln des Eisens zweifellos eine der mühsamsten, und auch 
die einzige, welche seit ihrem Beginne keine wesentliche 
Vervollkommnung in der Richtung erfahren hat, die An
strengung des Arbeiters und die Kosten der Handarbeit 
zu vermindern*). 

In Anbetracht der sinkenden Eisenpl'eise und der 
steigenden Arbeitslöhne, sowie der Schwierigkeit, stets 
kräftige Puddler zur Genüge zu erhalten, hat der Erfinde1· 
(Herr Lemut) gesucht, beim Puddeln die m e c h an i s c h e 
Kraft an die Stelle der Körperkraft zu setzen, und zwar 
durch einen so einfachen Apparat, dass er selbst eiuem 
mit der Bedienung von Maschinen sehr wenig vertrauten 
Arbeiter anvertraut werden kann. 

Dieser Apparat, der den Namen „mechanischer Pudd
ler" (zmddlem· mfranique) erhielt, ist seit beinahe vier Jah-
1·en bei der Hütte von Closmortier, nächst St, Diziel', im 
Departement der Ober-Marne, mit dem besten El'folge in 
Thätigkeit. 

Der „mechanische Puddleru eignet sieh fär alle Arten 
von Oefen , ohne irgend ein<) Ablinderung der Form oder 
des llrandes. Der Mechanismus ist derart eingerichtet, dass 
er dem Vverkzeuge (Gezähe), welches im Ofen arbeitet, 
eino comvlicirte BewCC"UnC" !!CStatt.et. dnrr.h w11IP.hP PA nll„ 
Theilc der Heerdsohle, - mag deren Fol'm wie immer 
sein, zu erreichen vermag. Du. die inuern Ofeudimensionen 
während der Arbeit wechseln, wird der Inbegriff der vom 
Hucken zu beschreibenden Linien in angewessener Weise 
vom Pnddclarbeiter selbst geregelt, ohne dass irgend ein 
Mechaniker dazu in Anspruch genommen zu werden 
brauchte. Eiuige Secundeu g<>nügen, urn eine Krücka in 
Bewegung zu setzen oder aus;,,uwechseln, wenn sie zu heiss 
geworden; iibrigeus widerstehen die Gezähe de~ nmccha
nischen Puddlers••, da sie um ein bedeutendes stärker sind, 
als jene, welche der A1·m des gewöhnlichen Arbeiters zu 
handhaben vermöchte, längere Zeit dem Feuer. 

Die Apparate des Herrn Leinut passen, wie bereits 
gesagt., zu allen Oefen, ohne Untcrse hied ihrer Eiurichtung. 
Sie lassen sieh ebensowohl der Zimmerung des Hütten
raumes anpassen , als sie sich an der HüttP,nsohle an
bringen lassen, wo es bisweilen bequem sein mag, auch 
die Transmission der Bewegung hinzustellen; meistens 
biethen die Pfeiler des Ofens durch angemessene Verlän
gerung genügende Stützpunkte, und können seihst auf der
selben Grundlage sowohl den Puddler-Mcchanismus als 
eine kleine Dampfmaschine aufnehmen, welche einen oder 
mehrere Oefon bedient. 

Die mannigfaltige Einrichtung dieser "mechanischen 
Puddleru ist von äusserster Einfachheit; keiner der Be-

*) Wir müssen von diesem Ausspruche eine Ausnahme 
constatiren. Es ist das Damp 1pnddeln sowohl in der N a s
m y t h'schen Weise, als De.eh der verbeSHerten Methode voD 
Rossiwall und Weniger, über welche wir in Nr. 28 be
richtet haben, und worüber UDS auch neuerlich mitgetheilt 
wurde, dass sie BD Verbreitung gewinnt. 0. H. 
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standtheile erheischt eine sorgsame Adjustirung, keiner 
ist gebrechlich oder empfindlich für Staub und Mangel an 
Schmiere, und der Preis ist nicht über 500 Franken ! 

Lemut's „mechanisclier Puddler" ist heutzutage schon 
von verschiedenen französischen und auswärtigen Eisen
werken eingeführt, und wird in kurzer Zeit bei einer gros
sen Zahl von Hütten in Anwendung kommen, welche ihn 
mit Erfolg versuchten. Die brsten Erfolge haben sich in 
solchen Hütten gezeigt, welche , wie die von Closmortier, 
Doppelöfen mit entgegengesetzten Thüren besitzen; be
kanntlich haben diese Ocfcn vor den gewöhnlichen den 
Vorzug einer grösseren Erzeugung, bei gleichzeitig bes
ser Qualität und wesentlicher Kohlenersparniss. Dass man 
grö~stenthcils von solchen Doppelöfen abgekommen ist, 
lag vorzüglich darin begründet, dass sie einen grössern 
Kraftaufwand des Arbeiters forderten, als die einfachen 
Octen. Dieser Uebelstand verschwindet durch die Anwen
dung des „ mcehanischenPuddlers L•; die Vorthcile aber bleiben 
und steigern sich selbst im Masse der gesteigerten Ener
gie der Arbeitsleistung, welche gestattet, das Ge ll'icht der 
aufge~cbenen Hoheisen-Charge zu erhöhen und die Ofen
dimensionen zu vergrössern. Es ist einleucbtend, dass ein 
lebhaftes Umrühren durch das GPgenspiel starker Krücken 
hrrvorgcbracht wird, welche abwechselnd das Metall in der 
heisscsten Ofenlage hin- und wiederbewegen. 

Zum Schlusse fassen wir die beim L~mut'schen Appa· 
rat erzielten Erfolge in uachstehende Punkte zusammen: 

1. Der Brennstoff.V crbrauch per Tonne gepuddeltcu 
Eisens wird beträchtlich vermindert. 

2. Die Arbeit wird beschleunigt, und die Erzeugungs-
1\fenge erhöht, wodurch in den Regie- und Erhaltungs
kosten Ersparnisse sich ergeben. 

3. Die Entbchrlichmachung der beim Umrühren der ge
schmolzenen Masse bisher verwendeten Arbeiter 
erniedrigt die. Arbeitskosten und gestattet gleichzei
tig den Lohn der Puddler bei verminderter Anstren-
gung zu erhöhen. · 

4. Der Calo wird zwar nicht beim Puddeln selbst, wohl 
aber bei Hitzen merklich vermindert. 

5. Die wesentlichste Wirkung ist aber zweifellos die 
Verbesserung der Eisenqualität. 0. II. 

Specielles über vorzüglichen Gussstahl. 
Von Emilian Hesch, k. k. Werkscontrolor zn Hirschwang 

bei Reichenau. 

Die von mir bereits in den Nummer;1 7, 15, 16 vom 
Jahre 1864,XII. Jahrgang dieses Blattes, hervorgehobene 
Heiklichkcit eines Gussstahls, welchem man eine vorzüg
liche Eigenschaft beilegen darf, illustrire ich durch einen 
selbst erlebten Fall auf meinen hüttenmänni sehen Berei
sungen 1851. 

Ich erlaube mir den geneigten Leser mitten in den 
lebhaftesten Betrieb einer sehr berühmten ausländischen 
Schwertfegerei einzuführen. Der Besitzer ist gewohnt, den 
vorgewalztcn Gussstahl, wie er .ihn gerade für seine Zwecke 
vorbereitet braucht, loco Hütte Sheffield mit 80 fl. öst. W. 
per 1 Wr. Centner zu bezahlen. Transport lasse ich hier 
ganz aus dem Spiele. Ein deutscher Hüttenagent stellt 
diesem Fabrikanten den ganz gleichen, vortrefflichen Guss
stahl - so behauptet der Agent - loco seiner Hütte um 

35 fl. öst. W. Die besagte Schwertfegerei macht gewöhnlich 
und durchschnittlich aus 1 Wr. Centner Sheffield' er Guss
stahl - sammt Ausschuss - bei 40 Stück fertige, polirte 
Säbelklingcn. Darnach hat der Erzeuger sein Personal be
messen, daruach sein Etablissement rationell und routin
mässig arrondirt; darnach richtet er seinen Bedarf in voraus 
und seine Verpflichtnngen ein. 

Ein Schwertschmied sammt Feuerburschen liefert ihm 
täglich 14 Stück - unter 15 abgeschmiedetcn - ganz 
rein geschmiedete Klingen ans besagtem englischen Guss
stahl, - 42 reine unter 45 aus 1 Wr. Ctr. abgeschmiede
ten. - Der Fabrikant zahlt dann den beiden Arbeitern 
per 1 Stück - von den ganzen 45 abgeschmiedeten; denn 
die angekaufte Stahlqualität kann natürlich nur den Fiibri
kanten selbst beriihren, - herabgcschmiedete Klinge 30 
kr. öst. 'V. In 1 O Feuern - 20 Arbeiter - werden täg
lich 140 Stück rein geschmiedete Säbelklingen verfertiget; 
dazu 3 Ct.r. 33 r/t. Wr. Gewicht englischer Gussstahl, und 
15 Fass sehr gute, harte Holzkohle - zum Abschmieden, 
Härten und Anlassen - verwendet. 

Calcul - ohne sonstige Regie: -
Schmiedlohn für 4 2 rein geschmiedete Klingen 

45 X0·3 = 0 321 per 1 Stück, und 
42 

für 140 
3·33 Ctr. Gussstahl a 80 fl. 
15 lnnrbg. Fass Kohle ~i. 1 fi. 22 kr. 
Das erste Fcgschlcifcn von 140 ge
schmiedeten Klingen - um nach Ab-
schlag des Schleif-Ausschusses 138 
St. reine, ohne Laugrissc der weiteren 
Bearbeitung zu übergeben - summt 
Richten ;\ 10 kr. . 
Das Härten, Anlassen und Ausrichten 
von obigen 138 St. roh geschliffenen 
Klingen - um diiraus 136 gute zu 
lwhaltt•n - a 10 kr .. 
Das Reinschleifen, Proben, Blank-Po
liren und Gl!itten letzterer 136 Stück 
:'t 20 kr. 
Die Prnbc auf Härte und Elasticität 
macht noch dnrchsehnittlich 3 Stiick 
Ausschuss; demnach die Kosten von 
1 ~rn Stiick zum Verpacken bereiter 

4-! fi. 94 kr, 
266 n 40 n 

18 " 30 ll 

1-1 \) - \) 

13 n 80 „ 

27 n 20 11 

-------
englischer Säbclklingen 384 fl. 64 kr. 

österr. \\Yähruug. 
Uebcrzeugt, dass es ihm auf Einen Tag Probe 

nicht gerade ankommt, lässt der Fabrikant, um mit 
diesen täglichen uud durchschnittlichen Resultaten eine 
prüfende Parallele ziehen zu können, in seinem Etablisse
ment auch vom deutschen Gussstahl :\ 35 fl. loco dort, <lie 
133 Stück bis zuw Verpacken ganz fertig machen. Er un
ternimmt die Probearbeit gleich mit 10 Feuern auch aus 
dem Grunde, um den unbekannten Gussstahl zugleich von 
verschiedenen Händen behandeln zu lassen. 

Beim Proben zeigte es sich, dass von 318 fertig ge
schliffenen Säbelklingen - beim Ansetzen der Spitze an 
ein festes Bret, und den vorgeschriebenen Biegungen -
19 Stück gebogen blieben; - selbst durch'e Härten wenig
stens stellenweise weich, unelastisch; - 38 Stück hielten 
das genau flache Aufschlagen auf einen vollkommen ebenen 

* 
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Tisch und dann auf eine Wasserfläche nicht aus, sondern 
zerbrachen in Stücke; - hart aber spröde, nicht zähe, 
nicht fest; - 128 Stück hielten die Hiebprobe in hochkan
tigcs Schmiedeisen nicht aus, bekamen theils Einbiegungs-, 
theils Ausspreng-Scharten; - theils weich, theils spröde; 
- 133. Stück hielten endlich glücklich jede Probe. -
Zufällig cntsprcchen<le Eigenschaften: -

318 St. zuerst vor der der Probe rein 
schleifen a 10 kl'. 31 fl. 80 kr. 
Das Proben, - hier auch noch davon 
abstrahirt, dass 318 St. geprobt wer-
den mussten - dann Blauk-Poliren 
und Glätten nur der schliesslichcn 133 
St. a 10 kr. . 13 11 30 " 
Dem Härten, Anlassen und Ausrichten 
mussten aber vom ersten Fcgsehleifen 
378 St. Säbelklingen unterzogen wer-
den, - denn GO St. haben theils Här-
terisse bekommen, theils haben sie 
sich dermassen geworfen, dass sie sich 
gar nicht richten Hessen, oder dabei 
brachen, 378-GO = 318 - a 10 kr." 37 11 80 11 

Zum ersten Fcgsehlcifen und Richten 
aber nnhm mau 450 rein geschmie<lcte 
Klingen, - denn 72 St. zeigten beim 
ersten Schleifen foi11c Langrisse, 450 
- 72 = 378, - a 10 kr. 45 " - 11 

Um 450 St. 11bzugeben, mussten end-
lich die Schmiede GOO ~t. hcruntcr-
schmicdcu; -150 St. wurden dadurch 
Ausschuss, daee der Guuoot„hl in dar 

Hitze sich theils störte, thcils kaute11-
rissig wurde; (schlechte Bearbeitung, 
Rotbbruch, Sprödigkeit) theils das 
Schneidercckcn nicht aushielt (Mangel 
an Dehnbarkeit); GOO - 150 = 
450 St. ;\ 30 kr.. 180 n - 11 

An deutschen Gussstahl verbraucht 
13 Ctr, 33 Pfd. it 35 fl. · 465 11 55 n 
Den für den Fabrikanten keinen W erth 
habenden Ausschuss, bringe ich !.ier1 
seiner Unbcdeutenhcit wegen, gar 
nicht in Rechnung. Man be<lurfte end-
lich für die ganze Arbeit 4 Tage und 
60 Iuncrberger Fass Holzkohle a 1 fl. 
22 kr .. 
Die ganzen Kosten für besagte 13;) 

73 n 20 11 

St. fertig zum Verpacken . 847 fl. 55 kr. 
Der 11ämliehe Fabrikant machte je nach Umständen 

auch Degen, Dolche, Bajonette etc. etc.; ich aber meines
theils wollte durchaus weder jener Agent sein, welcher ihn 
zu ferneren Versuchen mit obigen Gussstahl zu animiren 
hätte, noch ein nii.chster sein, der ihm einen anderen unbe
kannten Gussstahl anzubiethen hätte. 

Einiges zur Fabrieation von 

Gossstählernen Elsenbahn-W aggonfedern. 
Sämmtliehe Eigenschaften eines ausgezeichneten Guss

stahles koncentrirt die Technik in ihren strengen Anforde
rungen an solche Federn, wobei die Elastieität eine wich
tige Rolle spielt. 

Nur der gehärtete, ausgezeichnete Gussstaht- -

ohne ganz besondere Härte - ist eigentlich und vorzüglich 
elastisch, bei erforderlicher Geschmeidigkeit. F. S. Beudant 
erklärt dit: Elastieität der Metalle als auf einer momen
tanen Versehiebbarkeit der Moleküle beruhend, welche nach 
Entfernung der sie verrückenden Ursache, in ihre ursprüng· 
liehe Lage zurückkehren, Diese Verschiebbarkeit kann auch 
leicht durch das Härten des Stahles selbst begünstigt wer
den. Der gehärtete Gussstahl vermehrt sein vor dem Härten 
gehabtes Volumen; er wirJ specifisch leichter. Er ist auch 
sonst in den übrigen Eigenschaften von dem ungchärtetcn 
verschieden. Seine Moleküle müssen durch's Härten eine 
andere Lage, eine andere Verbindung erlangt haben. Durchs 
h1irtehitzen schon müssen sich die Moleküle etwas von 
einander entfernen ;-Ausdehnung der Metalle in erhöhter 
Temperatur; - beim plötzlichen Abkühlen scheinen sie 
nicht ganz ihre vorige Annäherung wieder zu erreichen; 
daher ihre V crsehicbung ermöglicht. 

Weil an der hiesigen Hütte verschiedene Gattungen 
von gussstählernen Eisenbahn - Waggonfedern ausgeführt 
wurden, will ich hier nur Einiges, was sich ohne Zeichnun
gen halbwegs geben lässt, in Kürze darüber berühren. 

Nebst dl"m sehr genauen Halten nach einer gegebenen 
Detail-Zeichnung bespricht immer die Bestellungs-Instruc
tion: 

1. Die unerlässliche Sprengweite und Sprenghöhe bei 
einem vorgeschriebenen, bis- auf halbe Pfunde stimmenden 
Federgewichte, und der Normalbelastung in Centnern. 

2. Bei fixirteu Probebelastungs-Gränzen den sehr ge· 
"ringen Spielraum in der Verminderung der Spreng- oder 
Pfeilhöhe, welche beim Nachlassen der Druckbelastung 
wieder rlin nrspriingli<'.hP. WP.1•npn mn.o~. 

3. Die genaue Last, unter welcher die Feder erst bre
chen darf. 

4. Eine Anzahl Probe-Scbwingungen bei gewissen Be
lastungen, welche Schwingungen die Feder ohne geringste 
Aeuderung halten muss. 

Kurz, es ist immer das Gewicht, die Anzahl BIÜtter, 
die Form, Breite, Länge, Dicke, Construction, Spr.!ngung 
- bei ruhiger Belastung - und die Grlinze der Biegung 
mit einer Maximallast, somit an so einer Waggon-Tragfeder 
alles so genau vorgezeichnet, dass uur die allerbeste Stahl
qualität selbst, sämmtlichen lledingungen zu entsprechen 
vermag. 

Viele Versuche geboten bei der hiesigen Erzeugung 
schliesslich ein besonders weiches, sehniges, vollkommen 
gleiches, reines Puddel ·Walzeisen auszuwählen, jeden 
Schiefer als Fehler zu befrachten, und so ein vollkommenes 
Stabeisen - 1 Zoll in Quadrat - mittelhart zu cementiren. 
Der erzeugte Cementstahl musste vor dem Umschmelzen 
äusserst genau sortirt werden, so dass nur v,ollkommen 
gleiche Bruchflächen die Stücke tauglich machten. 

Die ausgewalzten, auf bestimmte Länge abgesetzten 
Federblätter wur<len in Zeugfeuern von besonders hiezu 
geeigneten, erfahrenen Schmieden und sodann von Schlos
sern ausgefertigt. 

Man muss beim Biegen der einzelnen Illätter, - über 
eine beschlagene Holz- Chablone - jedem 2 bis 3 Linien 
mehr Pfeilhöhe geben, weil sich beim ersten Versuche jedes 
Blatt um soviel senkt. Bei weiteren Versuchen darf natür
lich keine weitere Durchsenkung stattfinden. 

Das Blatthärten geschah regelmässig in der Kirsch
rothhitze und im lange abgestandenen Regenwasser. 
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Das Werfen dieser Blätter war so unbedeutend, dass sie 
noch handwarm - vom Härten weg - sich mit einem 
breiten Hammer haben leicht richten lassen. 

Nach dem Härten wurde jedes Blatt auf die ent
sprechende Elasticität mit einer sehr einfachen, handsamen 
Maschine untersucht, wobei die Blätter so sortirt wurden, 
dass immer nur gleiche Härte und gleiche Elasticität 
in dieselbe Feder zusammenkamen. 

Zu weiche Blätter wurden nochmals gehärtet, und 
wiederholt untersucht; zu harte musste man nachlassen. 
J)abei reichte, wenn das ßlatt nicht zu viel Ueberhärtc -
zufällig, unwillkürlich, durch Augentäuschung in der Farbcu
Intensität beim Erhitzen - hatte, eine Nachlasserhitzung 
soweit hin, dass Lindenholz darauf gerieben, nur zu rauchen 
begann. Bei stärkerer Uebcrhärte mnssten beim Reiben 
Funken sprühen. So erhitzt liess man die Blätter langsam 
erkalten. 

Die Sicherheit einer Waggon-Tragfeder beruht auf 
einem seh1· genauen Anliegen der einzelnen Blätter; daher 
muss jedes, im Verhältnisse zur Länge, eine crfahrungs
mässige Uebersprengung schliesslich nachweisen; jedoch 
eo, dass nach dem Zusammensetzen der Feder, und dem 
Anziehen der Mittelschraube, die ganze Feder richtig ge
sprengt erscheint, und hingeworfen, nicht im mindesten 
klingt, - als ein kompacter Körper sich erprobt. -

Zur Natur der Gussstahlköulge. 
Mit einem besonderen Interesse muss ich hier eines 

Vortrags· Experimentes über Cement- und Gussstahl er
wähnen, welchem ich, selbst noch an der Lehrkanzel für 
Probir- und Hüttenkunde, an einem ausgezeichneten mon
tanistischen Laboratorium zufällig beiwohnte. 

Eine Analyse des Danncmora-Stabciscns wies O·.:J 10 % 
chemisch gebundenen Kohlenstoff nach. - W cgenEinfa.chheit 
im Rechnen behielt man 0•4 %· - Das nämliche Stabeisen 
lag weiter, als sehr hart bezeichneter Cementstahl vor. 

Darin fand man in runden Zahlen 0·4 % chemischen 
und 1.35% mechanischen Kohlenstoff. Der Bruch dieses 
sehr gebrechlichen Cementstahls war deutlich blättrig, mit 
sieh durchschneidenden Flächen, deren Winkel bei genauen 
Messungen theils 90°, - Würfel - theils 109° - Octacder 
- ergaben.*) Ob das Stabeisen in seinen Molekülen eine 
kristallinische Anordnung seiner zusammengesetzten Atome 
nach Hexaedern, oder Octacdern hatte, so musste eine Auf
lockerung der Moleküle, während der Cementation und dem 
stufenweisen, mechanischen Eindringen des Kohlenstoffes 
von aussen nach innen, nothwendig stattfiuden. Diese me
chanische Störung des Zusammenhanges durch die Zwischen
lagerung des Kohlenstoffes erklärt die Brüchigkeit des 
Cementstahls; vcrräth aber auch unverkennbar difl Natur 
der Massa, welche ob Kristallisations· Zusammensetzu ngs
oder Spaltflächen im Bruche weisend, der Entstehung des 
Gefüges entspricht. 

Die Bruchfläche eines solchen Ccment;tahl -Stabes 
von 1 Zoll im Gevierte an Dicke zeigte, selbst unter einem 
Sonnen-Mikroskope, in der Richtung von aussen nach innen 
- vom äusseren Umfange gegen die Mitte - und über
haupt im Ganzen, nicht die mindeste Structurs-Verschie· 

*) Das chemisch reine Eisen erhält man bekanntlich in 
!deinen glänzenden Octaeuern, wenn man reines Eisen-Chlo
rür mit Wasserstoffgas reducirt. Flj.

0

chs (Dingi. Jour. CXXIV 
348) hält das Stabeisen für ein Aggregat von sehr feinen 
Fasern, wo jede derselben aus lauter Hexaeder combinirt ist. 

denheit. Von so einem Stabe wurden nun an den Aussen
flächen, auf eine Länge von 6 Zoll, in kleinen Quantitäten, 
successiv Späne abg<!feilt, und analysirt. - Es ist bekannt, 
dass selbst der härteste Cementstahl, aber unabgclöscht, 
fast so weich sei, wie das dazu verwendete Stabeisen. -
Bis anf % der Dicke zeigte die Analyse fast constant 
2·s5°;;1 Kohlenstoff überhaupt, und darunter 0"4 % chemisch 
gebundenen. Auf gleiche Art auch das übrige, mittlere 
Drittel analysirt, gab durch und durch 0·65% ganzen, und 
darunter 0·4 'Yo chemisch gebundenen Kohlenstoff. 

Addirt man den ganzen am Stabe durch und durch 
gefundenen Kohlenstoff, - von den ersten zwei Dritteln 
und dem mittleren - und nimmt das arithmetische Mittel: 

2·85Xo·65 . b 1 75 01 .. b 1 t · d 
2 

; so g1e t es = · 10 u er 1aup , wie er em 

harten, unschweissbaren Gusstahle entspricht. Zieht man 
vom ganzen Kohlenstoff der ersten zwei Drittel die t ·7 5 
ab,so resultiren: 2·8:>-1·75 = t·IO% als Ueberschuss; 
diesen zum ganzen Kohlengehalt des mittleren Drittels 
addirt., findet man: t·lOXO·(t5 = 1•75%. 

DiesC's genaue Experiment - bis auf sehr unb~deu
tcnde Differenzen, in der so schwierigen quantitativen Eisen
Analyse - spricht deutlich die Aufgabe des Umschmelz
Raffincments aus, welche übrigens nach :Metallurgie und 
Chemie allein denkbar ist; nämlich: 

D i e g 1 e i c h m ä s s i g c V c r t h e i 1 u n g u n d c h e m i
s c h c Bindung des im richtigen Verhältnisse 
schon mi tgcbrachtcn Kohlenstoffes. 

Zur weiteren Verfolgung des Versuches lag derselbe 
Cementstahl rein zu Gussstahl umgeschmolzen vor. Die 
Barre hatte 3 1/ 2 Zoll im Gevierte, und ihr Bruch zeigta.im 
rcflectirendcn Lichte ein deutlich kristallinisches Gefüge 
mit feinen glänzenden Fäden, welche senkrecht auf die 
4 Seitenflächen gestellt, sich in den beiden Diagoualcn 
begegneten. Mit Umgehung jeder Erhitzung und ßeR.rhei
tuni; - um chemische und mechanische Einwirkungen auf 
den enthaltenen Kohlenstoff zu umgehen, - wurde eine 
Hälfte - der Länge nach - von der Barre - (dem Guss
stahlkönige, Gussstahlkolben) - auf einer Hobelmaschine 
mit 1/ 4 zölligen Kreuznuten in 9 längliche Stücke auseinan
dcrgehobclt: wodurch jeder dieser Stäbe 1 Zoll im Quadrate 
erhielt. Bei dieser kreuzweisen Zcrlcf;ung des Kolbenvier
ecks in \:l Theilc, entsprechen - wenn man es sich ohne 
einr.r Zeichnung versinnlichen kann - die 8 äusseren Stäbe 
den 2/1 äusscrer Umhüllung, der 9. Stab .Jageien aus der 
Mitte bildet das mittlere Drittel; ganz analog dem Vorgange 
bei der Prüfung des Ccmentstahlstabcs. Die sorgfältigste 
Analyse jedes dieser Stäbe an verschiedenen Punkten der 
ganzen Länge gab fast constant 1 ·75°/0 chemisch gebun
denen Kohlenstoff. 

Feuerproben bezeichneten jeden Stab als vorzüglich, 
hart und unschweissbar. 

Dr.n Sl'hluss aus diesem Experimente formuliren schon 
die 124jährigen Erfolge der weltberühmten englischen Guss
stahlerzeugung: 

Nur ein unbedingt sicherer, verlässlicher 
schon fertiger unraffinirter Stahl stellt die 
V.ollkommenheit des Gussraffinats beim Be
triebe im Grossen allein sicher. 

Bei zusammengesetzten Körpern ist die erste und un
erlässlichste Bedingung zur Kristallisation: 
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Eine deutlich ausgesprochene, chemische 
Verbindung der Bestandtheile, eine absolut 
homogeneMassa.-Haiding: Minerl. 1845. 19. -

Geschmolzene Metalle kristallisiren überhaupt leicht 
beim langsamen Erkalten. *) Die Analysen der bekannten 
Eisencarborete sind bereits sehr siche1·, genau und bekannt. 
Da bezügl:ch des chemisch gebundenen Kohlenstoffes im 
Durchschnitte: 

Stabeisen; weicher Gussstahl; 
0.4% 0.65% 

graues Roheisen, harter schweis,;barer Gusstahl etc. 
0·8% 1 ·08°/0 

eine steigende Reihe zu bilden scheinen, iu we Jeher die 
Glieder Stabeisen und graues Roheisen, wenn auch selten, 
aber denn doch kristallisiren: so ist auch die Kristallisation 
der übrigen Glieder, wie weicher und harter Gussstahl ge
rade keine Unmöglichkeit, ja in demselben Kristallsysteme 
wahrscheinlich. Die Aunahme der Kristallisation hei den 
GussstRhlköuigen könnte sogar auf einer Hauptbedingung 
hiezu basiren, nämlich : 

Auf der geeigneten Gelegeuheit zur chemi
schen Verbindung, welche gegeben ist: 

t. Bei einer mechanischen, lockeren, aber sehr innigen 
Einlagcruug der Kohlenstoff-Atome im Umschmelzmaterialc 
- Ct'mcntstahl, - wie sie bei der gesteigerten Temperatur 
- beim Umschmelzen höhere Temperatur, als bei der 
Ccmentstahlbildunl! - am kürzesten \Vege und am leich
testen in eine chemische Verbindung treten können. 

2. Bei jeuem vortheilhaften KohlenstoffverhiiltniE<se 
- im Cementstahle, - welches die chemische Zusammen
setzung der zu kristallisircndC'n Massa erfordert; wobei 
noch der chemischen Anziehung im begünstigC'ndcn flüssi
gen Zustande, - crhöhcte Temperatur uud Fluss-Haupt
agenticn - und schon im Momente des Zerrinuens jedes 
Materialstückes, die eiufache Verschiebung der Kohlenstoff
Atomc von aussen nach innen allein erübrigt. 

In der entschieden grösseren Anzahl renommirter 
Gussstahlhütten cles Auslandes giesst man die Kolben für 
schliessliche Rundwaare, auch rund; für Flachwaare mehr 
breit als dic:k; für quadratische nur quadratisch mit abge
stumpften Ecken. An diesen drei Formunterschieden ist 
wieder eine geometrische Reihe von Querschnittegrössen 
zu beobachten, wobei jedem Gliede dieser Reihe nur eine 
beschränkte Anzahl der Querschnitte, nn der fertigen \Vaare 
selbst, entspricht. Kurz man hält nicht grundlos, ja natur
widrig und rücksichtslos (wie beim Stabeisen) an einer be
liebigen Form der Gussstahlkönige; man findet es schäd
lich, immer von dem gleichen und grossen ursprünglic_hcn 
Querschnitte, - gewöhnlich 5 1/ 2 Zoll im Durchmesser und 
im Gevierte - einzig und allein durchs stetige Querschnitts
Vcrringern, auf alle möglichen schliesslichcn Formen und 
Querschnittsgrössrn zu übergeben. Und dass kleinere Quer
schnitte an Gussstahlkönigen doch nicht unbekannt sind, 
beweiset die Erwlihnung der österr. Zeitschrift für Berg
und Hüttenwesen, Nr. 52, de 1862, pag. 415. Sowie im 

*) F u c h s beschäftigte sich viel mit der Krystallisation 
der Eisencarborete. Er hält auch die Gussstahlbarren für ein 
Krystallisationsproduct. - Dingi. Jour. CXXIV 348. - Man 
findet oft das graue Roheisen in Octaiidcrn. - Rummels. Me
tall. il; polyt. Centralbl. 1840, S. 40. - Cornuel fand ein 
krystallisirte8 graues Roheisen in einem Puddlingsofen, wel
ches SpRltbarkeit nach dem Hexaeder zeigte. - Lieb. Jahr
buch lb52, pag. 3!Ji. -

specifischen Gewichte zwischen Stabeisen= 7 ·69 und Guss
stahl= 7·87; in der Ausdehnung durch die Wärme bei 
Stabeisen = 846, bei Gussstahl ungehärtet = 927; in der 
specifischen Wärme des Stabeisens = 0'1138 und des Guss
stahls = 0· 1185; in den Schmelzpunkten 1550 und 1350 
C ; im Festigkeitsmodul zwischen Stabeisen = 58000 und 
Gussstahl = 120000; endlich im Kohlenstoffgehalte, in 
der Härtefähigkeit, Elasticität und der Behandlung in der 
Hitze zwischen Stabeisen und Gussstahl auffallende Unter· 
schiede festgestellt sind, ebenso räumt ein rationeller Be
trieb: 

1. Bezüglich eines ursprünglichen zweckmässigen 
Querschnittes schon am Kolben; 

2. in der allerersten Kolbenüberschmiedung dem Guss
stahle seine Eigenthümlichkeiten ein. 

Die ßruchflliche eines vorzüglichen englischen Guss
stahls im rohen Könige zeigt kleine Poren und ein regel
mässiges, krystallinisch-fasriges Gefüge. Die glänzenden 
Fasern stehen immer senkrecht auf dem Flächenumfange, 
und liilden nach der Mitte Begegnungs-Diagonalen. Ich er
hielt hier 11.n dieser Hütte bei Gussstahlkönigen aus einem 
vorziiglichen Cementstahle auf der B.ruchfiäche oft 1 Linie 
starke Krystallc, welche piramidale vierseitige Prismen, 
durch verliingerte Abstu1npfung der Octaeder - Ecken zu 
sein schil'ncn. (Schluss folgt.) 

Einladung 
an alle Bergwerks-Verwandten Im österreichischen 

Kaiserstaate. 
Den bergmännisch -wissenschaftlichen Lesekreisen im 

!lsterrcichiscben Kaiserstaate werden für das Jahr 1865 wie
der m e h r e r e 1'' 1\ c h z e i t s c h r i f t e n kurze Zeit nach. 
ihrem Erscheinen zur ßeniitzung angeboten, nämlich: 

1. Berg- uml hiiltenmäunische Zeitung von ß. K er 1 und 
Wimmer; 

2. Zeitschrift fiir Berg-, Hütten- und Salinenwesen im 
preussischen Staate ; 

3, die baulichen Anlagen auf den Berg- , Hütten- und 
S11linenworkon in Preussen; 

4. der „Derggeistu; 
5. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure; 
6. Polytechnisches Journal von Dr. Ding 1 er; 
i. Polytechnisches Centralblatt; 
'> Neueste Erfindungen; 
\J. Zeitschrift des ö~terr. Ingenieur- und Architecten-

Vereins. 
Fiir den Fall, als noch eine 1rndere technische Zeitschrift 

zur Verfügung gestellt werden k!lnnte, werden die Lesekreise 
eingeladen, bei ihrer Anmeldung zugleich ihre diessfälligen 
Wünsche he knnnt zu gehen. 

Die Benützung der Zeitscltriftf'n wird in folgender Weise 
vermittelt werden. 

Am 1. jeden Monates (vom 1. Jänner 1865 angefangen) 
wird von Wien an jeden der tbei !nehmenden Lesekreise eine 
Anzahl \'On Nummern oder Heften durch die k. k. Fahrpost 
ver~cudet, Diese Nummern oder Hefte bleiben bis zum letz
teu Tage desselben Monates dem Lesekreise zur Benützung, 
und werden von demselben am 1·. des uäcbstfolgenden Mo
nates durch die k. k. Fahrpost au einen bestiwmten andern 
Lesekreis versendtt. 

Jede1· Sendung wird von hier aus eine Versendungskarte 
beigelegt, auf welcher die versendeten Nummern und Hefte, 
dann Zeit und Ordnung der weiteren Versendungen verzeich
net sind. Diese Karte bat die zugehörige Sendung bis zur 
Rückkunft nach Wien zu begleiten. 

D11mit kein Lesekreis in der festgesetzten Zeitdauer 
der Benützung beeinträchtiget werde, müssen die Versendun-
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gen stets vollständig und pünktlich an den festge
B e tz t en Tagen bewerkstelliget werden. Aus diesem Grunde 
muss man sich auch vorbehalten, die Versendungen an einen 
Lesekreis, welcher in dieser Hinsicht nicht gewissenhaft vor
gehen würde, ohne irgend einen Ersatz einzustellen. 

Die Anzahl der Lesekreise, welche an der ßeniitzung 
obiger Zeitschriften theilnehmen können, ist vorläufig auf 6 
beschränkt. Unter mehreren sieb bewerbenilen Lesekreisen er
halten in der Regel jene den Vorzug, welche eine grössere 
Mitgliederzahl und eine zweckmässigere Einrichtung bei der 
Benützung der Zeitschriften nRchweisen. 

Für den Fall, als sich weniger als 4 Lesekreise, zusam
men mit 50 Theilnehmern melden würden, behält man 11ich 
vor, die gegenwärtige Einladung zurückzuziehen. 

Diejenigen bergmännischen Lesekreise, welche von die
ser Einladung für das Jahr 1865 Gebrauch zu machen wün
schen, wollen dem gefertigten Secretariat: 

1. Das Namensverzeichniss sämmtliclier Theilnebmer; 
2. den Betrag von 1 ß. öst. W. filr jeden Theilnehmer 

(für das ganze Jahr 1865), endlich 
3. die genaue Adresse des Vertreters, an welchen diu 

Sendungen zu richten wären, und welcher für die Einhaltung 
d?r obigen Bedingungen die Bürgschaft übernimmt, spätestens 
bis zum 

lli. D e c e m b e r 1. J. 

einsenden. Ueber die eingelaufenen Anmeldungen wird sofort 
entschieden , und den etw8 nicht zngel8ssenen Lesekreisen 
die eingesendeten Geldbetrüge unverzüglich zurückgesendet 
werden. 

Wien, 27. October 1664. 

Stm\o.T\o.\ l\.u, öi\tm\t\\\'Atn,t'I\ \'l\~t'l\\tu,T- '\l,'1\1\ 

A.tth\\tc\m-V tTÜM. 
(Stadt, Tnchlanben S.) 

Notizen.. 
Zum Projecte einer Eisenbahn von Kanizsa nach 

Fünfkirchen *J. Das k. k. Handelsministerium hat unterm 1 :l. 
d. M. den Engläudern Riclrnrd J. W. Abb o tt u111l James 
Brend B~tten die nachgesuchte Bewilligung zur Vornahme 
der technischen Vorarbeiten für eine Locomotiveisenb>1hn von 
Gross-Kanizsa nach Fii11fkirchen zum Anschlusse an die von 
Fünfkirchen beziehungsweise U eszög nach Mohacs bestehende 
Eisenbaha auf die Dauer ein es Jahres ertheilt. Für die gleiche 
Linie hat auch der Gutsbesitzer Georg v. Mailath die Vor
arbeiten voraehmen lassen und soll derselbe sich bereits in 
dem Besitze eines vollständigen ßauprojectes befinden. Die 
SüdbRhagesellschaft, welcher concessionsmüssig ein Vorrecht 
auf die gedachte Linie zusteht, lässt eben jetzt die Vorar
beiten für eiae Verbindung zwischen der Ofen. Pra"erbofer 
Linie voa Kanizsa oder Kottori aus und Fü11fkirchc11° durch
führen, doch soll diese Verbindung nnch dem Wortlaute 
der Siidbahnconcession nicht dnrch eine Linie sondern mit
telst einer Zweigbahn nus der projcctirteu Km:izsa-Essegooer-
Eisenbalin bewerkstelligt werden. 

0 

Die Grazer Handelskammer über die Vervollstän· 
digung des österreichischen Eisenbahnnetzes. Das Gut
achte~ d~r K8mm~r erblickt in dieser Vervollständigung eine 
nnerlassbche Bedingung der coaunerciellen uad iudustriellcu 
Entwicklung des Staates, die namentlich auch auf den Grnzer 
Kammerbezir~ di_e wohlthätigsten Wirkungen äussern werde. 
~as die proJectirten neuen Eisenbahnen anbelangt, so bat 
die Kammer v~rzngeweise jene Linien in ßetrachtuag gezo
gen, welche die Interessen dieseb Kammerbezirkes unmittel
bar ode~ mit!elbar berühren. Die wichtigste Linie für ganz 
Oesterrßlch, Jedenfalls aber für Steiermark ist jene welche 
den Orient mit dem Westen Ton Europ" 8Df dem kürzesten 
Wege verbindet. Diese Strasse bat bei Belgrad ihren Anfang 
und endet mit ihrem Anschlusse an die Westbahn. Da der 

*) Wir fahren fol"t Mittheilnngen über alle montanistisch 
wichtigen Bahnprojecte zu machen. Die Red. 

ß8u der Eisenbahn von Constantinopel bis Belgrad von Seite 
der tiirkiechen Regierung mit Zuversicht erwartet werden 
kann, so verbindet diese Strasse die ganze europäische und 
asiatische Tiirkei und einen irrossen Theil von Russland auf 
dem kürzesten Wege mit Enirl8nd, Frankreich, Belgieu, der 
Schweiz, iiberhaupt mit dem Westen von Europa. Diese Linie 
beginnt in Semlin iiber Eesegg, Kanischa, Kottori. Nach An
sicht der unterzeichneten Kammer wäre hier die Richtung 
dahin zu ändern, dass der Anschluss in Kottori und nicht 
in Kanischa zu geschehen hätte, denn einerseits hat Kottori 
die Bestimmung, die BRhn nach Sliden iibcr Agram 8bzuzwei
gen, und andererseits würde die Bahn über Kanischa nach· 
Kottori geführt um mehrere Meilen länger. Die Verbindung 
von Drucl< mit der Westbahn wird sp~ciell als ·eine Lebens
frage fiir Steiermark bezeichnet, die Verbindung von Druck 
nach Haag höchst wiiuschenswerth genannt und dabei die 
Nothwendigkeit von Zweigbahnen nach Vordernberg und ~isen
erz betont. Weiter wird die Anfmerlcsamkeit der Regierung 
anf eine Linie von Hottenmann iiber Aussee und Ischl mit 
dem Anschlusse an die Westbahn bei Strnsswalchen mit dem 
ßemerkeu gelenlct dass sia die kiirzest~ Verbiadung mit dem 
Orient bewerk~telli

1

ge und vor ihr alle anderen Linien in den Hin
tergrund treten miissen. Das Memorandum schlägt für Croatien 
ullll Slavonien folgen1lc Linien vor: 1. Esseg ·Semlin. 2. Es
ecg-Sissek-Karlstadt-Fiume. :1. Agram-Kotoriba. 4. St. Peter
Finme. ßezilglich der Linien ad 1 und 2 meint nun die croa
tische Haadels· und Gewerbekammer, dass sich aus Rücksicht 
auf die national-ökonomischen und commerciellen Interessen 
des Landes besser nachstehende Richtungen empfehlen: Sem
lin-Diakovar-Posch cg8-Agram mit den beziiglichen Fliigeln: 
Essegg-DiakovRr, ßrod-Diakovnr, und da der Fliigel Agram
Karlstadt bereits 8Usgebant i•t, so wiire zur vollständigen und 
kürzeBten Verbindnug der Ströme Donau, 'l'heiss, Druu und 
Save mit dem adriatischen Me11re und zur Befriedigung aller 
loc11len Interessen nur noch die Bahn von Karlstadt nach 
Finme herzustellen. Bezüglich der Linien ad :1 und 4 ist die 
Kammer iranz einverst8nden mit dem l\Iemorandnm, nur 
empfiehlt sie dem Handelsminhterimn, dieselben iu die Cladse 
der dringend nlltbigen und sogleich in Angriff zu nehmenden 
Duhnen zu versetzen. n\Vr. Ztg.u 

Metrisches Mass und Gewicht. Wir nehmen Act vou 
einer neuerlichen Kundgebung für die Einführung des metri
schen Systems. - Oer Centml-Ansschnss des Ver c in es der 
österreichischen Industriellen hat in einem Circulare 
die Einführung des metrischen Mass- und Gcwich1s-Syste1nes 
befiirwortet, indem er sieh dabei auf die vom d<mtschen Hnn
delstage im Jahre l 8G 1 gefassten ßeschlüsstl beruft. Der Ver
ein verkennt keineswel(S die Schwierigkeiten dies~s Uut~r
nehmens und überliisst es den einzelnen Gescbiiftskreiscn, wie
viel von diestin Vorschlägen schon jetzt in die Praxis ilber
gefilhrt werden kann; was aber unmittelbar und sofort er
reicht werden könne, dus stJi die .Einführung des Zollcent
ners (50 Kilogramm --= O·S9 Wr. Ctr.) im östtirreichi.chen 
Handelsverkehr. Preussen habe, währe11d die übrigen dent•chen 
Sta8ten iibor die Einführung des metrischen Sy•temes bera
lhen, sofort znm grossen Vortbeile seines Lande• den Zoll
ceutner als Handel<gcwicht eingeführt. Auch iu Oester~eich 
sei in dieser Beziehung bereits durch die Aunnhme dieser 
neuen Gewichtseinheit bei den Zolliimtern, den Eisenbahnen 
und der Marine die ßahn fiir die allgemciuo Einfiihruug der
selben im Handelsverlrnhre gebrochen, und der Verein fordert 
nun Alle, die dabei iuteressirt sein mögen, auf, für die Er
reichung dieses Zieles mit allen gesetzlichen Mitteln zu wirken. 

(„Austria.•) 

Eine bergrechtliohe Bewegung in Frankreich. Nach
dem bei den Reformen der deutschen und österreichischen 
Berggesetzgebung stets anf dne französische Bergrecht Riick
sicht genommen wird, und mit Hecht, weil da~selbe ddr heu
tigen industriellen Zeit näher steht als unsere ält.ere Berg
gesetzgebung des XVI. und XVII. Jahrhunderts, fangen iu 
Frnnkreich seit ein paar Jahren Strebnngen nach einer Abände
rung des Bergwerksgesetzes von 181 O an, )8UI zu werden. 
Schon mehrmal wurde, ~ogar t on officiöser Seite, eine Reform 
der ßerggesetzgebung als bevorstehend Rngedentet. Vor Kur
zem meldete der Kölner nBerggeistu unter der Chiffre N. N. 
von der französischen Gränze Nachstehendes: nDie Steinkoh
lenbergwerksbesitzer in Frankreich bereiten eich vor, einige 
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Aenderungeo io dem Bergwerksgesetz vom 21. April 1810 auf 
dem Wege der Petitionen herbeizuführen. Besonders sind es 
folgende Punkte: 1. Art. 11 1 Tit. Ill bestimmt, dass berg· 
männische Anlagen in ummauerten Gehegen, Höfen oder Gär
ten oder auf den zu \Volrnungen oder zu ummauerten Gärten 
gehörigen Gruodstiickeo nur in 100 Meter Entferouog voo 
den Gehöften oder Wohni;ngen vorgenommen werden dürfeu. 
Die Petenten wollen diesen Schutz von den ummauerten Ge
hegen und Gärten RU~geschlossen und our auf Wohnungen und 
die zugehörigen Höfe beschränkt wis~en, sie wiinschen die Ent· 
fernung auf 25 Meter verkiirzt, uod auch nur dann anwend
bar, wenn der Eigenthiimcr der Wohnung zugleich Eigen
thümer des angränzeuden Landes ist. 2. Bin Decrct aus dem 
Jahre 1852 verbietet., dass der Eigenthiimer einer Bergwerks
coocession eine neue Concession erwerbe. Die Petenten wei
sen nach, wie schädlich dieses Verbot auf die Entwickelung 
des Bergbaues wirtet, und befürworten seine Abschaffung. :1. 
Die verhältnissmässige Steuer soll zwar nach dem Gesetz 
5pCt. vom Reinertrag nicht iibersteigen; abgesehen davon, dass 
dieses Maximum zur Regel geworden, so werde die Steuerer
hebung mit grosser Rigorosität gehandhaht. Soll die ver
hältnissmässige Steuer anfrecht erhalten werden, so wünschen 
die Petenten die Hernbsetzung derselben auf 2112 pCt., wie 
in Belgieu; einfacher scheint es den ßittstellero, für jede ge
förderte Tonne Kohlen (a 20 Ctr.) eine Steuer vo11 10 Cts. zu 
erheben, wobei dem Bergwerk&besitzer es freistehen ~oll, auf 
Erlassung anzutragen, wenn er naehweist, dass er das Berg· 
werk ohne Nutzen betrieb.in hat. Die frnnzösiRchen Berg
werksbesitzer wilnsche11 also die jetzige Nettobe
steuerung mit einer ßruttob est euerung vertauscht 
zu sehen. 8ie weisen übrigens nach, dRss die vorgeschla
gene Steuer dem Staate ciue Einnahme von 1 Mill. Frnnce11 
sichere. 4. Das Ges~tz sichert den .Bergwerken das Recht der 
Expropriation zur Erwerbung des für Zufuhrwege nothwendi
gen Terrai11s für den doppelten Werth; als solche Zufuh~wege 
werden aber nur einfache Landstrassen angesehe11, die Anlage 
von Eise11bahnen uud Kanälen zur Verbindung der Förder
punkte mit den grosseu Eisenbahuen und Kaniilen siod von 
diesem R~chtc ausgeschlossen. Dio Petenten wiinschen eins 
Expropriatiousrecht auf auf dieeo Art von Vorbiuduugowogen, 
wenn sio wenigstens 10 Kilometer lang sind 1 ausgedehnt zu 
sehen, wollen nber auch für das hierzu n5th ige Terrain den 
doppelten Werth bezahlen.• · 

Wir unsererseits können nicht umhin, dieser Bewegung, 
welche fast ein wenig nreactionäru klingt, einige Aufmerksam
keit zu schenken. Denn belrnnntlich hiilt mun bei uos die Be
steuerung auf Basis des Reinertrages fiir einen von der 
nFinanzwissenschaftu geforderten Fortschritt, uml wir sind 
gewohnt dabei die an der Bruttosteuer festhaltoutlen Gegner, 
die sich eben t111ter den Dergbaueudcn nicht so selten vorfi11-
den, auf das Beispiel Prankreichs zu weisen! Und nun?-? -
Allerdings geht dieses ri1ckschrittliche Verlangen, weniger 
auf dH.s Zuriickgreifen zur Bruttosteuer, als auf Ver minder u n g 
derselben, da den I"ranzoseo schon 5% Maximum zuviel erschei
nen. Was soll denn nher unser i% und darüber (Massenge
bühr, F'reischurf•teuer, Aeqivalent etc.) zahlender Bergbau dazu 
sagen, wcun die Franzosen, Belgier und vielleicht nachfolgend 
die Prensscn eine weitere Herabsetzung ihrer Bergwerkssteuern 
durchsetzen, indess unsere zur Concurrnnz mit ihnen gezwun
gene Montanindustrie vielleicht eher noch eine Erhöhung als 
eine Vermindernug zu erwarten hat?! 0. II. 

Unglücksfall. Aus Neueukirchen (Rheinpreusscn) wird 
-von einem bedeutenden Unfall durch schlagende Wetter in 
den Zeitu11gen berichtet. Wir werden nicht verfehlen, sobald 
wir fachmännische Nachrichten dariiber finden, selbe mitzu
theilen. 

A d m i n i s t r a t i v e ,;:;. 

Eroenoungen. 
Vom k. k. Finanzministtirium. 

Der beim Finanzministerium in Verwendung stehende 
Bergwesens-Expectant Alexander Scher k s zum Ober-Biber
stollner Pochwerks-lnspectors-Acljuncten bei der 'Viodschach
ter Vergverwaltung (Z. 46062-629, ddo. 19. October 1864). 

Der Pojniker k. k. und gewerkschaftliche Hammerschaf
fer Adolph Ran er zum Hüttenmeister, zugleich liüttenver
waltungs-Adjuucteo bei der Rhonilzer Eisenwerks-Verwaltung 

Erledigung. 

Zwei Schichten meister s-Adjun cteostell e n bei 
der Salinen-ßerginspection zu Wieliczka in der XI. Diäten
classe, mit dem Gehalte jährl. 525 fl. , einem Salzdeputate 
jährl. 15 Pfund per Familienkopf und gegen Erlag einer Cäu
tion von 262 fl. 5() kr. - GeS11che sind 1 iusbesondere unter 
Nachweisuog der bergakademische11 Studien, <ler practiscbeu 
Ausbildung im Bergba11facho überhaupt und der Manipula
tions- und Localkenntuisso des Wieliczkaer Grubenbaues 
insbesondere der Kenntniss einer slavischen, vorzugsweise de; 
polnischen Sprache, und einer zum Grubendieoste geeigneten 
Körpercoustitution, binnen vier Wochen bei der Berg- uod 
Sali11en-Direction in \Vieliczka ei11zubringen. 

ErkenntniH. 

Nachdem die Theilhaber <los in der Gemein de Miszbanya 
befindlichen Floriani Bergwerkes dem hierämtli eben , io den 
Nummern l i7, 182 uud 183 des Amtsblattes „ Siirgönyu mit 
1''estsetzung eines 45tiigigen Termines kundgemachten Auftrage 
vom 16. Juli l. J„ Z. lO~:l mit welchetti dieselben zur ord
nuogsmässigen Bauhafthultung, Bestellung eines Directors, 
Entrichtung rückstäudiger Masseugebiihren und zur Rechit
gung des vernachlässigten Berg hauLetriebes aufgefordert wur
den, nicht entsprochen huben; so fiudet diese königl. Berg
hauptmannschaft hiemit im Sinne der §§. 243 und 244 all. 
B. G. auf Entziehung dieses Bergwerkes mit dem Beisatze zu 
erkenne11: dass nach erfolgter Hcchtskräftigwerdung dieses 
Erkenntmsses aa~ weitere Im Si n11e des ~· 2:i3 all. B. G. ver
aulasst werden wird. 

Nagybanya, am 12. Octo\Jer lbG-1. 
Von der köuigl. Berghauptmannschaft. 

M.ontan-Hand buch 
21. Jahrgang für 186' und 1865 

ist erschienen uod im Wege des ß uchhandels uod beim Heraus
geber (Rechuungsrathe Joh. B. Kraus), SingerstrusRe Nr. 8, 
1. Stiege, 3. Stock, Thür Nr. 18 zu huben, u. z. ein Exemplar 
auf Velinpapier 1 iu Leinwaml gebunden um 3 fl., 1 Exemplar 
auf Druckpapier, broschirt, um 2 fl. (S3-~5) 

~ 
[8G/37j 

Annonce 
für eine 

gesellschaftliche Montanunternehmung. 
Unweit Pilsen, in Böhmen, sind einige Steinkohlen

und Schwefelkies-Werke, - daun eine Anzahl von Preischiir
fen auf Steinkohle, nn der \Vestbahn und in einiger Entfer
uung von derselben s ituirt, - preiswürdig zu vergeben. Hier
auf Reflecfr·ende erhalten innerhalb der Zeit bis zum 10. De
cember 18fi4, nilhcrc Auskuuft heim Buchhalter Herrn Wil
helm Kraus, Prag, Nr. C. 2i)I. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prä.numerationspreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder ö 'fhlr. 10 N gr. !fit fro.nco Poetvereendnng S fl. 80 kr. ö. W. Die Jahres ab o n n en te n 
erhalten einen oflicielle11 Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hiittenmiiunischen Maschinen-, Bau- und Anfbereituogswe~en 
Bammt .Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11~ Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art ktinueu our franco angenommen werden. 

Dr_uck vo11 K1Lrl Wi11ter11ilz & Comp. 111 Wie11. 
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Die Eisenindustrie-Krisis. 

11 Vver den Schaden hat, darf für den Spott nicht sor
genu, sagt ein altes deutsches Sprichwort, welches sich 
auch heute wieder an der österreichischen Eisenindustrie 
bewährt. Die Krisis derselben, welche in dem gegenwärti
gen Augenblicke wieder diesen für uns so wichtigen Gewerbs
zweig bedroht, und selbst an solide Etablissements, die man 
für festgewurzelt hielt, die Axt zu legen scheint, wird nicht 
bloss als eine Calamität für die unmittelbar dadurch Ge
troffenen, sondern auch als ein Arßument für die oft wie
derholten Behauptungen angesehen, unsere Eisenindustrie 
sei zurückgeblieben, halte die Preise zu hoch, und Ter
diene ihr Schicksal durch ihre eigene Schuld ! 

Wir wollen nicht leugnen, dass in früherer Zeit von 
der Gesetzgebung 1 ebenso wie von den Eisengewerken 
selbst Manches versäumt und gefehlt worden, ja! wir kön
nen ganz wohl zugeben, dass auch jetzt noch Manches zu 
vervollkommnen bliebe - aber wir dürfen auch nicht ver
gessen lassen , was seit zwanzig, vielleicht seit drcissig 
Jahren an Fortschritten bei uns geschehen ist, um das Vc1·
siiumte nachzuholen. Dass diese Fortschritte, welche mit 
grossem Capitalsaufwande verbunden waren, gerade mit 
den ungünstigsten Verhältnissen einer au politischen und 
commerzicllcn Schwankungen überreichen Periode zusam
menfielen, ist ein grosses Unglück; denn die Resultate der 
unter normalen Zuständen begonnenen Verbesserungen 
würden ganz andere sein, wenn die Eisenindustrie nicht 
wiederholt gerade dann von Aussen wäre erschüttert wor
den, als eben die Zeit gekommen war - die Früchte der 
gemachten Reformen zu ernten ! 'Vir werden dieses Thema 
ein andermal ausführlicher erörtern; wir wollten es eben 
heute nur beriihren, weil die Nothstände unserer Eisenin
dustrie in diesem Blatte mit Stillschweigen nicht übergan
gen werden durften, und weil es uns drängte zu erinnern, 
dass die hereingebrochene Calamität uicht lediglich aus 
inncm Ursachen stamme, und nicht gerade Oesterreich 
allein eigenthümlich ist. Eben lesen wir im 11Berggeiste•• 
folgenden Artikel: 

nUeber die Lage der englischen Eisenindu-

et r i e theilt der n Moniteur des intcrcts matericls u aus Lon
don Folgendes mit: 

Die englische Eisenindustrie bietet augenblicklich einen 
ganz aussergewöhnlichen Anblick dar. Fasst man nur die 
mercan til e Seite in's Auge, so findet man gegenwärtig 
in Folge der grosscn Bedürfnisse der Consumenten den 
Markt sehr belebt; aber zugleich verhindert die hereinge
brochene Ge 1 d k ri s i s seit einiger Zeit jede Speculation 
und ist durch dieselbe die Festigkeit del' Course sehr er
schüttert. Betrachtet man dagegen die in du s tri e 11 e 
Seite, so fällt Einem zunäch8t der lange, ununterbrochene, 
leidenschaftliche Co n fl i c t in's Auge, der zwischen den 
Arbeitsgebern einestheils und den Berg· und Hüt
tenarbeitern andernthcils ausgebrochen ist. Die Unzu
friedenheit und Widcrspänstigkeit droht sich förmlich un
ter dem englischen Arbeiterstande einzunisten. Wenigstens 
fürchten diess mehrere Walzwerk- und Hüttenbesitzer und 
haben desshalb den Entschluss gefasst und zum Theil be
reits ausgeführt, auf dem Continent, in Belgien zufriedenere 
und fügsamere Arbeiter aufzusuchen und unter günstigen 
Anerbietungen zu engagiren. In Folge dessen sind schon 
viele belgische Arbeiter nach England übergesiedelt. Neben 
dieser Wunde, an der die englische Eisenindustrie krankt, 
macht sich noch ein anderer Uebelstand mehr und mehr 
fühlbar, und der besteht darin, dass die Selb s t k o s t e n 
des englischen Eisens in einer ununterbrochenen Steige
ru ng begriffen sind. Die natürlichen Mittel zur Production, 
das Brennmaterial die Kohlen werden nicht billiger, son-' . dem im Gegentheil thcurer, da dieselben aus immer weiterer 
Entfernung, selb~t schon vom Contincnt, und noch oben
drein in schlechterer Qualität, nach den Hochöfen herbei
geschafft werden müssen. Dazu kommt ferner, dass man in 
der Fabrikation keine Fortschritte gemacht hat, sondel'n 
im Gegentheil hinter andern Ländern zurückgeblieben ist. 
Auf dem Conti n e n t ist dagegen umgekehrt die Eisenin
dustrie durchaus noch nicht auf dem Gipfel ihrer Entwick
lung angelangt, sondern sie schreitet dort stufenweise noch 
immer weiter voran und nimmt bereits durch die Herab
setzung ihrer Preise in etolzcm'Selbstgefühl die Concurrenz 
mit der englischen Industrie auf. Diese Concurrenz des frem-
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den Eisens mit dem englischen wird es den Engländern 
nicht lange mehr gestatten, mit ihren Preisen in die Höhe 
zu gehen. Indem die Fabrikationskosten auf dem Festlande 
sich vermindern, in England dagegen wachsen, muss noth
wendiger Weise ein Moment eintreten, wo die gefährliche 
Concurrenz mit dem Auslande der englischen Industrie 
einen Stoss versetzt und sie zwingen wird, alle Mittel auf
zubieten, um das bisherige Uebergewicht des englischen 
Eisens auf dem Weltmarkte zu behaupten." 

Wie in England die Selbstkosten des Eisens 
in ununterbrochener Steigerung begl'iffen sind, so sind 
auch bei uns die Elemente der Gestehungskosten, Arbeits
lohn 

1 
Kohlenpreise, Capitalzins etc. im Steigen , und die 

Preise unseres Eisens sind keineswegs in gleichem 
Masse gestiegen; ja sie wurden sogar hie und da unter ein, 
solchen Verhältnissen entsprechendes Niveau herabge
drückt. - Was der ncnglische" Conflict zwischen Arbeit
gebern und Arbeitern jenseits des Kanals verschuldet, -
ist uns zwtu noch fremd; aber gewisse Eigenthiimlichkei
ten unserer - insbesondere der alpinen - Arbeiter
bevölkerungen - haben auch bei uns Einfluss auf die 
Kosten und rufen nach Abhilfe, wenn sie selbst durch Her
anziehung von gewandten, genügsamen und bildungsfähi
gen Arbeitern aus andern Provinzen geschehen müsste. -
Leider aber hat speciell für uns die eng 1 i s c h e Krisis 
noch die Bedeutung, dass sie zur Erstarkung der belgi
schen und preussischen Eisenindustrie beiträgt, welche sei
nerzeit mit der u n s er n in Concurrenz treten wird. Darum 
wäre zu wünschen, dass durch baldigste Inangl'iffnahme 
unseres Bahn-Netzes ein Anstose zum Wiedci·aufächwunge 
unserer Eisenwerke gegeben werde - eh c es zu spät 
ist. 0. H. 

Specielles über vorzüglichen Gussstahl. 
Von Emilian Resch, k. k. Werkscontrolor zu Hirschwang 

bei Reichenau. 

(Schluss.) 

Ob übrigens die Gussstahlkolben ein deutliches oder 
undeutliches Krystallisationsproduct sind, ob sie überhaupt 
krystallisiren oder nicht, eo hält man doch an be
rühmten Gussstahlhütten daran, und zwar mit entschiede· 
nem Vortheile fest, dass in der ganzen Bearbeitung eines 
Gussstahlkolbens d i c natürliche, ursprüngliche 
Lage der Moleküle nicht zu sehr verechoben, 
v er d r ü c kt u n d v e r n i c h t et w e r d e. 

Beim ersten U eberschmieden der Gussstahlkönige: 
1. Müssen alle inneren Poren zusammenschweissen, 

denn bei der ganzen späteren Bearbeitung geachieht es eel
ten mehr; die im ersten Ganzschmieden nicht vollkommen 
zusammengeschweissten Poren werden dann später ge
wöhnlich nur fein in die Länge gezogen. Solcher Gusseta.hl 
zeigt echlieeelich beim Feilen und Poliren Risee. 

2. Des nothwendigen Zusammenhanges der kryetallini
schen Moleküle wegen, muse statt ihrer einfachen Aneinan
derreihung, ein zweckmässig hergestelltee Ineinandergreifen 
bezweckt werden; ansonet charakterisirt solchen Gussstahl 
die echliesslicheVerarbeitung ale unganz 1 er zerfähr.t 
unter den Händen. 

Stelle man sich einen runden sowohl als einen vier-

eckigen Gussstahlkolben im Querschnitte vor 1 und zwar 
sowohl zwischen schmalen, als breiten Amboss· und Ham
merbahnen; berücksichtige man weit'lr das radiale strah
lige Gefüge desselben, - auch wenn man ein solches mit 
freiem Auge gar nicht bemerkt, eo kann doch eine radiale 
Krystallieation stattgefunden haben - und beim ersten 
Ganz- oder Umfängschmieden, wenn auch bei gehöriger 
sanften Hitze, doch zu starke, zu rasche und zu viele Ham
merstreiche hintereinander im verticalen Durchmesser: so 
muss nothwendig , weil links und rechts kein Widerstand 
vorbanden, weil im horizontalen Durchmesser von auseen 
nach innen kein Druck stattfindet, ein Ausweichen der 
Masse aus dem Centro nach den beiden horizontalen Ra
dien nach aussen erfolgen. Sowie in diesem Falle in der 
vcrticalen Richtung ein Zusammendrücken der Krystallfa
sern sich ergibt, so ist ihre Trennung dagegen in horizon
taler Richtung - statt entsprechendem Zusammengreifen -
ganz natürlich. Sogleich auf diese gestörten Flächen erfol
gende Schläge machen - im Gegensatze zum Stabeisen -
den Fehler nicht immer gut. Solcher Stahl zeigt sich meist 
kantenrissig. 

Ein regelrechtes Ganzschmieden muss, die Kf)lbenachso 
mit der Bahnlänge parallel, mit einzelnen dicht aneinander 
gereihten, gelinden Hammerstreichen den ganzen Umfaug 
rasch abhä.mmern, und dann, beim wiederholten Drehen, 
mit der Intensität und der Anzahl Streiche auf dieselbe 
Stelle nach und nach steigen. Dies ist bei runden Kolben 
und schmalen Bahnen leicht und vorthcilhaft durchzufüh
ren, und eine ähnliche Vorsicht beim Recken über die 
Bahn selbstverständlich. Vier· und noch besser achteckige 
Kolben lassen das gleiche, vorsichtige erste Ganzschmie
den bei schmalen Bahnen fast ebenao günstig zu, als runde 
Kolben bei breiten Bahuen. Dagegen sind viel'Cckige 
Kolben mit breiten Bahnen nur dann unschädlich abzu
echmieden, - versteht eich mit aller schon besagten Vor· 
sieht - wenn man auf eine Fläche nicht mehr als einen 
Schlag abwechselnd führt, und die Kanten in ein Achteck 
einfallen lässt. 

Reinen Stabeisen-Manipulanten, welche eine Schweise
oder Glühhitze mit dem stärksten Drucke und Schlage so 
sahnell als möglich auszubeuten gewohnt sind, erscheinen 
berührte Vorsichten bei der Einleitung der Gussstahlbear
beitung nicht gar so selten eine Haarspalterei 1 jedoch nur 
zum Nachtbeile des Erfolges in der qualitätmässigcn Guss
stahlerzeugung, und mit Hintansetzung der so wichtigen 
Erfahrung, dass Gussstahl 1 und insbesondere der vorzüg
liche, in der Bearbeitung weniger leicht als Stabeisen ab
kühlt, ja dass er dabei anfänglich je dichter desto heie
ser wird, und daea dieser Zeitpunkt das Ganzwerden be
günstiget, 

Als weitere Rücksicht für die vorsichtige, heikliche, 
entecheidendP, richtige Einleitung der Gussstahlbearbeitung 
sah ich: 

1. Die gehörig vorgewärmten Kolben in einer Mischung 
wälzen, welche aus 216 Kubikzoll feingeeiebtem feuerfe
sten Thon und 8 Kubikzoll feinpulverieirtem Borax bestand, 
und mit Wasser angerührt war. Die derart überzogenen 
Kolben erhielten erst dann die Schmiedhitze. Solche Vor
sicht gab auch an dieser Hütte hier , nur äusserst selten 
einen riesigen Gussstahl. 

2. Die rationelle Anwendung eines Kern. Ambosses, 
an welchem der Kern eine rcchtwinklichte Vertiefung, mit 
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Rücksicht auf die ganz zuschmiedenden Kolben derart an
gebracht hatte, dass die beiden Senkrechten auf die Flä
chen der Vertiefung mit der Verticalen durch die Hammer
bahn je einen Winkel von 120 Graden einschlossen. Die 
Versinnlichung ist leicht, dass bei runder und achteckiger 
Kolbenform jeder Hammerstreich von drei symmetrisch ver
theilten Seiten eine zusammengreifende Wirkung nach dem 
Centro hervorbringt, und nicht leicht eine seitliche Aus
weichung der Masse zuläs11t. Durch das momentane Einhal
ten einer dreikantigen Ausfüllzunge an einem Stiele in das 
Winkelgesenk ermöi,'licht man selbst die Bearbeitung von 
breiteren Flächen. Der gesicherte, andauerude Erfolg ist 
die einzige Logik eines Manipulanten; er muss daher der 
Anforderung des Handels unbedingt Rechnung tragen. 

Auf dem Gussstahl-Markte sieht man sehr auf eine 
ganz reine, glatte Oberfläche des Gussstahls. 

Ein rauher Kolben durch eine angegriffene Form, oder 
mit Kaltnähten, ein rauher Kolben durch herausgcstemmte 
Spritzkörner - weil sich solche nicht leicht verschweissen 
- oder durch rauhe Hammer- und Ambossbahnen, wie 
durch angegriffene Walzen erst rauh geworden, gibt auch 
bei der stärksten späteren Formveränderung immer nur 
eine schliesslich unansehnliche Streckwaare; weil die 
schliessliche Oberfläche nur jene des ursprünglichen Kol
bens, oder jene bleibt, welche der Gussstahl in der Bear
beitung einmal angenommen hat*). 

Englische Gussstahlkolben kommen rein und glän
zend glatt aus den lngiissen. Nach den hierortigen Erfah
rungen hat es zur Reinheit der Kolbenoberfläche - selbst 
zur Vermeidung der Spritzkörner - sehr viel beigetragen, 
die Ingüsse vor dem Eingusse mit Holztheer innerlich zu 
bestreichen. 

Beim Giessen metallener Kanonen müssen die Guss
formen unter einem gewissen Winkel zum Horizonte ge
stellt sein, wenn man Gusslöcher vermeiden will. In Shef
:6.eld stellt man die Ingüsse in eine Vertiefung der Hütten
sohle unter 60 Graden Neiguni:. Die Könige - Kolben -
haben dabei nur wenige kleine, in der spätern Bearbeitung 
verschwindende, unschädliche Poren im Inneren. - (Zu 
Reichraming liess Herr Bergrath S perl dem Untersatze 
der Ingüsse rückwärts - der Eingussseite gegenüber -
3/~ Zoll hoch unterlegen, wobei der Neigungswinkel mehr 
als 60 Grade betrug.) Erfahrungsgemäss sind die meisten · 
Unreinigkeiten und Poren in dem obersten Theile des Kö
nigs. Bei geneigter Stellung des Iugusses spitzt sich der 
Theil in eine Zunge mehr oder weniger aus, nimmt doch 
die meisten Poren und Unreinigkeiten auf, und verringert 
jedenfalls jenen Calo, welcher beim Abschlagen des oberen 
Theiles eines aufrecht gegossenen Königs fällt. 

Der lutirte Haubcnstoppel des Gussstahltiegels muss 
schon beim ersten Visitiren weggesto.ssen werden - Hin-

*) Bei meinen wiederholten Besuchen der k. k. Reich
ruminger Hüttenwerke, welche ihre gegenwärtige Bedeutung, 
Ausdehnung und Entwickelung der so trefflichen Würdigung 
der eigenen Brennstoff-Transport· und Absatzverhältnisse durch 
den gegenwärtigen Herrn k. k. Bergrath und Hammerreferen
ten Spe rl zu Eisenerz, verdanken , studirte ich im Inlande 
zuerst die berührte Sorgfalt in der Bearbeitung der Gussstahl
kolben, wie solche durch den genannten damaligen Herrn 
Werksvorstand auf das strengste, aber auch mit dem glän
zendsten Erfolge dnrchgefilhrt wurde. 

Herr Bergrath Sperl liess consequent auch die Bahnen 
der gussstählernen Hammer- und Amboskerne fleissig unter
suchen, frisch herstellen, feilen und schleifen. 

einfallen von Thon - ; darauf ist ein abermaliges Schlies
sen des Haubenlochs unausführbar - Hineinfallen von 
Asche - ; ein innerliches, wenn auch oft sehr geringes An
greifen der Schmelztiegel gehört zu den Thatsachen , und 
eudlich sind auch enthaltene Unreinigkeiten in den mitgat
tirten Abfällen natürlich: daher Eisensilicatb ildungen an
zunehmen. Zur sicheren Verschlackuug aller Unreinigkei
ten hat sich an der hiesigen Hütte ein Mauganzusatz be
währt. 

Reines, fein gepochtes und gesiebtes l\:langau-Supcr
oxyd wird mit so viel Holztheer angerührt, dass die Masse 
zusammenhält; die zur Hälfte - wegen starken Aufkochens 
- damit angefüllten Gussstahltiegel werden lutirt, und 
durch eine Schmelz-Campagne im Vorwärmherde gdassen. 
Das so reducirte Mangan wird hierauf gepocht, nochmals 
in Tiegel gefüllt, und im Vorwärmherde während Einer 
Charge vom Theerüberschusse gebrannt. Per 1 Tiegel 
Umschmelzmaterial 1/, Loth Manganzusatz leistet gute 
Dienste. 

Zu den grössten Uebelständen bei der Gussstahl-Ma
nipulation zählt man das schädliche Poröswerden der Guss
stahlkolben. Kolben von berühmtem englischen Gussstahl 
zeigen oft im Bruche lautP.r sehr kleine, runde, irisirende, 
ganz unschädliche, später ganzwerdende Poren, welche 
Yollkommen regelmässig entstanden und vertheilt sind. Von 
diesen ist hier keine Rede. Nur unregelmäsige, verschieden 
grosse Poren, durch die Masse ungleich vertheilt, oder iu 
der Mittelsenkuug des Kolbens conceutrirt, üben einen 
nachtheiligen Einfluss aus, und diese aus verschiedenen, in 
ihrer Wechsel- und summarischen Wirkung noch nicht 
leicht zu berechnenden Grundursachen. 

1. Bei eine1· sorgfältigen Manipulation hält mnn beim 
Ausgiessen nicht blos die unverkennbare Schlacke, son
dern gern auch jeden schwimmenden Metallfleck zurück, 
um jedes auch nicht augenfällige Aufkochen zu vermeiden. 

2. Wie andere Oefen, hat auch ein Schacht des Guss
stahlofens seine zu studirende uud genau zu berücksichti
gende Eigenthümlichkeit. Beim wiederholten Visitiren 
merkt sich eiu geschickter Gussstahlmeister die mehr weni· 
ger heissen Tiegel, den geringeren und höheren Flussgrad 
der einzelnen. Zu heisse Tiegel - was nur bei den härte
ren Gussstahlsorten zu nehmen ist - lässt er später als 
die minder heissen herausnehmen und ausgiessen, um don 
Ausguss derselbeu Charge in möglichst gleicher Tempera
tur vorzunehmen, was für die gleiche Qu1tlitüt der Kolben, 
und insbesondere beim Zusammengiessen mehrerer Tiegel 
wichtig ist. Harter zu heiss ausgegossener Gussstuhl -
man kann das nöthige Auskühlen thcils durch das Stellen
lassen der Tiegel, theils durch einen dünneren Einguss
strahl auch leicht reguliren - wird inwendig, noch mehr 
aber auswendig ungleich porös. Beim Visitiren legt sich 
zu heisser Gussstahl dünn und gestrickt, ein zu wenig hcis
ser, kühler - topfiger - dickflüssig an die Rutte an. 

3. Ein topfiger Guss wirft viel mehr Funken, als ein 
gehöriger Fluss; er macht auch im Tiegel mehr anhängen; 
er kocht beim Eingiessen. 

4. Für weichen· Gussstahl, der natürlich eine hohere 
Schmelzhitze zum gehörigen Flusse verlangt, scheinen un
sere weniger haltbaren Tiegel*) und die weniger ausgie-

*) Wenn uns auch kein feuerfester Thon von Stour
bridge - Worcestershire - für unsern Gussstahltiegel zu 
Gebote steht so hat das Erzeugen der Gussstahltiegel mit 

' * 
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bige Holzkohlenanwendung, gegenüber den englischen 
Tiegeln und der Coaksfeuerung, entschieden im Nachtbeile 
zu sein. Je weicher der Gusstabl, desto leichter bekommt 
er bei uns Porenschaden. 

5. Die sehr wichtige Operation des Tiegelausgiessens 
vertr1 man in England nur immer einer und derselben, 
Person, ..tem geübten, erfahrenen Werkführer an. Er giesst 
den Tiegelinhalt von 50 Pfd. mit gewohnter Handfestigkeit, 
continuirlich, gleichmässig und rasch aus. 

6. Gussstahl , der schädliche Poren bekommen soll, 
bläht sich während des Kaltwerdens, was Beschwerdeekel 
wenig hindern. 

7. Die Scheuerung der Oberfläche an den zum Um
schmelzen bestimmten Gussstahl-Materialstiicken, wie man 
solche an manchen Gussstahlhütten bemerken kann, dürfte 
11icht gerade zur übertriebenen Sorgfalt zu zählen sein. 

8. Das gegenüber dem rohen Gusseisen so auffallend 

Mönch und Nonne, wie sich solches seit Jahren in England 
forthält, doch etwas an sich. 

Herr Bergrath und Hammerreferent Spe rl führte in 
Reichraming dus Pressen der Gussstahltiegel ebeu so einfach, 
als praktisch mit Mönch und Nonne ein. Eine gusseiserne, 
von aussen mit einem schmiedeisernen, anzuschraubenden 
Griffringe versehene Nonne, war im Inneren genau ausgebohl't, 
und feinglatt ausgeschmiergelt. Am offenen Boden hatte sie 
einen einspringenden Rand zur Aufnahme eines beweglichen, 
gut eingeschliffenen Schlussblatteis, welches ein ccntrales 
Bolzenloch führte. Eine starke, gusseiserne, achteckige, in 
ein festes Holzgerüst zu versenkende, und zu befestigende 
Unterlagsschale nuhm ein Zoll tief die Nonne auf. 

Der :\iönchc waren zwei, aus Nussbaumholz, mit einem 
glatten Oelschliff vel'schen. Jeder filhrte einen runden, im 
Centrum versenkten, Rchmiedeisernen Bolzen, dessf'n unterer 
Theil mit einem Aufsitz-Absatze schwächer wurde, dnrch den 
Unterthcil des Mönches selbst, dann durch clie Tiegelboden
Dicke, das Nonnenblattel und die Unterlagsschale zur Fiih
rung reichte; während der obere stärkere Th eil dieses Bol
zens in einen runden Knopf ausserh11lb endete und mit einem 
Wendeiscn-Loche versehen war. Doch unterscheiden sich beide 
Mönche. Der zuerst angewendete, um drei Linien im Durch
med&er schwächer als der zweite , hatte am Boden-Ende eine 
kugelförmige Abrundung. Der zweite stärkere Mönch war in 
der ganzen Höhe, wie am Tiegelboden, der schlieaslichen Tie
gelhöhluug ganz entsprechend. 

Es ist anzunehmen, dass das Tiegehchlagen mit einer 
vcrtheilten - (zweimaligen) - Pressung 1 nebst der Gleich
heit der Fleischstiirke - welche beim Formen aus freier Ifand 
schwer zu erreichen ist, - auch eine, die Haltbarkeit eher 
fördernde als störende Dichtigkeit mit sich bringt; und diess 
besonders in der so wichtigen Nähe cles Bodens, wo sich die 
hii.ufigsten Tiegelschäden zeigeu. Viel grössere Gussstahltiegel 
wurden in Kapfenberg mit fast gleicher Vorrichtung geschla
gen; doch ist hervorzuheben, dass mau nur einen einzigen 
Mönch, und diesen mit zwei nach seiner Länge gebohrten 
Luflöehern von 3 Linien Durchmesser, anwendete. Nicht zu 
unterschätzen ist beim Tiegelpresseu die Unabhängigkeit von 
den Arbeitern und ihren Handgriffen, - welche individuel 
verschieden sind - und das grössere Aufbringen, welches 
bei einem schwunghaften Gussst8hlbetriebe einen ausgiebigen 
Tiegelvorrath, und hiemit sehr langsam und vollständig luft
trocken gemachte Tiegel zum weiteren Anwärmen und Ver
wenden ermöglicht. 

Zur Potenzirung sämmtlicher angeführten Vortheile der 
Tiegel-Pressmethode nach Herrn k. k. Bergrath Sperl dürfte 
beitragen: 

1. Den Mönchen auch oberhalb, unabhängig von der 
Nonne selbst in einem zur ganzen Vorrichtung gehörigen Ge
rüste eine ?.Weite Senkrechtführung, und 

2. den Mönchen eine rotirende, niederdrückende Ma
schinen-Bewegung, - die man ohnehin, schon wegen der Zu
bereitung der Tiegelmaterialien haben muss, - nach Art der 
Bohrwaschinen-Spindelu, zu geben. 

leichte und rasche, wie nachtheilige Kühlwerden des Gu~s
stahls, muss selbstverständlich- wenn der Gussstahl über
dies in keiner zu hohen Temperatur erzeugt wurde - jede 
Ver?oögerung des möglichst raschen Eingiessens, jede Be
rührung mit Eingusstrichter und Sammlungs-Gusskehlen -
wie beim Gusseisen - absolut und a priori ausschlieesen. 

Wegen der hohen Temperatur, in welcher das Beese
mern vorgenommen wird, dürfte es sich auch mit der Zeit 
durch Erfahrungen bestätigen, dass durch d11eselbe nicht 
bloss ein weicher Stahl leichter, als bei unserer gewöhnli
chen Tiegel- und Holzkohlenmanipulation zu erzeugen, 
sondern auch ohne Porenschäden zu erhalten sei. 

9. Der Ueberhitzung des Gussstahlflusses schreibt 
mau ein, das schädliche Poröewerdcn beeinflussende Sich
Zusammenziehen, Schwinden in der Form, zu. - Oeeterr. 
Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, X. Jahrgang 1862, 
Nr. 52, pag. 415. -

10. Die Anwendung heisser Ingüesc beim Beesemern 
dürfte einige Rücksicht verdienen. Zum Beweise, dass In
güsse und auch andere Körper, mit denen der Gussstahl 
beim Erstarren in unmittelbare Berührung kommt, auf die 
Porosität der Kolben einen eigenthümlichen Einfluss aus
üben, diene Nachstehendes. 

Für ·ein angebliches Patent - Brau n's $öhue auf 
Feilen mit einer weichen Seele - wurden hier bei uns 
Gussstahlkolben erzeugt, welche in der Mitte ein Stabeisen 
von ein Zoll im Quadrate hatten. Der Bruch dieser Kolben 
zeigte: 

1. Dass der Schmiedeisen-Stab mit der Gussstahlmasse 
nicht verwachsen war, sondern sich durch den Bruch aus 
der Höhlung mit einem Stücke herauslöste. 

2. Dass sich die Seele zu Stahl cementirte. 
3. Am Umfange des Kolbens einen vier Linien com

pacten Rahmen, dann anatossend schädliche, groeee, unre
gclmässigc Poren, und um die eingesetzte Seele eiueu acht 
Linien breiten compacten Rahmen, um welchen gleiche 
Poren erschienen. 

Thatsächlich zeigen eich grössere Poren und Höhlun
gen meist einige Zolle herunter vom Einguss am Guss
etahlkönige. Das Abschlagen dieses Theiles nenne ich eher 
einen Vortheil, als einen Kalo, weil es das einzige Mittel 
der Prüfung ist, zu wissen, was man denn eigentlich zunächst 
der Bearbeitung , wid echlieaelich dem Handel übergibt. 
Zur grösseren Cu!tivirung dieser Probe schlage ich vor : 
Zwcithcilige lngüase von derLänge der sonst 
üblichen Kolben derart zu construiren, dass 
dieselben im Inneren zwei Einkärbungs-Lei
sten vorspringend haben. Den einen oben, wo 
erfahrungsgemäse die schlechtenAufgüsse, den 
zweiten tiefer, wo die beiden Könige zu trennen 
sind. - Reichenau, am 1 O. October 1864. 

Emilia.n Resch. 

Ueber die Parasiten des Werkkupfers. 
Voo Dr. C. G. Reisehauer. 

Beim Auflösen dea Kupfers in Salpetersäure für die 
Darstellung des Kupferoxyds zur Elementaranalyse hat man 
oft Gelegenheit, in nicht unbeträchtlicher Menge eine grau
liche, der auflösenden Einwirkung der Salpetersäure ent
gehende, schlammartige Ausscheidung zu beobachten. Die-
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selbe bildet einen sehr wahrnehmbaren ~'ingerzeig gewisser 
Verunreinigungen des Kupfers, und von diesem Gesichts
punkte aus schien uns eine nähere Untersuchung derselben 
nicht überflüssig. 

Abel und Fiel d betrachten in einer neueren Arbeit 
„über die Analyse des käuflichen Kupfers"*), 
bei der sie das Auflösen des Kupfers gleichfalls in Salpeter
säure empfehleu, diese Ausscheidungen, deren Entfernung 
durch Filtration anrathend, einfach als: erdige Sub s t an
z en, Schlacken u. s. w. Wir werden im Folgendem aber 
sehen, dass gerade diese Aussonderung der Sammelplatz 
der für die technische Verwendung des Kupfers interessan
testen Einmebgungen ist. 

Die aus den verschiedenen im Handel vorkommenden 
Kupfersorten erhaltene Menge dieses in Salpetersäure un
löslichen Rückstandes wechselt natürlich ganz mit dem 
Hüttenwerk und dem daselbst benutzten Verfahren des Aus
bringens. Um iodess über die Quantität der sich in solcher 
Weise verrathenden Verunreinigungen einigermassen ein 
Bild zu geben, wollen wir anführen, dass wir bei der Samm
lung des Materials für die nachfolgend mitgetheilten analy
tischen Bestimmungen aus anderthalb Kilogrammen reinen 
Kupferblechs etwa 32 Gramme des lufttroekenen Sedi
mentes, also beiläufig 2 Proe. erhielten. 

Die dafür benutzte Kupfersorte wird hier (in München) 
von den Kupferschmieden sehr vielfach verwandt; sie lässt, 
wohl zusammenhängend mit diesen Verunreinigungen, hin
sichtlich ihrer Dehnbarkeit immerhin etwas zu wünschen 
übrig, indem sie, selbst bei sorgfältig und häufig wiedei·
boltem Ausglühen, ein fortgesetztes Austreiben nicht gut 
verträgt und darin gegen manche, namentlich in Nord
deutschland verwandte Kupfersorte.n zurücksteht. lndess 
auch bei anderen, von Practikern wegen ihrer Streckbar· 
keit sehr gelobten Kupfersorten fanden sich - soweit uns 
dieselben zugänglich waren - diese Ausscheiduugen in 
nicht bedeutend geringerem Verhältnisse vor. 

Bei der Erzeugung unseres Untersuchungsmaterials 
wirkte die mässig verdünnte Salpetersäure ohne Beih;lfe 
künstlicher Erwärmung auf das Kupfer ein. Die durch Fil
tration gesammelten Ausscheidungen stellten nach dem 
Trocknen ein grauliches, sehr zartes, amorphes Pulver dar. 
Beim Erhitzen in der Löthrohreprouvette gab dasselbe eine 
reichliche Menge Wasser aus, und zwar, obgleich das Aus
waschen des Niederschlages sehr sorgfältig und andauernd 
ausgeführt war, von saurer Reaction, herrührend von Spu
ren zurückgehaltener Salpetersäure. Das Wasser zeigte 
ausserdem eine brnungelbe Farbe und erwies sich bei der 
durch diese Indicien veranlassten weiteren Prüfung als 
stark jodbaltig. Vermuthlich dürfte dieser Jodgehalt von 
der zum Auflösen des Kupfers verwandten Salpetersäure 
herrühren. Leider stand uns zur Zeit dieser Beobachtung 
keine Salpetersäure von derselben Sendung mehr zu Ge
bote; irgencl bedeutend konnte der Jodgehalt derselben je
doch nicht gewesen sein, weil er bei ihrer vielfachen Ver
wendung zu analytischen Arbeiten gewiss nicht hätte über
sehen werden können. Aus derselben Bezugsquelle stam
mende Säure einer späteren Sendung liess überdiess mit den 
gewöhnlichen Mitteln keinen Jodgehlt entdecken und 
dürfte der Rückstand von der Auflösung des Kupfers in 

*) Polytechn. Journal Bd. CLXIII S. 354. - ~epertoire 
de Cbimie appliquee, Januar 1862, S. 28. - Quarterly Jour
nal of the Chemical Society of London, t. XIV. 

Salpetersäure auch in dieser Richtung, und wenigstens in 
ähnlichen Fällen, als Concentrationsmittel eines geringen 
Jodgebaltes von Interesse sein. 

Ausserdem gab die Probe ein geringes krysta.llinisches 
Sublimat von arseniger Säure. Im Untersuchungsmaterial 
von anderer Abstammung war da.gegen der Arsengehalt 
sehr beträchtlich, denn das Sublimat betrug zuweilen bis 
gegen 3 Proc. Der Rückstand in der Eprouvette färbte das 
Glas an den Stellen, wo er mit demselben zusammen· 
schmelzen konnte, gelb - Antimon. 

Bei der Reduction mit Soda und Cyanka.lium wurden 
in reichlicher Menge spröde Metallkügelchen erhalten. Sie 
erwiesen sich bei näherer Prüfung leicht als wesentlich 
aus Antimon, neben Blei, Kupfer und wenig Zinn, endlich 
aus Eisen und Nickel bestehend. 

Das Untersuchungsmaterial widerstand sehr den ge
wöhnlichen Lösungsmitteln. Selbst concentrirte Salzsäure 
vermochte dasselbe bei lang fortgesetzter Behandlung in 
der Wärme nicht in Lösung überzufübren. Wir wählten 
die Aufschliessung mit Kalihydrat im Silbertiegel. Die 
Schmelze, mit wenig Wasser, Weinsäure und Salzsäure be
handelt, gah nun leicht eine vollkommen klare Lösung. 
Eine sehr geringe unlösliche Ausscheidung hierbei erwies 
sich als Chlorsilber, welches jedoch, da der aus dem Unter
suchungsmaterial durch Reduction erhaltene Regulus sich 
als silberfrei ergab, von dem zum Aufschliessen benutzten 
Tiegel abstammen musste ; bei 1 Grm. aufgeschlossener 
Substanz fanden sich 0·007 Grm. Silber. 

Die in angegebener Weise behandelte Schmelze, be
hufs der eventuellen Abscheidung von Kieselsäure zur 
Trockne gebracht u. e. w., erwies eich ale frei von letzterer. 

Das Untersuchungsmaterial gestattete kein Trocknen 
bei 1oooc. im trockenenLuftstrom, behufs der Bestimmung 
seines gebundenen Wassergehaltes, indem dieser dadurch 
bereits langsam und ohne festen Abschluss alterirt wurde, 
Dagegen trat nach kurzem Verweilen der Substanz im 
Exsiecator über Schwefelsäure Constanz im Gewicht ein. 
Wir verwandten daher dieselbe in diesem Zustande für die 
quantitative Ermittelung ihrer näheren Bestandtheile. 

Das lufttrockcne Material zeigte nach dreitägigem 
Verweilen im Exsiccator einen Wasserverlust von 3·4 Proc. i 
bei wiederholter Wägung nach vier Tagen zeigte sich keine 
weitere Gewichtsabnahme. 

Für die Bestimmung des noch rückständigen Wasser· 
gehaltes wurde weiters eine Separatprobe in einem schwer 
schmelzbaren Glasrohre zum Glühen el'i1itzt, während 
mittelst eines Aspirators durch Schwefelsäure getrocknete 
Luft über dieselbe gesogen wurde. Das dabei ausgegebene 
Wasser wurde zur Controle und wegen der möglichen Zer
setzung der Antimonsäure, in einem eingeschalteten Chlor· 
calciumrohre aufgefangen und gewogen. Diese von Hrn. 0. 
Hau g von Freudenstadt (Württemberg) ausgeführte Ope· 
ration ergab den Wassergehalt wie folgt: 

Eine Parallelprobe der zum Exsiccatorversuch ange
wandten lufttrockenen Substanz von 0·529 Grm„ entspre
chend 0·511 Grm. des über Schwefelsäure getrockneten 
Materials, gab 0·469 Grm. Rückstand und 0·059 G~·m. 
Wasser im Chlorealciumrohre - Summe 0·528 Grm. Hier
nach waren in 100 Th eilen luftrockener Substanz 11·15 
Proc., in 100 Theilen der über Schwefelsäure getrockneten 
8·22 Proc. Wasser enthalten. 

Für die Bestimmung der übrigen Bestandtheile wurde 
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die mit Kali aufgeschlossene und durch Salzsäure unter 
Weinsliurezusatz in Lösung übergeführte Probe von 0·966 
Grm. der im Exsiccator beständigen Substanz, zunächst 
durch Schwefelwasserstoff ausgefällt und der, unter den 
bekannten Vorsichtsmaesregeln ausgewaschene Nieder
schlag wiederholt mit Schwefelnatriumlösung behandelt. 
Das zurückgebliebene Schwefelblei und Schwefelkupfer 
wurden, ersteres in Sulfat übergeführt, letzteres durch 
Kalilauge aus dem Nitrat all! Kupferoxyd gefällt, und dabei 
0· 144 Grm. schwefelsaures Bleioxyd, entsprechend O· t 06 
Grm. Bleioxyd, und ausserdem 0'077 Grm. Kupferoxyd er
halten. 

Von Wismuth fand sich in diesem Rückstande nur 
eine schwache Spur. 

Im Schwefelalkali fanden sich Antimon und Zinn ge· 
löst, neben den Spuren von Arsen. Dul'ch Oxydation der 
ausgefällten Sulfide mittelst salpetersaurem und kohlen
saurem Natron u. s. w. (nach H. Rose) konnte das Ziun 
mittelst Reduction leicht als dehnbahree Metallkorn erhalten 
werden. Seine Menge betrug übrigens (durch Rösten des 
Schwefelzinnes) 0·022 Grm. Zinnoxyd. 

Die Bestimmung des Antimone bietet bekanntlich un
gewöhnliche Schwierigkeiten da1·, und da wir nach dem 
sonst gebräuchlichen Verfahren, dasselbe als antimoniges 
Sulfid nach dem Glühen im Kohleneäul'estrom zu wägen, 
kein unseren Anforderungen genügendes Resultat erlangen 
konnten, eo zogen wir es vor, den Antimongehalt in einem 
neuen Aufschluss der Probe, nach Entfernung des Zinnes, 
nach Bunsen' s Vorgange durch Oxydation des aus der 
Schwefelalkalilösung durch Säure ausgefällten Gemenges 
von Schwefelantimon und Schwefel mittelst rauchender Sal· 
peterell.ul'e (und zwar ohne Extraction des Schwefelüber· 
schusses durch Schwefelkohlenstoff) auszuführen. 

Wir erhielten im Ganzen aus wieder 0.966 Grm. der' 
im Exsiccator constanten Substanz 1.807 Grm. des Gemen
ges von Schwefelantimon und Schwefel. Von demselben 
wurden 0. 706 Grm. durch rauchende Salpetersäure hn ·co
hobationsappuat mit Glasdichtung vollständig oxydirt, die 
Flüssigkeit vorsichtig zur Trockene gebracht und alsdann 
bis ZUI' Constanz geglüht. Wir erhielten 0.239 Grm. anti· 
monsaures Antimonoxyd. Unsere O. 966 Grm, Substanz 
wül'den also 0.6117 Grm. antimonsaures Antimonoxyd ge· 
liefert haben. 

Man wird nun annehmen können , dass das Antimon 
sich in dem Niederschlage vom Auflösen des Kupfers in 
Salpeters!inre im Zustande von Antimonsäul'e befindet, da 
bekanntlich beim Behandeln des Antimons mit Salpeter· 
säure sich die Oxydationsstufe bildet. Die gefundene l\lenge 
antimonsaures Antimonoxyd entspricht 0.6435 Gnn. An· 
timoneäure. In hundert Theilen uneerne Untersuchungsma· 
terials waren demnach 66.61 Theile Antimonsäure vorbau· 
den, entsprechend 50.19 Proc. Antimon. 

Das Filtrat von der Fällung mit Schwefelwasserstoff 
gab mit Schwefelamon noch einen schwarzen Niederschlag 
und verrieth das Gefärbtdurchgehen der Flüssigkeit bereite 
einen Nickelgehalt. 

Zur quantitativen Bestimmung wurde das Schwefel. 
wasseretoff-Filtrat zur Trockene gebracht, die Weinsäure 
verkohlt, die ausgelaugte Kohle eingeäschert und del' Rück
stand mit dem Rückstand des Auszugs vereinigt, Eisenoxyd 
und Nickeloxydul endlich, unter Beachtung der bekannten 
Vorsichtsmassregeln, dul'ch kohlensauren Baryt getrennt. 

• 
Es wurden 0.016 Grm. Eisenoxyd und 0.021 Grm. Nickel
oxydul gefunden. Unzweifelhafte Spuren von -Kalk, die sich 
ausserdem hier zeigten, dürften von der angewandten Wein· 
säure herrühren. 

Stellen wir diese beigebrachten Belege übersichtlich 
zusammen, so erhalten wir folgendes Schema für die pro
centische Zusammensetzung unseres Untersuchungs - Ma
terials, worin sich aueserdem Spuren von Arsen, Wismuth 
uad vielleicht Kalk fanden: 

Antimonsäure 
Bleioxyd 
Kupferoxyd . 
Zinnoxyd 
Nickeloxydul 
Eisenoxyd 
Was11er . 

66.61 
10.91 

7.97 
2.28 
2.17 
t.66 
8.22 

99.88 
Zur Controle der mitgetheilten Daten haben wir auch 

noch das Gewicht des bei der Reduction unseres Untersu
chungsmaterials mittelst Cyankalium erhaltenen Geeammt
regulus bestimmt, welcher im gewog,men Filtrum gesam
melt wurde, 

Diese gleichfalls von Herrn Hau g ausgeführte Bestim
mung ergab. die regulinischen Ausscheidungen von 1.374 
Grm. lufttrockener oder t. 327 Grm. der im Exsiccator be
ständigen Substanz zu 0. 944 Grm. 1 was in 100 Theilen 
Substanz 71.12 entspricht. 

Vergleicht man hiermit die Zusammenstellung der aus 
den mit~theilten Belegen abgeleiteten Proccntgehalte an 
den einzelnen reguliniseh gedachten Metallen (wobei wir 
der Uebereicht wegen zugleich die Zahlen fül' den Gehalt 
derselben in hundert Thei!en des zur Auflösung verwende
ten Kupfers in einer besonderen Colonne anfügen), eo er
geben sich: 

Blei • 
Kupfer 
Zinn 
Antimon 
Eisen 
Nickel 

In 100 Th. untersuchten 
Riißks tandee: 

10.19 
6.37 
1.79 

50.19 
1.16 
1.il 

Reguliuieche Metalle 
Gefundenel' Gesammt-

7 1.41 Pl'Oe. 

regulus 71.12 Proc. 

In 100 Th. 
Kupfer 
0.21 
0.13 
0.04 
1.04 
0.02 
0.04 
t.48 Proc. 

Die nahe Uebereinstimmung im Gewicht des direct 
gefundenen Regulus mit dein aus den einzelnen Oxyden 
abgeleiteten, gibt wohl einen Fingerzeig, dass das Anti
mon wirklich in Form von Antimo nsäul'e in unserem Nie
derschlage enthalten war. 

Es kann allerdings eiuigermassen aiJffallen„dase hier 
die neben Antimonsäul'e im Niederschlage sich findenden 
Metalloxyde, das Zinnoxyd ausgenommen, sich der Auflö· 
sung durch die Salpetersäure zu widersetzen vermochten. 
Allel'dinge entzieht concentrirte Salpetersäure dem Ge
menge beim Sieden noch eine beträchtliche Quantität Ku
pfer, aber selbst unter diesen Umständen werden von den 
übrigen Beetandtheilen nur ganz geringe Antheile aufge
nommen, Dagegen wurde de.s Blei aus seinel' Legirung mit 
Antimon zu gleichen Aequivale nten von concentrirter Sal
petersäure mit Leichtigkeit aufgenommen und von dem 
gleichzeitig gebildeten Antimon säurehydrat getrennt. In 
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einer Stabilität des antimonsauren Bleioxyds gegen Sal
petersäure hat also diese Erscheinung .ihren Grund nicht. 

Ebenso wird das auf letzterem Wege entstandene An· 
timonsäurehydrat von heisser Chlorwasserstoffsäure mit 
Leichtigkeit zu einer ganz klaren Flüssigkeit aufgelöst, 
während, wie angegeben, unser Rückstand vom Auflösen 
des Werkkupfers in Salpetersäure diesem Lösungsmittel 
auf's härtnäckigste widersteht. Vielleicht hängt diese Wi
derstandsfähigkeit mit der langsamen Entstehung unserer 
Substanz und einer dadurch bedingten grösseren Dichtig· 
keit zusammen, wenn man anders nicht geneigt ist, dieselbe 
aus der Art des Vorkommens im Kupfer selbst abzuleiten. 

Es ist wohl kaum anzunehmen , dass in dem beim 
Auflösen des Kupfers in Salpetersäure sich ausscheiden-
den Sedimente sich der ganze Vorrath der Schmarotzer im 
Kupfer wieder finde; vielmehr wird ein Theil derselben, 
wie auch die Resultate der bisherigen Analysen beweisen, 
in Lösung übergeführt werden; eine wesentliche und bei 
quantitativen Bestimmungen durchaus nicht zu vernach
lässigende Menge derselben sammelt sich indess nach dem 
Vorstehenden zweifellos darin an. 

Dass es möglich wäre, die Güte des Kupfers selbst 
nach der Menge dieser Ausscheidungen annähernd abzu
schätzen, wageu wir kaum zu behaupteu, sicher ist in
d c s s, dass man es da, wo eine namhafte der
artige Ausscheidung beim einfachen Auflösen 
des Kupfers in Salpetersäure stattfindet, mit 
einem sehr unreinen Kupfer zu thun hat. 

(Dingi. polyt. Journal.) 

Siebscala und Siebgruppen. 
Vom k. k. Sectionsrath v. Rittinger.*) 

Bei Feststellung einer S i e b s ca 1 a erscheint es ange
messen gelochte Blechsiebe zu Grunde zu legen, 
weil diese dauerhafter sind als Maschensiebe aus Draht 
und ihre ursprüngliche Lochweite länger beibehalten, ferner 
weil sie der Bewegung eines Vorrathes über dieselben 
weniger Hindernisse darbieten. Nur fü1· die feinsten Korn
sorten wendet man Drahtsiebe an, weil sehr feine Loch
siebe schwer herzustellen sind und weil letztere auch weni
ger Oeffnungcn zum Durchfallen darbieten. Maschen
s i e b e lindern in Folge der Verschiebung der Drähte leicht 
ihre Lochweiten, welche schon ursprünglich äusserst selten 
eine gleiche Grösse besitzen. Als Masseinheit für •die Loch
weite mag 1. Mi 11 im etc r dienen, weil durch dieses Mass 
sich die meisten brauchbaren Lochweiten in ganzen Zahlen 
ausdrücken lassen. 

Nimmt man ein Sieb mit 1 Millimeter Lochweite zum 
Ausgangspunkte, so handelt es sich darum, in welcher 
Stufenfolge die Lochweiten der übrigen Siebe, oder was 
dasselbe ist, die Durchmesser der aufeinander folgenden 

*)Dieser Vortrag, gehalten in der III. allgemeinen Ver
sammlungvonßerg-undHüttenmännernzn Mäh ris ch-0 s trau 
(14. bis 18. Sept. 1863), wird hier nach dem vom Comite über 
die VersAmmlung redigirten und herausgegebenen Bericht 
nochmals und mit Genehmigung des Verfassers abgedruckt, 
weil es uns nützlich scheint dem Vorschlage möglichste Ver
breitung zu geben, und einem festen Systeme der Siebe so· 
wohl als der Aufbereitungs· Terminologie Bahn zu brechen. 
Auch deutsche Zeitungen, z. B. der Berggeist - haben den-
selben aus gleichem Grunde reproducirt. D. Red. 

Kornsorten, fortschreiten sollen. Dass diese Progression 
keine arithmetische, sondern eine g eo metrische sein 
müsse, liegt in der Natur der Sache; denn die Körner der 
nächsten Stufe sollen in Bezug auf ihr Volum doch ein 
gewisses und zwar immer dasselbe Viel f a. c h e der nächst
vorhergehenden Stufe bilden. Um aber ganze Zahlen zu 
erhalten, muss der Quotient der Progression d i e dritte 
Potenz einer ganzen Zahl sein, weil ähnliche Körper 
sich wie die dritten Potenzen ihrer gleichnamigen Dimen
sionen verhalten. Der kleinste Quotient der Progression 
für die Volumina der aufeinander folgenden Körner ist da.
her 23=8, d. h. man muss die Inhalte zweier aufeinander
folgenden Kornsorten um das 8fe.che zu- uud abnehmen 
lassen,. um für ihre Lochdimensionen eine Progression in 
ganzen Zahlen zu erhalten, und es werden dann die aufein
ander folgenden Lochweiten um das Doppelte zunehmen. 
Man erhält daher nachstehende zwei Progressionen: 

Millimeter 
Für die Volumina 
Für die Lochdurchmesser 

1 8 64 512 4096 
1 2 4 8 16 

Da jedoch eine Abstufung in den Voluminen um das 
8fache zu gross wäre, so erscheint es uothwendig, zwischen 
je zwei benachbarte Stufen noch ein Mittelglied einzu
schalten, welches nach einem gleichmässigen Gesetze fort
schreitet. Bezeichnet man den Progressionsquotienten: 

für die Volumina mit q und 
für die Lochdurchmesser mit q 
so hat mau folgende Reihen 

q:l=8 
q2=2 

für die Volumina 1 q 
für die Lochdurchmesser 1 q 

Es ist dann: q = ]/ 8 2·828 u, q = V2 1·414. 

Die Volumina der auf einander folgenden Korngrössen 
werden daher um das 2·828 oder nicht ganz um das 3fache 
zunehmen, was für die praktischen Bedürfnisse der Con
centration ganz ausreicht; die. entsprechenden Lochdurch
messer dagegen wachsen um das 1 •414fe.rhe, also nicht 
ganz um die Hälfte. 

Man erhält nun nachstehende Progression für 
die Loch weit c, wenn man dieselbe nach dem ermittelten 
Gesetze nicht blos über, sondern auch unter 1 Millimtter 
bis zu ihren praktischen Grlinzen entwickelt und zugleich 
in Gruppen abtheilt, deren Namen den bei der Aufbereitung 
üblichen Benennungen der einzelnen durch f a 11 enden 
Kornsorten entsprechen. 

64 Millimet. 
· 45•2 n 

32 n 

22'6 n 

4 l\lillimet. 
2.8 
2 
1•4 

n 

n 

n 

}i 

}~ 

16 
11 ·3 
8 
5·6 

Millimet. 
n 
11 

1 Millimet. 
7•71 " 

1/ 2 = 0·5 n 
0'35 n 

}1 
}~ 

1/
4 

= 0•25 Millimet. Staub oder Schlamm, 
Diese Reihe enthält leicht zu merkende ganze Zahlen, 

und jede der vier Gruppen beginnt mit einem Lochdurch
messer, der durch eine ganze Zahl ausgedrückt und viermal 
kleiner ist, als der erste Lochdurchmesser der vorhergehen
Gruppe. Jede Gruppe enthält wieder ..,ier Korn-Classen. 

Bei Anwendung dieser Siebscala zum Absondern nach 
dem Korne wird festgestellt, dass die Benennung einer 



Gruppe oder Classe sich nach dem gröbsten darin ent
haltenen Korne richtet, dass also stets der Durchfall eines 
Siebes mit diesem einen gleichen Namen führt, der Rück
halt dagegen mit dem vorhergehenden Siebe gleichnamig 
ist. So z. B. beginnt der Gries- mit jenen Körnern, welche 
durch ein Sieb mit 4 Millimet. durchfallen, also von dem 
nächstfolgenden Siebe mit 2·8 Millimet, Lochdurchmesser 
zurückgehalten werden. Die feinsten M eh 1 e haben einen 
Durchmesser von 0.35 bis 0·25 = 1/ 4 Millimet.; was durch 
das letzte Sieb von 1/ 4 Millimet. Durchmesser durchfällt, 
111.sst sich schon schwer durch Siebe nach dem Korne ab
sondern und wird mit dem Namen Staub oder Schlamm 
bezeichnet, von dem es natürlich wieder mehre1·e Sorten 
gibt, deren Korngrösse man sich nach demselben Gesetze 
fortschreitend denken kann. Die Gruppe der Stufen fängt 
mit einem Durchmesser = 64 Millimeter (nahe 21/2 Zoll) 
an, weil in dieser Grösse die erzigen Gesteinsstücke be
ginnen den Gegenstand einer mechanischen Behandlung 
durch Maschinen zu bilden, indem die erzigen Gesteins
stücke auf dieses Format in der Regel geschlägelt werden. 
Zur Bezeichnung der einzelnen vier C lassen jeder Gruppe 
kann die Beifügung der Beiworte grob und fein dieneu, 
so zwar dass die 11.ussersteu Classen einer Gruppe mit dem 
Superlativ dieser Beiworte bezeichnet werden; so z.B. erhal
ten die einzelnen Classen der Gre.upengruppe die Namen; 

gröbste Graupen, - grobe Graupen, -
feine Graupen, - feinste Graupen. 

Wollte man noch eine mehr abgestufte Siebseala ha
ben, so müsste man zwischen die Volumina l und 8 statt 
einem vielmehr 2 Glieder einschalten und man erhielte dann 
nachstehende Progression : 
für die Volumina 
• „ Lochdurchmesser 

Es folgt dann 

1 
1 

q 
q 

1 1 

q = V 8 2 und q = V 2 1 •26 
d. h. die Volumina der aufeinder folgenden Körner würden 
um das 2fache und die Lochdurchmesser um das 1.26fachc, 
also etwas über 1/ 4 wachsen. Dann entfallen auf jede de1· 
4 Gruppen 6 Siebe, was abe1· schon die Uebersicht stört, 
abgesehen davon, dass in der Concentration de.für keine 
genügende Begründung zu finden wäre. Die Bildung einer 
grösseren Zahl von Clasaen in jeder Gruppe liesse sich 
nur dort rechtfertigen, wo mehrere Erzarten verschiedener 
Dichte aus einem Vorrath abgeschieden werden sollen. 

A d m i n i R t r a t i v e s. 
Kundmachung. 

In .Gemässheit des §. 168 a. B. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des im Zipser Comitate, Gemeinde 
Iglo, Gegend Haigrund gelegenen Theresia und Friedenstollen 
Grubenwerkes ddto. 9. October 1864 eine Gewerkenverse.mm
lung unter behördlicher Intervention auf den 30. November 
1864, Früh 9 Ulir in der XVI. Zipser Stadt Iglo, im Wohn
hc.use des Herrn Ludwig Windt, Nr. 103 angeordnet, zu wel
cher die Herren: Georg Nozdrovitzky, Joseph Kntske und 
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Cu! Cornides, Sophie Krausz, Rudolph Pf1moschmidt, Tobias 
Benigoy'sche Erben, Samuel Szontagh, Ludwig Windt, Ludo
vika Bory geb. Osztroluczky, Wilhelmine Osz troluczky, Jo
seph Hirschmann, Ludwig U driczky, Thomos Pollak, Alois 
Udriczky, Anton Udriczky, Joseph Benigny, Apollonia Zwo
lenszky, Sophie ßela und Marie Probstner, Arthur Wieland, 
Apollonia Kovacs, Arthur Probstner, Julius Probstner, lnes 
Pfannschmidt, Albert und Tri odeon Pfe.nnschmidt, Magdalena 
Body, Victoria Maurer, Stephan Matavovszky, Alexander Wie
land, Eduard Szontagh, Ladislaus Szontagh, Wilhelm Szon
te.gh, Johanna Goldbecher, Anna Lupkovicz, Pauline Papp, 
Louise MariAssy.Kubinyi und Franz Mariassy in Person oder 
durch legnl Bevollmächtigte zu erscheinen mit dem Beisatze 
eingeladen werden, dass die Abwesenden den gesetzlich ge
fassten Bescblilssen der Mehrheit der Anwesenden beitretend 
angesehen werden müssten, und dass die Erben und eonsti· 
gen Rechtsnachfolger der bergbücherlichen Besitzer nur nach 
vorhergegangener Nachweisuug ihrer Eigentbumsrechte wür
den zur Schlussfassung zugelassen werden können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 
1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerk

schaft im Sinne des a. B. G. constituiren wollen; 
2. Wahl der Firma uud Bestimmungen wegen des Dienst

vertrages; 
3. Beschloss über etwaige Errichtung von Gewerkschafts

Statuten; 
4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und 

sonstige Anordnungen im cunenten Hausbalte; 
5. Beschluss über bergbücherliche Einverleibung des 

Transaction~-Vertrages. 
Kaschan, nm 2i. October 1864. 

Von der Zips-Ig16er k. k. Berghauptmannschaft. 

Im Verlage der Grosse'schen Buchhandlung in Clans
t h a 1 ist erschienen und durch alle ßucbhaudluugen zu be
ziehen , in Wien durch F. Manz &: Comp. , Kohlmarkt 
Nr. i gegenüber der Wallnerstrasse: 

Anwendung eines kräftigen Magnets 
zur Ermittelung der Durchschlagsrichtung 

zweier Gegenörter. 
Eiue Aufgabe zur Markscheidekunst, bea1·beitet von 

E. B o r c h e r s , 
Bergmeister. 

Mit 1 Figurente.fel. gr. S. a G8 kr. [SB] 

In der C. G. Ltiderltz'sc heu .V erlagsbnchhe.ndlung, 
A. Charlalus in Be r 1 in erschien soeben, und ist durch die 
Buchhandlung von F, Manz &: Comp. in Wien, Kohl
markt Nr. 7 zu beziehen: 

Dr. C. F. Rammelsberg, 
Prof. nn der UnlvcrslUi.t und dem Geworbclnstltut ~u Berlin, 

Lehrbuch der chemischen Metallurgie. 
Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. 1864. 

Preis 5 fl. 40 kr. österr. Währ. 
[39] 

Ferner erschien : 

Bammelaberg, Leitfaden für die qnantltafüe chemische 
AnR 1 y s e, besonders der Mineralien und Hütten
p rod uc t e durch Beispiele erläutert. 2. umgearb. 
Auflag c. 1863. 3 fl. 60. kr. österr. Währ. 
qualltathe chemische Analyse. 4. Auflage.1860. 
1 fl. 35 kr. österr. Währ. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreie 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder ö Thlr. 1 O N gr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die. J 11 h r es Rb o n n e n t e n 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg· und büttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswese11 
sammt Atlas als Gratis bei 1 ag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 114 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile AufnRhme. 

Zuschriften jeder A r t können nur franco angenommen werden. 

Druck von Ka.rl Wintemitz & Comp. io Wien. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Ringenau. 

k.. k. Oberbergratb, a. o. Professor an der Universität zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Auwentlung eines krKftigeu Magnets ~ur E~.mittelnng- tler Dnrchs~hlags~~chtnng zwei?r Ge.genörter. - :\l.lgc 
meine Notizen über tlen Yersnch auf cler Altenauer S1lberh11ttc nm ~Hierharz?, ~1~ blemcL.en Gescluclrn. 1.m U~schette ~' hen 
Ofen zn verschruehen. - Nene Aufschlüsse im Kohlenbecken zn Pristova bei C1lh. - Notizen, - A<lm1mstrat1ves. 

Anwendung eines kräftigen Magnets zur 
Ermittelung der Durchschlagsrichtung 

zweier Gegenörter. *) 
Yon Herrn Bergmeister B orchere ia Cluusthal. 

(Dazu Flg. 1-6 der dle;ser Nummer beiliegenden Tnfel.) 
Die beiden Gegenörtcr, zwischen welchen die Durch

schlagsrichtung mit Hülfe eines l\Ingnets bestimmt werden 
soll, seien A und B (Fig. 1). Vor dem einen z. B. A, wird 
eine messingene Stundcmseheibe, welche eben so getheilt 
und in derselben Art beschrieben ist, wie ein llüngecom
pass, mittelst eines Zulegecompasses so orientirt, dass die 
zwölfte Stundenlinie genau in den magnetischen Meridian 
zn liegen kömmt. In einer solchen und zugleich horiz<m
talen Lage wird sie auf eine sichere Weise befestigt. Vor 
dem andcm 01·te, B, wird ein Zulegecompass, der übrigens 
alle guten Eigenschaften, vorzüglich in Bezug auf das Hüt
chen der Nadel und den Stift, auf welchem diese schwingt, 
haben muss, horizontal und so viel als thuulich im gleichen 
Niveau mit der Stundenscheibe so aufgestellt, dass eben
falls die zwölfte Stundenlinie mit der Richtung der frei
spielenden :Magnetnadel, also mit dem magnetischen Meri
dian zusammenfällt. In diesen wird eutwr.dcr nördlich oder 
südlich von der Nadel, aber genau in das N'iveau derselben, 
ein kleinerer etwa 1;) bis 18 Zoll langer Magnetstab n s 
so gelegt und seiner Längenachse nach so lange vcrseh~
beo, bis die die Nadel richtende Kraft dadurch, so weit 

"') Die ausgezeichnete. Genauigkeit. der Durchschläge 
beim Betriebe des Ernst-August-Stollens m Clansthal (vergl. 
unser Nr. 34 dieses Jahrganges), erregte bei den Theilneh
mern des Stollensfestes nm 5.-i. August d. J. freudiges In
teresse welches noch mehr erhöht wurde, als der Markschei
der Je~es Unternehmens, nunmehrige Bergmeister Bor c her R, 

den versammelten FachgenoSBeD in einem Saale der llerg
schule seine Methode experimental erläuterte. Da sie - ob
wohl im Harze schon früher von Borchers publicirt - ausser
halh nicht so bekannt ist, als sie es zn sein verdiente, erbat 
sich der Reclacteur die Erlaubniss, die 1864 von Herrn llor
chers herausgegebene Schrift hieriiber, für sein Blatt benützen 
zu dürfen. Herr Borchers ging noch weiter und sandte uns 
noch später Ergänzungen zu seiner Schrift, welche wir am 
Schlusse dieser Abhandlung folgen lassen, indem wir zugleich 
unseren Danlt dafür aussprechen. D. Red. 

dicss überhaupt in den Griinzen der Möglichkeit liegt, ab
geschlossen wird. Xaeh einigen Versuchen erlangt man 
bald in dieser Beziehung die nöthige Fertigkeit, um jener 
Pordernng Genüge zu !eist cn, so weit es, wie gesagt, mit
telst des Hülfsmagnets n s möglich ist. In diesem l':ustande 
ist die Nadel dann in einem erhöhten Grade gegen magne
tische Einflüsse von aussen empfänglich. 'Vird nun an den 
Mittelpunkt ~[ der Stundenscheibe vor dem Orte A ein 
kriiftigcr Magnet N 1 S l mit seiner Mitte in eine beliebige 
Stunde gelegt, so würde eine einfache, dabei aber vollkom
men astatische .Magnetnadel, insofern sie sich noch in dem 
Wirkungskreise des Magnets befindet, den durch die Lage 
und Wirkung beider Pole desselben bedingten Stand n 1 s 1 

sogleich einnehmen. Da aber die Compassnndel sich nur 
in einem annähernd astatischen Zustande befindet, so wird 
die Richtung derselben, welche sie einnimmt, nicht genau· 
mit n 1 s 1 zusammenfallen können, sondern noch mehr oder 
weniger durch die cig.ene Richtkraft der Nadel afficirt sein. 
Nun ist klar, dass wcnu wir für den Magnet N 1 S 1 einen 
andern substituiren könnten, dessen magnetische Kraft 
grösser ist, als die von N 1 S 1, dadurch die~ Compassnadel 
auch niihcr in die bedingte Richtung gestellt werden wiirdc. 
Lassen wir daher die magnetische Kraft des Stabes N 1 S 1 

progressiv grösscr werden, so wird sich die Compassnadel 
jenem Stande n 1 s 1 immer mehr niihcrn müssen; schwächen 
wir aber die magn~tischc Wirkung des genannten Stabes 
wieder nach und nach, so wird auch die Nadel von dem 
Staude n l s 1 sich immer weiter wieder cntfemcn, indem 
das Ve1·hältniss der vom Hauptmagnet ausgehenden, die 
Nadel richtenden Kraft gegen die noch vorhandene eigene 
Richtkraft wieder kleiner wird. 

Besteht nun der l\Iagnet N 1 S 1 aus mehreren, z. B. 
aus 4 St.äben, welche mit den gleichnamigen Polen zusam
mengelegt sind, so besitzt derselbe eine magnetische Kraft, 
die gleich ist der Summe der magnetischen Kraft der ein
zelnen Stäbe; wird einer von diesen abgenommen und in 
umgekehrter Lage aufgelegt, so bleibt nur noch die 'Vir
kuug von zwei Stäben übrig. Es ist hierdurch also ein 
leichtes Mittel gegeben, die bei gleichnamiger Lage der 
Pole sehr kräftige Wirknng des Magnete, durch Abnehmen 
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und Umlegen eines der Stä.be bis auf die Hälfte herunter 
zu bringen, insofern diese als gleich stark magnetisirt 
vorausgesetzt werden. 

Resultirt nun, nachdem man sich die durch die gleich
namige Lage der einzelnen Magnete hervorgebrachte Rich
tung der Compassnadel bemerkt hat, durch Umlegung eines 
derselben ein anderer Stand der Nadel, so ist erwiesen, 
dass jene erstere Stellung zugleich auch durch eine zweite 
an der Nadel wirksame Kraft mit hervorgebracht wurde. 
Dann ist nun aber auch leicht zu beurtheilen, nach welcher 
Seite bin die Compassnadel gedreht werden muss, um dem 
durch dem Magnet N 1 S 1 al 1 ein bedingten Stande nähe1· 
zu kommen. Dies führe man uun auch wirklich durch eine 
kleine in der Regel nur seitliche Verschiebung des Hiilfs
magnetes n s aus. Nachdem der nunmehrige Stand der Na
del bemerkt, wird der obere Stab des Magnets N 1 S 1 wie
der umgelegt •md im Fall die Nadel dadurch einen andern 
Stand bckömmt, dieselbe wiederum mit Hülfe dea Magnets 
n s nach der Seite hin etwas gedreht, nach welcher die 
stärkere Kraft des Magnets N 1 S 1 die Nadel richtet, was 
sich immer beurtheilen lässt, sobald der Beobachter der 
Compassnadel wciss, in welcher Lage der obere Stab des 
Hauptmagnets gegen die übrigen sich befindet. Durch Wie
derholung dieses Verfahrens rückt man der Richtung 1~ 1 s 1 

mit der Nadel des Compasscs immer näher und wenn die 
Umlegung des zum Hauptmagnet gehörigen Stabes keinen 
Einfluss mehr auf den Stand der Compassnadel ausübt, so 
befindet sich diese in einer Lage, n l s 1, welche eine ein_. 
fache vollkowrncu astatische No.de! sogleich angenommen 
haben würde. Damit ist nun der c r s t c Ac t der Operation 
beeudigt, Bei jedem der folgcuden wird vorausgesetzt, dass 
das so eben beschriebene Verfahren zur Ermittelung des 
durch die Lage des Hauptmagucts bedingten Standes der 
Compassnadel ebenfalls mit Genauigkeit ausgeführt ist. 

2. Ac t. Der Magnet N 1 S 1 wird in eino ueuc Lage 
N 2 S 2 gebracht, welche der Nadelrichtung (n 1 s 1) des er
sten Actcs parallel ist, was sich mit Hülfe der Stunden
scheibe leicht bewerkstelligen lässt. Dadurch erhält man 
aber auch eine neue durch die Lage des Hauptstabes be
dingte Stellung der Nadel, nämlich n 2 s 2• 

:t A et. Der Magnet erhiilt die Lage N:1 S 3, parallel 
mit n 2 s 2, der Nadelrichtung des zweiten Actcs. Daraus 
geht ciu neuer Sto.ud der Compassnadel hervor, nämlich n 3 s 3• 

4. Ac t, Der Hauptmagnet kömmt in die Lage N 1 St, 
parallel mit n:J s:1• Daraus resultirt ein neuer bedingter 
8taud der Nadel n 4 s 4• 

5. Ac t. Der Magnet erhält die Lage N:' S\ parallel 
mit u 1 s 4 , woraus der Stand der Nadel n·; s" hcn·orgeht, 
u. s. w. 

Es ist ersichtlicb, dass man sich auf diese Weise der 
Verbindungslinie 1\1 m von beiden Seiten beständig nähert 
und setzt man diese Näherung so lange fort, bis sich die 
Achse des Hauptmagnets und die Cornpassnadcl genau in 
einerlei Stunden befindcu, so sind beide auf einander ge
richtet und die Durehschlagsrichtung ist gefunden. 

Da das Streichen der Verbindungslinie·M n stets zwi
schen zwei entspre~hende Richtungen N 1 S 1 und n 1 s 1 u. 
s. w. fällt, so lässt sich das Geschäft der Nähe~uug bedeu
tend abkürzen, wenn man den Hauptmagnet bei Ausführung 
jedes der folgenden Acte sogleich nach dem arithmetischen 
Mittel aus der Lage des Hauptstabes und dem daraus re-

sultirenden Stande der Compassnadel orieutireu lässt. Dann 
geschieht die Annäherung an die Verbindungslinie der 
Operationspunkte M und m nur von einer Seite. 

Es kann, ohgleich nur selten, kommen, dass sich so
gleich nach Beendigung des ersten Actes der Hauptmagnet 
und die Nadel in einerlei Stunde befinden; dann ist es, 
wenn uicht andere Umstände darüber entscheiden können, 
zweifelhaft, ob sich der Compass in einer Verlängerung der 
magnetischen Achse des Hauptstabes oder iu der Mitte 
derselben errichteten Normale E F befindet, denn unter bei
den Voraussetzungen muss der Stand der Compassnadel 
ein und derselbe sein. Wiederholt mau aber iu einem sol
chen Falle, wie dies in der Praxis dann gewiss nicht unter
lassen wird, die Bestimmung des Streichens der Durch· 
schlagsliuie -von dem Punkte M aus und zwar so, dass jene 
mit einer au der n au genommenen Lage des Magnets be -
giuut, so kann aus der nun erfolgenden Näherung nur die 
von den Richtungen Mm und E F hervorgehen, in welcher 
der Compass sich dann wirklich befindet, 

Nehmeu wir nun an, die gegenseitige Lage der Oerter 
A und B sei auch iusoferu gänzlich unbekannt, dass die 
Seite, auf welcher sich der Magnet gegen den Compass be
findet, zweifelhaft ist, so kann die gefundene Durchschlags
richtung von m aus nach M, aber auch nach m 1 hin liegen, 
oder der Ort A kann sich auch ebe1Bowohl auf der Seite 
m 1 des Ortes B befiudeu. Um sich' in dieser Beziehung Ge
wissheit zu verschaffen, nehme man für die Stundenscheibe 
vor dem Orte A einen zweiten Punkt M 1 an, welcher in ei
ucm schicklichen Abstande = a von M und möglichst recht
winklig gegen die gefundene Durchschlagsrichtung M m 
liegt. In diesem Punkte M l oricntire und befestige mau die 
Stundenscheibe wieder wie in M, Nachdem nun die Lage 
des Punktes M 1 gegen M in Bezug auf die Weltgegend als 
auch das Streichen der Verbindungslinie M 1\1 1 bestimmt 
ist, welches sich leicht· mit Hülfe der Stuudeuscheibe und 
eiues zwischen M und M 1 ausgespannten Fadens fiuden 
lässt, wiederhole man das früher beschriebene Verfahren 
zur Ermittelung der Hichtung 1\1 1 m, dann lässt sich leicht 
beurtheilen, nach welcher Seite hin die Convcrgenz der 
beiden im Mittelpunkte de~ Compasses sich vereinigeudeu 
Richtungen M m und 1\1 1 m stattfindet, auf derselben Seite 
befindet sich dann auch der Ort B. Man kann nun in dem 
Punkte M oder m und wenn die Oerter zugleich im Betriebe 
steheu, iu beiden die Durchschlagsrichtung M m auf die 
gewöhnliche \Veise mit dem Hängecompass angeben 
und durch.Prauenpunktc bezeichuen. Da aber bei Bestim
mung dieser Richtungslinie mittelst des beschriebenen Ver
fahrens die Nadel des Compasscs in dem Punkte m gleich
sam die Stelle einer Alhidade vertritt, während der Theil
riug unverrückt stehen bleibt, so muss iu allen Fällen das 
ursprünglich erhaltene Streichen der Durchschlagsrichtung 
zur Benutzung für den Hängecompass stets von 12 Stun
den subtrahirt werden. 

Durch Wiederholung des Verfahrens von einem zwei
ten in einer schicklichen Entfernung und Lage gegen M an
genommenen Punkte M 1 lässt sich nun aber auch durch 
Auflösung des Dreiecks MM 1 m, in welchem die Seite a 
und die drei Winkel als bekannt angenommen werden kön
nen, die Stärke des festen Mittels CD finden. Es ist nämlich: 

C D = a Sin M Mt m - (M C + m D). 
Siu 1\1 m M 1 
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Dabei ist aber zu bemerkeu1 dass weil die Orientirung 
des grossen Magnets auf der Stundenscheibe nicht mit dessen 
geometrischer Achse geschehen kann, sondern durch eine 
Seitenkante des Kastens, in welchem er liegt, bewerkstel
ligt werden muss, die Breite desselben bei der Operation 
in l\1 1 auf derselben Seite de1· Stundenscheibe liegen muss 
wie in ~I. In den meisten Fällen wird die Länge der Basis 
des genannten Dreiecks, welche der Berechnung des festen 
Mittels zum Grunde gelegt wird, durch den Raum in der 
Grube bedingt und desshalb ·nur immer kur:i; im Verh!ilt
niss gegen die beiden andern Schenkel angenommen werden 
können. Aus diesem Grunde wird man daher auch nur eine 
Annäherung an die wirkliel:e Stärke des festen Mittels zu 
erwarten haben, wenn jene beiden Richtungen M m und 
;\! 1 m nicht absolut genau gefunden wurden. 

Die Stärke des festen Mittels lässt sich indessen bis 
auf eine gewisse Entfernung der Operationspunkte, welche 
abhängig ist von der Wirkung des :\Iagnets, auch auf fol
gende Weise finden. Nach Bestimmung der Durchschlags
richtung wird, nachdem der Hülfsmagnet n s weggenom
men und entfernt ist, der Hauptmagnet, bei dem sich jedoch 
jetzt die ein:i;clncn Stäbe in einer übereinstimmencll'n Lage 
befinden müssen, mit seiner Mitte an den :\Iittclpunkt der 
Stundenscheibe in die gefundene Richtung :II m gelegt und 
unter der Einwirkung clesselben die Nadel des Compasscs 
auf einen beliebigen Theilstrich, z. ß. hor. 12, eingestellt. 
dann wircl der grosse Maguet von cler Stundenscheibe ab
genommen und in umgekehrter Lage in dieselbe Richtung 
und auf dieselbe Seite der Stundenseheibe wieder aufgelegt. 
Hierdurch wird die Compassnadel um den Joppcltcn Winkel 
dereiufaehen Wirkung von hor. 12. abgelenkt. DicGrösse nnd 
Seite dieser Ablenkung so wie die Lage der Pole des l\Iag
nets, bei welcher jene stattfancl, notirc man sich. Am Tage, 
in einem dazu geeigneten Raume, spanne man sich mit 
Hülfe der gewöhnlichen l\fnrkscheiderinstrumente eine ho
rizontale Schnur aus, die dasselbe Streichen hat wie die 
gefundene Durchschlagsrichtung in der Grube, also mit 
Mm parallel ist, ordne die Lage des in der Grube benutzten 
Compasses und Magnets nahe unter dieser Schnur in Ilczug 
auf die Seiten, wie sie sieh dort befanden, wieder ebenso 
an, lege die L!ingenachse des :Magnets genau in die Rich
tung der Schnur und stelle die Nadel des Compasses unter 
Einwirkung desselben Poles des Magnets wieder anf hor. 
12. Jetzt kehre man den ;\lagnct um und bringe ihn wieder 
in dieselbe Richtung unter die Schnur, aber so, dass seine 
Mitte wieder an denselben Punkt.kömmt, dann wird sich 
:t,eigen, ob die Einwirkung desselben auf die Nadel jct:i;t 
grösser oder kleiner ist, als diess in der Grube der Fall war. 
Ist sie gt·össer, so sind sich dia betreffenden Punkte am 
Tage näher, als die Operationspunkte in der Grube, im an
dern Falle befinden sie sich in einem grösscren Abstande. 
Rückt man nun den Magnet den Umständen angemessen 
vom Compass ab, oder ihm näher, so wird sich durch wie
drrholte Einstellung der Nadel und Umkehrung des Magnets 
schon nach einigen Versuchen ein Punkt für den letztern 
ergeben, von welchem aus die Ablenkung der Nadel in der
selben Art und Grösse stattfindet, wie diess in der Grube 
der Fall war; Magnet und Compass müssen sich also umge
kehrt wieder in derselben Entfernung befinden und diese 
Hisst sich nun unmittelbar messen. 'Venn, wie gesagt, die 
Entfe'rnung der Operationspunkte in Bezug auf die W"ir
kung des Hauptmagnets nicht zu gross ist, so lässt sich auf 

diese Weise die Stärke des festen Mittels mit grosser 
Schärfe finden, wie bei einer weiter unten erwähnten in 
der Praxis ausgeführten Durchschlagsbestimmung näher 
nachgewiesen werden soll. 

Damit der gut instruirte Gehülfe, welcher das Orien
tiren des Magnets vor dem Orte A, so wie das Umlegen 
eines der Stäbe besorgt, den Wünschen des Beobachters 
beim Compass während des ganzen Verfahrens nachkom
men kann, muss zwischen den beiden Operirenden eine 
Zeichensprache, welche durch Klopfen an dem festen Ge
stein der Oerter sehr gut ausführbar ist, genau bestimmt 
und für alle Fälle und 'Vünsehe, welche nur dabei vor
kommen können, verabredet sein. Zum Beweise, dass ein 
gegebenes 'Signal vor dem andern Orte richtig verstanden 
ist, wird dasselbe wieder zurück signalisirt. 

Die nun im Allgemeinen beschriebene Methode der 
Bestimmung der Durchschlagsrichtung zweier Oerter habe 
ich beim hiesigen Bergbau bis jetzt in drei Fällen, welche 
sich im Laufe der letztvcrflosscncn Zeit darboten, in .\.n
wendung gebracht, n!imlich: 

1. bei dem \Vasserlaufe vom Johannisthalc nach Jem 
Plambach im Clausthaler Roscnhöfer Reviere. 

2. Bei der Zusammenführung des Felicitl!scr 14. ' 
Strecken Querschlages mit dem Samsoner zweiten Pliigcl
orte im Andreasberger Reviere uncl 

3. bei clem Wasserlaufe vom Flambach nach dem Ha
senbach im Clausthaler Rosenhöfer Reviere. 

In allen drei Fällen, bei deucn die geringste Fntfer
nung der Operationspunkte 2 'h. und die gröBstc 3 1/ 2 Lach
ter betrug, wurde dem hiesigen König!. Bergamte v o r dem 
Durchschlage die erhaltene Richtung mitgetheilt. Die in 
den beiden ersteren ausgegebenen Richtungslinien trafen 
nach erfolgtem Durchschlage genau :i;u, clie des dritten 
Falles differirtc l ·4 Zoll und die vorher angegebene, nach 
der zweiten oben erwähnten l\Iethodc erhaltene Stärke des 
festen Mittels, fanJ sich bis auf 0·6 Zoll genau. 

Bri dem Gebrauche eines gewöhnlichen Zulc"ecom
passcs, wie dieser bis jetzt bei der mehrerw!ihuten Bestim
mung angenommen wurcle, tritt auf grösscrc Entfernung 
der Operationspunkte clcr Uebelstand ein, dass die Rei
bung, welche die selbst mit dem vorziiglichsten Hütchen 
versehene :'IIagnetnadcl auch auf cler fcinst•m Spitze erlei
det, nicht in genügender \Veise durch die von drm Ilaupt
maguct ausgehencle \Virku ng mehr iibcrwundcn wird. Um 
nun derartige Bestimmungen dennoch auf grösscrc Entfer
nungen möglich :i;u machen, müsste man entweder einen 
kräftigeren l\Iagnet anwenden, oder die Suspension clcr Na
del auf eine empfindlichere 'Veise einrichten. Dns Letz. 
tere habe ich auf folgencle, in Fig. 2 dargestellte Weise :i;u 
erreichen versucht. Von dem Zulegecompass Aist der Glas
deckel abgenommen und clic stählerne Spitze abgeschraubt. 
Der obere Theil des Napfes wircl von einem messinf;cnen 
Ringe Il genau umschlossen, in welchem, auf die in Jer 
Figur angegebene 'Veise , eine kreisrunde in der l\litte 
durchbohrte Glasplatte C mittelst eines ei11gesprengten 
Ringes e befestigt ist. Auf die Mitte dieser Glasplatte ist 
eine etwa 24 Zoll lange GlaHöbre, an deren oberen Ende 
sich eine messingene Hülse E verschieben lässt, senkrecht 
aufgesetzt. Die Hülse E ist mit zwei messingenen Schrau
ben G und H versehen, deren eine, H, durch die Spindel 
der andern, G, geht und an dem vordern über der Oeffnnng 
der Röhre befindlichen Ende eine keilförmig eingedrehte 

* 
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Spur r besitzt. Diese ist dazu bestimmt, einen sehr feinen 
Coeonfaden mittelst einer kleinen Schleife einzuhängen, au 
dessen unterem Ende die .Maguetuadel n s mit einem Häk
chen ebenfalls in eine Schleife eingehangen wird. Der ein
zelne Coconfaden lässt sich in der Regel noch einmal tren· 
neu, wesshalb ich mich stets eines solchen getheilten Fa
dens zur Suspension der Nadel bedient habe. Durch Ver
schiebung der Hülse E kann man die Nadel sowohl in die 
gewünschte Höhe gegen den Theilring t, als auch durch 
Anwendung der Schrauben G und H iu den Mittelpunkt 
desselben bl"ingeu. Da die Magnetnadel n s durch den nach
herigen Gebrauch des Hülfsstabes iu Folge der Art der 
Suspension etwas aus dem Centro gerückt wird, so darf 
dieselbe nicht innerhalb des Theilkreises spielen 1 weil sie 
sonst anstossen würde, sondern sie erhält sehr nahe über 
demselben ihren Htand. Sie ist etwas länger, als der Durch
messer des Theilkreiscs und die Ablrsuugcn geschehen mit
t<:lst ihrer beiden sehr schlank und fein zulaufenden Spitzen. 
Der bei Ausführuug der Operation durch den Hülfsmag
nct hervorgebrachte cxcentrische Stand der Nadel kann auf 
jene keinen uachtheiligen Eiufinss äudcru, sobald mau nur 
mit beiden Spitzen abliest und aus beiden Ablesungen das 
arithmetische l\littcl zu nehmen nicht versäumt. Der Trans
port dieses Apparats in die Grube geschieht auf die Weise, 
dass der obere Theil desselben von dem Ringe ß an , in 
einen zwcckmässig eingerichteten Kasten gelegt, in der 
gehörigeu Verbindung bleibt. Damit aber sowohl die Na
del, als auch der ~'aden während des Transports eine si
chere Lage enthält, wird die Hülse E so weit aufwärts ge
schobcu, bis die Nadel sanft unter den Glasdeckel C ge
drückt wird. Durch die auf diese Weise angeordnete Sus
pension erhält die Nadel einen so hohen Grad von Beweg
lichkeit, dass mittelst dieses Apparates uun auch auf grös
sere Entferuungcn Durchschlagsbestimmungen gemacht 
werden können; ein weite1· unten folgendes Beispiel wird 
zeigcu, dass rnir dies selbst bei einem Abstande der Ope· 
rationspunktc vou nahe 9 '/.! Lachter (l Clausthaler Lach
ter= 1,919.801Meter=6,572.529 Hannover'schc l~uss) 
noch mit aller nur ?.U wünschenden Schärfe gelungen ist 
und so wird man durch die aus der Suspension und Ein
richtung des Apparats etwas vergrösscrte Mühewaltung im 
Transport und bei der Aufstellung desselben in der Grube 
wieder hinreichend entschädigt. Ich benutze jetzt bei der
artigen Durchschlagsbestimmungen auch bei geringem Ab· 
staude der Operationspunkte nm diesen letzteren Apparat. 

(Fortsetzung folgt.) 

Allgemeine Notizen über den Versuch auf 
der Altenauer Silberhütte am Oberharze, 
die bleüscnen Geschicke im Raschette'schen 

Ofen zu verschmelzen. *). 
Von Ph. v. Lehzen. 

Auf den sämmtlichen Oberharzer Silberhütten wird 
die Niederschlagsarbeit betrieben. Es ist unbestreitbar, dass 

*) Das Interesse, welches die fachmännischen Gäste beim 
Claustbaler Stollenfeste an dem eben d11mals dem Ende sei
ner Campagne entgegengehenden Alteuauer Raschette-Ofen 
nahmen, veranlassten den ebenfalls dort anwesenden Redac
teur dieser Blätter, sich um die Erlangung ausführlicher Mit
theilungen zu verwenden. Durch freundliche Vermittelung ues 

das bei dieser Arbeit zur Zerlegung des Bleiglanzes die
nende Agens, das metallische Eisen, eiu sehr theurer Zu
schlag ist, besonders bei den hohen Preisen , die die mei
sten Oberharzer Hütten für das granulirte Roheisen oder 
für Schmiedeisenabfälle bezahlen müssen. 

Jedoch sind bis jetzt alle Versuche, die Niederschlags
arbeit entweder ganz abzuwerfen und dafür eine andere 
der jetzt bekannten Bleigewinnungsmethoden einzuführen, 
oder aber wenigstens diese Arbeit iu der Art zu modifici
reu, dass mau für das theure Eisen, ganz oder thcilweise, 
billigere Surrogate substituiren wollte, \·on ungünstigem 
Erfolge begleitet gewesen. 

Zu den Versuchen d~r ersteren Art ist besonders die 
Verschmelzung der Bleierze im Flammenofen nach franzö
sischer und englischer Methode zu rechnen, wie sie in den 
Jahren 1848 und 18 33/3 ,, ausgeführt wurde**); beide Ver
suche scheiterten bekanntlich au dem zu hohen Kieselerde
gchalte der Geschicke. 

Die zweite Vensuchsreihe bezweckte das Eisen ganz 
oder theilweise durch Eisenoxyd- (und Oxydul-) hältige 
Körper zu crsetzeu, oder durch solche zusammen mit 
Kalk. 

Die Verschmelzung geschah zuerst im gewöhnlichen 
Schliegofen ***) und später in einem nach Art der Eisen
hochöfen zug·estelltem Rostofen auf 3 Formen t). 

Grossc Unregelmässigkeiten im Schmelzgange , -
hauptsächlich durch zu reichliche Reduction von Eisen
oxyd und Bildung von Ansätzen bewirkt, die zu einer an
strengenden Raumarbeit Veranlassung gaben, - zwangen, 
diese Versuche ebenfalls aufzugcbeu und man musste zur 
gewöhnlichen Nicdcrsch1'1gsarbeit zurückkehren. 

Lauge Zeit ruhten nun alle grösseren Versuche in 
Bezug auf die Schmelzarbeit, bis in neuester Zeit , durch 
die günstigen Erfolge, welche der Raschette·Ofen machte, 
der Blick des Harzer Hüttenawnnes auf ein ganz anderes 
Feld von Versuchen gelenkt wurde. 

Es hatte bekanntlich dieser von seinem Erfinder als 
Universalschmelzofen bezeichnete Apparat bei der Verhüt
tung von Kupfererzen die erwünschtesten Resultate erge
ben. Mau hatte in demselben bei grösserem Durchsetzquau
tum eine nicht unbedeutende ßrenumaterialcrsparuug er
zielt. 

Bleierze aber in einem Ofen dieser Constrnctiou zu 
verhütten, war bislang noch nicht versucht, und es blieb 
dem Herrn Oberhüttenmeister B c er m a 1111 vorbehalten, 
den praktischen Beweis zu liefern, wie sehr dieser Ofen 
auch für die Zuguteruachung bleiischcr Geschicke geeig
net sei. 

Auf Antrag dieses Herrn wurde vom königl. Berg
und Forstamte zu Clausthal im Spätherbste vorigen Jah
res die Genehmigung zum Einbau eines Raschctte.Ofens 
auf der Altenauer·Silberhütte ertheilt und auch unverzüg· 

Herrn Professors B. K e d wurde ein junger Fachgenosse, der 
vor Kurzem an der Clausthaler llergschule studirt hatte, ver
anll\sst, obige Original·Mittbeilung für dieses Blatt zu über
nehmen, welcher wir in beiliegender Tafel eine Zeichnung 
des Ofens beifügen, welche wir Herrn Professor Streng in 
Clausthal verdanken. D. Red. 

**) Herr Prof. Kerl: Oberharz. Hüttenpr. pag. 5i9 und 
Karst. Archiv., II. B., 10, pag. \ll. 

***) lbidern. pllg. 576. 
t) Lampadins: Fortschritte der H!ittenk. (pag. 78 und 

Karstens Arch. II. ß., 10, pag. 131.) 
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lieh mit der Herrichtung desselben begouuen, obgleich mau 
wegen der schon yorgerückten Jahreszeit nicht mehr Ofen
baumaterial von der Güte beziehen konnte , wie es wohl 
erwünscht gewesen wäre. 

Für den Sohlstein und zur Herrichtung des Gestel
les, bis 8'' über den Formen, wurde ein Sandstein benutzt, 
wie er auch zum Gestelle des gewöhnlichen Schliegofens 
verwendet wird. 

Die Wangen und die Brust des Ofens au der Vorder
uud Hinterwand wurden aus feuerfesten, künstlichen Stei
nen (von Uslar) bis 6' über dem Herdbleche, der übrige 
Kernschacht aus gewöhnlichen Backsteinen hergestellt. 

Der Ofen erhielt die Gestalt eines abgestumpften drei
seitigen Prismas mit reetangulärem Querschnitte , dessen 
untere Basis 3', die obere aber 4' 9" breit war, bei einer 
überall gleichen Tiefe von i' 4". 

Unter dem 2' starken Sohlsteine, der in der Mitte 5'' 
höher und von da nach den beiden schmalen Seiten zu ab
gedacht war, wurden 3 Querzüge ausgespart, die zur Ab
wärmuug des Gesteines dienen sollten. 

An jede der beiden schmalen Seiten kam ein Vor
herd zu liegen, der eine an die Stelle, wo auch beim ge
wöhnlichen Schliegofen sich der Vorherd befindet, der an
dere an die frühere Fo rmwaud. 

Es musste hier der Baugrund erst gut ausgetrocknet 
und abgewärmt werden, ehe man den Sohlsteiu legte; trotz
dem diess sorgfältig geschehen war, zeigte sich beim Be
ginne der Campagne, dass die Sohle hier kälter war, als 
au der anderen Seite. 

In die beiden langen Seiten des Ofens wurden je fünf 
Formen so alternireud gelegt, dass die Verlängerungen ihrer 
Axcn sich nicht durchschnitten; auch lagen nicht alle in 
gleicher Höhe, sondern die mittleren einige Zoll höher, als 
die au den Seiten; die zweite an jeder Seite lag aber eben 
so hoch, als die einzige eines gewöhnlichen Schlingofens, 
nämlich 16" über dem Herdbleche*). 

Die veränderte Gestalt des Ofen, der an der Stelle 
eines früheren Schliegofens eingebaut wurde, bedingte auch 
eine Veränderung der Flugstaubkammern. Ueber jeder lan
gen Seite wurde an der Gicht ein Bogen geschlagen, auf 
den sich der gewölbte Rauchfang stützte. Die Bogen über
spannten die Oeflnungeu zum Aufgeben. 

Nachdem die Maurerarbeit vollendet, der Ofen und 
die Gestübbcsohle abgewärmt, und die Vorherde und Stech
herde wie bei einem gewöhnlichen Ofen hergerichtet waren, 
wurde am 27. Juni Nachmittags die Campagne derart be
gonnen, dass man den Ofen mit 67 Maas (a 10 Kubikfuss) 
Holzkohlen anfüllte und beim Niedergehen derselben leichte 
Sätze von Steinsehlacken gab. Im Ganzen wurden fünf 
Karren voll (12 1/ 2 Centner) von diesen Schlacken verwandt. 

Mit Beginne des folgenden Tages wurde das Gebläse 

*) Nach dem Herdbleche geschahen die Angaben sämmt
licher Verticaldimensionen, da seine Lage unveränderlich ist. 

U ebrigens lagen die Formen folgendermassen ; so dau 
sie dasselbe Ansteigen, wie der Sohlstein, hatten: 

14" ~1/2 "' \ l~" l li"c 4"' 1 16" ~!//" l 15"a 4."' 1 

~ ~ ~ ~ ~ 
15" 4'" 16" 81/2"' li" 4"' 16" 14" !S'l-2"' 

Wenn e d c etc. die Formen auf der einen e1 , d1, c1 
die auf der anderen Ssite bezeichnen. 

bei 4"' (Quecksilber) Pressung angelassen und Coaks und 
Beschickung aufgegeben, 

Auf 1 Füllfass Coaks (von 30 Pfund) wurden 3 Tröge 
Satz (a 40 bis 50 Pfd.) gesetzt und gerne in der Art, dass 
man den Coaks in die Mitte des Ofens, den Satz aber um 
die beiden langen Seiten brachte. Der Länge des Ofens 
nach wurden jedesmal fünf Füllfässer Coaks aufgegeben 
und die Beschickung so vertheilt, dass an die Seite, wo das 
eine Mal zwei Tröge gesetzt waren, das nächste Mal nur 
ein Trog hinkam uud umgekehrt. So gingen Beschickung 
und Brennmaterial in drei getrennten V ertikalsäuleu nie
der; in der nächsten Campagne wird man den Versuch ma
chen, in horizontalen Schichten, wie beim Eisenhochofeu, 
aufzugeben. 

Die Beschickung war wie die für den gewöhnlichen 
Schliegofen zusammengesetzt; an diesem erstem Tage be
stand eine Schicht aus 1 Rost (= 36 Ctr. Trockengerüst) 
Scblieg, 4 Ctr. Eisen, 1/, Centner Abstrich und 1 Centner 
bleiischer Vorschläge, s~wic aus 14 Karren Stein- und 4 
Karren Schliegschlacken. (Beim gewöhnlichen Ofen wer
den etwas weniger Steinsehlacken von der Bleisteinarbeit 
im Verhältnisse zu den sauren Schliegschlacken, d. h. die 
unreinen, in den 'Vinkel abgeworfenen Schlacken von der 
eigenen Arbeit), genommen. 

Die Gichten gingen vollständig gleichförmig in der 
ganzen Länge des Ofens nieder, ohne dass derselbe flammte 
und die Gase entwichen so langsam, dass augenscheinlich 
keine Flugstaubbildung statthaben konnte. 

Die Arbeit vor dem Ofen wurde ganz so, wie beim 
gewöhnlichen Ofen, geleitet. l\lan hatte für den Fall, dass 
der Schmelzgang ein sehr viel rapiderer gewesen wäre, 
zwei Stechherde vor jedem Oberherde angebracht, etwas 
grösser, als die eines gewöhnlichen Ofens; jedoch war mau 
nicht benöthigt, den zweiten in Gebrauch zu nehmen, de. 
das Abstechen in Zwischeur!iumen von 11/ 0 -2 Sturuien 
wie beim gewöhnlichen Ofen erfolgte, und ~omit Zeit ge
nug zum Erstarren des Steines und Auskeilen des 'Verk
bleies blieb. 

Die Windpressung, welche Anfangs 41" Quecksilber 
betrug, 'vurde bald auf 6'" und dann auf 8-9"' erhöht; 
nur in den letzten acht Tagen, als wegeu de1· starken Ver
setzung mehrere Formen den Dienst versagten, Bleisteine 
mit 'Vind von 10 Linien. Durch fünf .Manometer, die man 
auf die Kniestücke der 'Viudstöcke aufschrauben konnte, 
war man im Stande, fortwährend den Grad der Pressung 
zu beobachten, 

Die Schlacke trat aus dem vorderen Vorherde le bhaf
ter aus, als aus den hinteren, und beim Stechen resultirteu 
Anfangs dort auch mehr 'Verke und Stein, als hier, was 
wohl durch den kälteren Baugrund zu erklären ist. Es hat
ten sich hier geringe Ansätze auf der Kohle gebildet, so 
dass die Schmelzproducte dem vorderen Herde zugeführt 
wurden. Doch liessen sich diese Ansätze leicht beseitigen 
und bildeten sich bald nicht wieder, und die Räumarbeit 
überhaupt war sehr gering und leicht, so lange der Ofen 
im normalen Gange war. 

Die fallende Schlacke war ärmer als beim gewöhnli
chen Ofen und es fiel weniger unreine Schlacke, welche in 
den Winkel abgeworfen wird, so dass man alsbald begin
nen konnte, Schlackensteine zu machen, wie dies~ auch 
beim gewöhnlichen Ofen geschieht. 

Wenn also auch alles andere erwünscht ging , so 
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be@'ann schon am dritten Tage eich ein Uebeletand he1·aus
zuetellen, der hauptsächlich dem weniger guten Ofenbau
materiale zur Last zu legen ist, das zum Gestell verwandt 
wurde. 

Die Sandsteine spalteten nämlich durch die Hitze ab, 
so dass der Formrüssel frei zu liegen kam und dann schnell 
durch die Schmelzmasse weggefressen wurde. Man suchte 
der Zerstörung derselben durch Einstampfen ron feuchtem 
Lehme und Einspritzen von 'Vasser mit einer kleinen Hand
spritze entgegen zu wirken. Beides durfte nur geschehen, 
wenn das Gebläse im Gange war, da. heftige Detonationen 
erfolgten, wenn man Lehm oder Wasser einführte, während 
der 'Vind abgestellt war. 

Konnte die Form durch diese Hilfsmittel nicht mehr 
geschiitzt werden, so musste sie dnreh eine nenc ersetzt 
werden. 

Die Zerstörung der Formen geschah in immer kürze
rer Zeit; so wurden in der ersten 'Voche nur 6 Stück, in1 
Laufe der 7 wöchigen Campagne aber l 3 7 Stück ausge
wechselt. 

Da man nicht eine Düse allein herauszieheu konnte, in
dem hier sonst ein Durchblasen stattfand, so musstr- jedesmal 
wenn man eine neue Form einlegen wollte, das Gebläse ab
gestellt werden, wodurch eine, wenn auch kleine, so doch 
sehr unerwünschte Unterbrechung des Processes verursacht 
wurde. 

Die Formen aber zu schützen, indem man sich eine 
Nase bilden liess, erschien als vollständig unthunlich, in
dem sich schon ein sehr ungleiches Niedergehen der Gich
ten zeigte, wenn die Formen nicht ganz völlig frei und hell 
gehalten wurden. 

Man steigerte allmählig den Satz bis auf 9 Tröge Be
schickung pro Füllfass Coaks, so dass jedes Pfund Coaks 
etwa 1 l Pfund Satz trug. Als man aber höher zu gehen 
versuchte , gelangten die Massen ungeschmolzen in den 
Herd und wurden hier durch die grosse Last der Be
schickungssäule bei der keilförmigen Gestalt des Ofens, so 
fest zusammengepresst, dass man den Vorsatzstein aufbre
chen und die ungeschroolzeuen Massen ausräumen musste. 
Ansätze auf der Sohle hatten sich hierbei nicht gebildet; 
es war, wie schon IH'Wlihnt, nur durch eine Verstopfung 
verursacht, dass die (nicht einmal eigentlich gesinterte) 
Beschickung durch das dariiber lastende Gewicht im 
Gestelle zu einer compacten Masse zusammengepresst 
war. 

Die Production stieg schon am zweiten Tage auf das 
Doppelte eines gewöhnlichen Schliegofens, der mit diesem 
gleichzeitig angehängt war, und belief sich am dritten und 
den folgenden 14 Tagen auf das Dreifache, bis durch die 
oben erwähnte Uebersetzung eine Störung des Ofenganges 
eintrqt. 

Freilich ist hier zu bemerken , dass in dem oben er
wähnten Ofen nicht die normale Production l'ines gewöhn
lichen Schliegofens erzielt wurde, was seinen Grund darin 
hat, dass im Augenblicke grade Erze von wenig guten 
Schmelzverhalten verhüttet wurden, Da der Raschette
Ofen aber dieselben Erze verarbeitete, so steht anzuneh
men, dass auch in ihm, bei Verschmelzung gutartiger Ge
schicke, eine grössere Product ion erzielt worden wäre. 

Neue Aufschlüsse im Kohlenbecken zu 
Pristova bei Cilli. 

Mitgetheilt vom Bergingenieur ~I. S i m e t t in g e r. 

Zwischen dem Petschounig und dem Cillier Schloss 
berge, beide aus Alpenkalk gebildet, lagern, von W. nach 
0. streichend, und am westlichen Ende von der Sann durch
rissen, ö,;tlich bis Store sich ausd~ hnend, die Tertiiir
schichten der Pristova-O;:senitzer- Kohlenmulde, in wel
cher bisher das, am nördlichen Gehänge des 2600 Fuss 
hohen Petschounig vom Aerar crschürfte , 6- 10 Fuss 
mächtige Brnunkohlenflötz an mehreren Punkteu bergmän
nisch aufgeschlossen und Gegenstand nnmh after Kohlen
gewinnung war, namentlich so Jan ge die stellenmässig auf
geschlossene obere, d. h. ober dem ~iveau des, den Auf
ochlagspunkt enthaltenden Constantia.-Stollens gelagerte, 
unter 40-60 Grad nach N. verfliichende Kohle in Abbau 
stand und rationeller Betrieb für die mit der Kohlengcwin
nuug gleichen Schritt haltenden Aufschlüsse Sorge trug. 

\Vähn•nd dem Abhaue in den oberen Teufen dachte 
mau an den Aufschluss des unter dem Nireau des Con
stantia·Stollens gelagerten Flötzes und teufte in nicht zu 
grosser Entfernung vom Stollenmnudloche einen Schacht 
ab, um mit demselben bis zur Kohle vorzugehen. 

Nachdem jedoch, dem obern Verflächen des Plötzcs 
nach, der. Schacht, selbst bei einiger sanfterer Verflächung 
in der Teufe, mindestens 40 Klafter bi~ zm· Kohle errei
chen musste, ging man zuerst nur 12 KlaCtcr nieder und 
trieb vom Schachte aus, quer auf die Streichungsrichtung 
der, noch im1Der mit 40 Grad nördlich e infallentlcn :\Ier
gelschichten eine söhlige Strecke bis zur Kohle, die in 
namhaft festerer und reinerer Qualität als oben , lilit der 
45. Klafter Zubaulänge angefahren wurde. 

llier wnrde nun ein Abbaufeld vorgerichtet; au die 
Fortsetzung des Schachtes jedoch, unter damaliger Aen
derung des Besitzes und der Leitung, nicht mehr gedacht. 

Das Aerar hatte aufGrnndlage einer pririlegirten :\In
thung nur den siidlichen :'lluldenfüigel occupirt, die Tbalsohle 
jedoch und den muthmasslieh vo1handenen uörclliehen l\Iulden
flügel,ja selbst einen Th eil des siidlichen Thalgehänges frei ge
lassen. Diess veranlasste zur Occupirung dieses Terrains 
durchFreischürfe und zu sofortigen Aufschluss bauten durch 
Bohrungen und Schurfschächte, umsomehr, als am östlichen 
Ausgehenden der Pristovaer Mulde, dort wo sie durch eine 
Abzweigung des Kalkgebirges von der Petschojer-Mulde bei 
Store in der Teufe getrennt ist (da über Tags die Han
gendmergel fortsetzen und diesen Kalkrücken überla
gern), mehrere Ausbisse von Kohle das Vorhandensein 
eines nördlichen Muldenfl.ügals annc hmen Hessen. 

Diese Schurfbauten zu besuchen, war der Zweck mei
ner letzten Excursion; ihre Erfolge mitzutheilen, ist der 
dieser Zeilen. 

Schon zur Zeit meiner Anwesenheit in Petschounig, 
als Verwalter des We1·kes, wurde von Herrn :Max Schmid, 
Besitzer des Gutes Beschigrad bei Cilli, ein Schurfschacht 
am südlichen Gehänge des Thale~, etwa 5 Klafter ober der 
Bachsohle abgeteuft, dessen Fortbetrieb jedoch im Han
gendmergel, wegen zu heftigem Wasserzuflusse, sehr bald 
aufgegeben wurde. 

Ein zweiter namhafter Sehachtbau ward hierauf dem 
Constantia-Hauptschaehte gerade gegenüber , unter dem 
Namen Paulioen·Schacbt geführt und in der That, hätte 
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die Nähe des Gruudgebirges , welches etwa 300 Klafter 
westlich steinbruchmässig abgebaut wird; dann das sanfte 
Vedlächen des nördlichen Gehängeg, die Vermuthung wohl 
gerechtfertigt, wie sie der damalige Herr k. k. Schichtmei
eter Ab e 1 in Cilli aussprach: dass hier der nördliche Mul
denflügel, wenn vorhauden, in der 20. bis 25. Klafter er
reicht werden müsste; wornach das Querprofil des Thales 
die aus Figur A der heute beiliegenden Tafel ersichtliche 
Schichtung gehabt hätte. 

Leider entsprach der Erfolg dieser Erwartung nicht 
im geringsten. Dei· Schacht wurde ohne nennenswerthe 
Belästigung durch Wässer bis auf 60 Klafter abgeteuft, 
fortwähNnd im Hangendmergel, ohne Spur eines Flötzee. 
Die Schichten hatten eiu geringes, jedoch noch immer nörd
liches Einfällen unter 20 bis 30 Grad und erst in der 
Teufe von 60 Klafter will man ein Verflächen nach S. be· 
merkt haben. 

Iu dieserTeufe mussten die Arbeiten wegen bedeuten
dem \Vasserzuflusse aufgelassen werden und wurden sofort 
an eiuem, dem südlichen l\Iuldenflügel ganz nahem, am ge
genüber liegenden Thalgehänge gelegeuen vom Constan
tia-Schachte etwa 60 Klafter O. N. ö. entfernteu Punkte 
mittelst Schacht und Bohrung, von der später erwähnt wird, 
wieder aufgenommen. 

Es zeigte sich also die dem Paulinen-Schachte zu 
Grunde gelegene Ansicht über die Muldenbildung unrich
tig, und man erhält mit Rücksicht auf die gemessenen Di
stauzen das in Fig. B der Tafel ersichtliche Profil. 

Es erklärt sich hieraus das Eintreten des namhaften 
\Vasserzuflusses in der 60 . .Klafter Teufe des Schachtes 
aus der Nähe des Pristova-Baches 1 dessen Wässer dem 
Verflächeu der Schichten nach, dem Schachte zusitztcn. 

Anderseits gewann mau die Ueberzeugung, dass un
geachtet des sanft und regelmässig nach S. verflächenden 
Thalgehänges die Schichten doch noch nach N. einfallen; 
das Mulden-Tiefste daher noch nördlicher, der nördliche 
Muldenflügel der Kohle also nahe dem Schlossberge ge
sucht werden muss. Bei einem durchschnittlich angenom
menen Verflächeu des Flötzes unter der Constantia-Stol
len-Sohle von 35 Grad hätte der Schacht erst in der 20. 
bis 25. Klafter, von dessen Sohle aus, das Flötz erreicht 
und hätte bei etwa abbauwürdiger Qualität und Mächtig· 
keit der \Vasserzufluss jedenfalls eine, für die Teufe von 
80-90 Klaftel' sehr wirksame Förder- und Wasserheb
Maschine erfordert, die auch dem Constantia-Schachtbaue 
wesentliche Dienste geleistet haben würde, 

Gegenwärtig steht nun der oberwähnte, von Constau
tia 0. N. Ö. gelegene, circa 1 3 Klafter tiefe Schacht als 
Bohrschacht im Betriebe, von dessen Sohle aus das Bohr
loch bereits auf 50 Klafter abgeteuft wurde , dahe1· die 
ganze, hier im Hangendmergel bereits durchfahrene Teufe 
63 Klafter beträgt. 

Die Bohrung schl'eitet nun schon sehr langsam vor
wärts, da das Ausziehen und Einlassen der Bohrgestänge 
für je 5 Zoll Bohrung 2 Stunden in Anspruch nimmt. 

Ausser einigen Schwefelkies-Concretionen, an denen 
der Hangendmergel sehr reich zu sein pflegt, und einigen 
verkohlten Blattfragmenten förderte der Bohrer durch die 
ganze Teufe nichts Interessantes zu Tage und war zur Zeit 
meiner Anwesenheit noch gar keine Gesteinsänderung be
merkbar. 

Da hier die söhlige Entfernung des Schurfbaues von 

der Kohle, nach deren Haupt-Strcichungsrichtung, circa 80 
Klafter beträgt, auch der Tagkranz der Schachtes um etwa 
3 Klafter höher liegt, als del' des Constantia-Schachtes, 
so kann hier, bei dem Verflächen von 40 Grad, wohl auf 
weitere 10 Klafter noch zu durchbohrender Teufe gerech
net werden. 

Aus dem bisherigen Aufschlusse hier ergibt sich 
also, dass das Verflächen der Kohle in dieael' Entfernung 
von dem im Constantia-Stollen aufgeschlossenen Flötze 
noch immer mit 40-45 Grad angenommen werden muss 
(Fig. C der Tafel), und in Uebereinstimmung hiemit steht 
clie, durch den Paulinen-Schacht klar gewordene Breite der 
Mulde, die, selbst bei der Annahme, dass der letztere be
reits das Tiefste der Kohlenbildung erreicht hätte, minde
stens 800 Klafter betragen würde. \Vas die sehr kostspie
ligen und erst nach Erreichung der Kohle grosse Opfer 
erfordernden Aufsehlussbauten des Herrn Schmid einiger
masseu zu entschädigen vermöchte, wäre der Umstand, dass 
die angrenzenden Massen noch mit beschränkter Teufe ver
liehen wurden und alle unter 58 Klafter Tiefe liegende 
Kehle vom Constautia-Stollen-Niveau aus, bis dato als im 
freien Felde befindlich, angesehen werden kann. 

Notizen. 
Auszeichnung. Der Gemeindeausschuss der ßergstadt 

Joachimsthal in Böhmen, hat dem k. k,Ministerialrath Pe
ter Ritter von Ri ttinger in Anerkennung seiner beharrlichen 
Förderung des erzgebirgischen Bergbaues, das Ehrenbürger
recht der k. Fr. Bergstadt Joachimsthal verliehen. Wir neh
men mit Vergnügeu Act von dieser Thatsache, welche das 
Princip der freieu Anerkennung für wirkliche und verdienst
liche Leistungen in einer beide Theile ehrenden 'Veise ver-
wirklicht. 0. H. 

Ein grosses Unglück hat sich am 2. d . .M. bei dem 
Scharley-Galmeibergbau in Pr .-Schlesien ereignet. Abends i 1„2 
Uhr brachen plötzlid1 mit enormer Gewalt Schlammmassen, 
welche einen verlassenen Tagebau anfüllten, in die nächst
gelegenen Grubenbaue der Scharley- und Wilhelminen-Grube 
durch und füllten in wenigen Minuten die tiefsten Stellen der 
Gruben, so dass dadurch einem Theile der in nächster Nähe 
der Durchbruchstätte und in ·deu untersten Bauen beschäftig
ten Arbeiter, 18 an der Zahl, der Rückweg abgeschnitten 
wurde und dieselben in den flüssigen .Massen ihren Tod fan
den. Nur 4 Mann, welchen zwar der Ausweg abgesperrt 
wurde, die aber doch noch Gelegenheit gefunden, einen höher 
gelegenen Grubenraum zu erreichen, wurden durch die schwie
rigen Rettungsarbeiten und dul'ch die angestrengten Bemühun
gen ihrer Kameraden gerettet. Die Leichen der iibrigen wer
den sich erst, wenn es gelungen sein wird, die eingedrunge
nen Schlammmassen zu entfernen, auffinden lassen. Glück
licher Weise sind wenigstens die wichtigeren nnd am stärk
sten mit Arbeitern belegten Theile der Gruben nicht ver
schlämmt, so dass der Grubenbetrieb nur im beschränkten 
Masse eine Störung erleidet und die Masse del' beschäfti~ten 
Arbeiter vor einer Arbeitseinstellung gesichert ist. (Brest. Ztg.) 

Verwendung der Abfälle von Weissbleoh zur Re
duction des Bleiglanzes. Bleiglanz wird häufig zu Blei 
reducirt, indem man ihn mit Eisengranalien zusammenscl1milzt. 
Es bildet sich Schwefeleisen und metallisches Blei scheidet 
sich aus. Prof. Everell in Newyork wendet hierzu die sonst 
absolut werthlosen Abfälle von Weissblech an, Er führt die 
Operation in einem Flammofen aus, indem er die Hälfte der 
Blechabfälle vorerst zum Rothgltihen erhitzt, dann den ßlei
glauz und den Rest der Abfälle zugibt und tüchtig urur!ihrt. 
Auf 500 Pfund Schwefelblei werden 125 Pfund diesel' Abfälle 
angewendet. Die kleine Menge Zinn, welche sich beimischt, 
schadet dem Blei zu den meisten Anwendungen gar nir.hts 
und vermehrt iu etwas die Ausbeute. Man könnte indessen 
das Zinn auch zuerst durch Kochen der Abfälle mit Bleioxyd-
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Kali in zinnsaurPs Kali verwandeln und das reine Eisen mit 
dem anhaftenden Blei zur Reduction des Bleiglanzes anwen-
den. (Steierm. Ind. qewerb. BI.) 

lBerlobtig"Ull.g su 'lll.emn Alr'll!.h.&h 11 ill!I.®ll.1a;ci~äu:l'& 
!ll~ lBll'ti:C.ll.mtl.ß'l~:l'i!ll. er, 

Berichtigungen und Ergänzungen. 

nDurch den Abschreiber des Manuscriptes nK oh 1 e n
s äu re als Brennmaterial" haben sich einige sinnstören
de Fehler auch iu den Abdruck Nr. 43 dieser Zeitschrift einge
schlichen. 

Pag. :J41, linksseitige Spalte, 24, ·Zeile so 11 es heiss.en: 
der dem starken Anprall der atmosphärischen Luft ausge
setzt ist (vehement verbrennen kann) •.. 

Pag. 341, rechtsseitige Spalte, 11. Zeile soll es heissen: 
nach der cr8ten Umwandlung der Kohlensäure in Kohlenoxyd
gas ... 

Pag. ::141, rechtsseitige Spalte, 1 'i. Zeile soll es lauten : 
dann wird wiecler carlmisirt und wieder oxyciirt .•. u 

Eine andere llerichtigung geht uns von dem Verfasser 
der Recension iiher eins Parieu'sche Werk von den Steuern, 
beziiglich der von uns den 'V o c h e n b 1 ä t t er fiir Kunst und 
Literatur entnommenen Stelle iiber cli~ S11lzpreise (Nr. 42 
unserer Zeitschrift, Seite 331, Zeile l i) zu. nEs ist zwar darin 
der Preis des französischen Salzes richtig per Z o 11 centner 
angegeben, jener des österr. Salzes fiir den Quinta metrique 
berechnet. Die Sache s~lbst, der höhere Preis Jes österr. Sal
zes i II. gegen 4 fl. in Frankreich wird bie<lnrch uicht be
irrt." - 'Vir haben Lereits in Nr. 44 darauf hiugewiescn, dass 
die Rechnung mit metrischen Centnem zu Irrungen Anlass 
geben kann, und danken uun für dieso Aufklärung, welche le· 
diglic:h eine Folge der iiber diesen Gegenstand dur~h seine 
Publicirung hervorgerufenen Discussion ist. Der Fehler im 
n Wochenblattu wäre wahrscheinlich unberichtigt geblieben, 
wenn wir nicht den Artikel in unserem Fachblatte zur Sprache 
gebracht und der Verfasser durch die Entgegnung veranlasst 
worden wiire, noch eiumal darauf zuriickzukommen. Das ist 
ein wesentlicher Vortheil öffentlicher Discussion. D. Red. 

A d m i n i s t r a t i v e s. 
Ernennungen. 

Die Herren Franz Ritter v. Schwind, Berg- und 
Salinen-Director in Hr.11 und Joseph Kurz, Finanzrath, wur
den von Sr. k. k. Apostolischen ~fajestät mit Allerh. Entschlies
sung vom 27. October d. J. zu Sectionsräthen im k. k. Fi
nanzministerium ernannt. 

Erledigungen. 
Die Con trolorsstelle bei der Berg- und Hütten

verwaltung zu Brixlegg in der IX. Diiitenclesse,-mit dem pro· 
visorischen Gehalte jäbrl. !JOO fl., freier Wohnung nebst Gar
ten und gegen Erlag einer Caution im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg
akademischen Studien, der Kenntniss des M~tall-, Berg- und 
Hüttenwesens, dann des Kupferhammer- und Wulzwerkbetrie· 
bes, des montanistischen Rechnungsfaches und der Gewandt
heit im Conceptsfache, binnen vier Wochen bei der Berg
uud Salinen-Direction in Hall einzubringen. 

Die Bergschaffersstello bei der Salinenverwaltung 
in Ischl in der XI. Diätenclasse, mit dem Gehalte jäbrl. 420 fi., 
10 Killftem harten und 10 Klaftern weichen Brennholzes im 
anrecheubaren Betrage von 38 fl. 50 kr., Naturalquartier sammt 

• 

Benützung der Schafferwiese, dem Bezuge von 35 kr. für je
den bei der Verschiiuung zugebrachten Tag, nebst dem system
mässigeu Salzbezuge. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt
nisse im Salzbergbaue und in den einzelnen lletriebsabtbei
lungen, sowie auch in der Markscheiderei und im Rechnnnge
wesen, binnen vier Wochen bei der Salinen-und Forst
Direction Gmuudeu einzubringen. 

Kundmachung. 

In Gemiissheit des §. Ui8 11. B. G. wird atrS Anlass des 
Ansuchens der Direction des im Zipser Co'91te, Gemeinde 
Znvadka, Grgend Bindt gelegenen "Unverzngf'i Grubenwerkes 
dto. 9. October !SGI eine Gewerkenversammlung nnter be
hördlicher Intervention auf den 29. November 1SG4, Friih 9 
Uhr, in der XVI Zipser Stadt Igl6, im Hause des Herrn Lucl
wig Wind t, Nr. 103, angeordnet; 'ZU welcher die Herren: ',Jo. 
seph Nozdrovitzky 1 N. Stiller, Magdalena ll6cly geb. Mata
vovszky, Victoria Maurer geb. l\Iatavovszlty, Stephan Mata
vovszky, Andreas Probstncr, Otto Palczmann, lllathilde Palcz
manu, Peter N ozdroviczlcy, Lndoy1ka ßory geb. Osztroluczky, 
Wilhelmine Ostroluczky, ~amuel Schert!, Johann Glosz, Lud
wig Windt, Gnido, Hermine, Malvine 1 Arthur Oszk:i1· und 
Ernest Prihrarlny 1 Ciul Nadler, Emm11 Schlo~ser geb. Pri
hraduy, Eugenia Bertha Posevicz, Amauda Augusta Posevicz 
Louise MarilLssy-Kubinyi, Eduard Szontagh, Samuel Melczer: 
Georg Gotthardt, Maria Jendrnssik, Jolu\nn Jnlius Juhoss, 
Franz l\Iatan~ch, Vincenz Schert!, Jacob Melczer, Wilhelm 
Szontagh, Adolph l\Iiinnich und Johann Gärtner - in Person 
oder durch legal Bevollmächtigte zu erscheinen mit dem Bei
satze ciugeladcn werden, dass die Abwesenddn den gesetz
lich gcf11ssten Beschliissen der Mehrheit der Anwesenden bei
tretend angesehen werden müssten, und dass die Erben und 
sonstigen Hechtsr111chfolger der bergbiicherlichen Besitzei· nur 
n11ch vorhergeg1111geuer Nachweisung ihrer Eigcnthumsrechte 
würden zur Schlussfassung zngelassen werden können. 

Die Berathnngsgegeustände sind : 
1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerk

schaft im Sinne des a. ll. G. constitniren wollen; 
2. ·wahl der Firma nncl Bestimmungen wegen des Dienst

vertrages; 
3. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschafts

Statuten; 
4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und 

sonstige Anordnungen im currenten Haushalte; 
5. Bestimmungen über etwRige weitere Vertransigirung 

des Bergwerkes. 
Kaschan, am 2i. October 1864. 

Von der Zips-lgloer k. k. Berghauptmanuschaft. 

Concurs-Ausschreibung. 

Bei der Zips-Igl6er k. Berghauptmannschaft zu Kaschan 
ist die Diensstelle eines Kanzlei· Officialen in der XI. Diäten
classe mit dem Jahresgehalte von 525 fl. öst. W. und even
tuell eines Kanzlisten in der XII. Diil.tenclasse mit dem Jah
resgehalte vou 420 fl. öst. W. in Erledigung gekommen. 

llewerber haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesu
che unter Nachweisuog des Alters, der Studien, Gewandtheit 
in den Knnzleiarbeiten, insbesondere im Einreichungsproto
koll-, Expedits- und Registraturs-Dieuste, dann der Kennt
niss der ungarischen, deutschen und einer slavischen Sprache 
im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 10. December l&G4 
bei dieser Berghauptmannschaft ein zu bringen. 

Kaschan, am 4. November l SG4. 

Dieser Nummer liegt eine Tafel mit Zeichnungen bei. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationsprei1 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 N gr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die J & h r es e b o nn en t e n 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
eammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11,~ Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nnr franco angenommen werden. 

Druck von Xe.rl Wlnternitz & Comp. in ''Vlen. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Ringenau, 

Ir.. Ir.. Oberbergratb, a. o. Profeeeor an der Universität zu Wien. 

V erlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Ueber berg- und hüttenmännische Ausbildung. - Anwendung eines kräftigen Magnets zur Ermittelung der 
Dmehsehlagsrichtung zweier Gegenörter. (Fortsetzung.) - Belou's neue Luftmaschine. - Die Hohenegger'schen geologischen 
Summlungen. - Notiz. -· Administratives. 

Ueber berg- und hüttenmännische Aus
bildung. 

Vorwort der Redaetion. Wir erhielten diesen Arti
kel schon vor längerer Zeit Yon einem jiingeren Fachgenos
sen zugesendet, welcher den eigenen Studien und theilweise 
dem Ld1rfache noch näher stehend als dem praktischen Le
ben, seine Ansichten als einen Beitrag zu der noch immer 
offenen Frage der Organisirung des bergmännischen Unter
richtswesens in diesen llliitteru niederzulegen wünschte. Zur 
Zeit der Einsendung war aber die Discussiou über diesen Ge
genstand im Unterrichtsrathe schon geschlossen, der Zeitpunkt 
einer \Virksamlceit für diessmal Yorüber 1 daher wir das Ma
nn•cript einerseits als verspätet, anderseits als Y er früh t an
sahen; letzteres desshalb 1 weil die Frage neuerlich wieder 
in Anregung kommen muss, und dabei das Votum des Un
terrichtsrathes eben auch nur ein Substrat für die einstige de
finitive Schlussfossung bilden wird. Es war aus einer andern 
Quelle eine eingehende Abhandlung iiber den gleichen Gegeu
stnutl zu erwarten, und wir hofften deren Erscheinen bis läng
stens September begrüss"en, und' dann eine Reihe von Betrach
tungen über diesen wichtigen Gegenstand dar:w lrniipfen zu 
könnt.n, unter denen auch die Eiusendung unseres jungen 
Fachgenossen ihren Platz hätte finden sollen. Jene erwartete 
Abhandlung ist aber bis jetzt nicht erschienen, der An
knüpfungspunkt, den wir gewünscht, ist daher nicht vorhan
den; allein es hat sich indess ein anderer Anknüpfungspunkt 
gefunden - niimlich die Einberufung der Reichsver
tretuug, auf welcher wenigsiens voriibergehend in der Bud
getberathung auch die „bergakademische Frage" wieder auf
tauchen lcanu. 

Wir halten es daher für gerechtfertigt, wenn wir durch 
Yoranschickung dieser eingesende:en kleineren Schrift die 
Discussion über den Gegenstand wieder eröffnen, welchem 
wir auch in friiheren Jahren manchen Raum in diesen Blät
tern gewidmet haben. Da wir die Absicht haben, im Verlaufe 
derselben auch unsere eigenen Ansichten ausführlicher zu er
örtern, lassen wir die Artikel anderer Fachgenossen, welche 
uns etwa zugehen sollten, möglichst unverändert abdrucken, 
und werden selbst mit Anmerkungen sehr sparsam sein. G U• 

t es ist in den verschiedensten hierüber divergirenden Ansich
ten zu finden, und nirgends wäre eine Intoleranz der Mei
nung übler angebracht, als bei dieser Frage, in welcher ~ich 
nicht selten die .Für" und nWider" eines Vorschlags nahezu 
das Gleichgewicht halten. Um unsern Standpunkt von Vorue
herein kurz zu kennzeichnen, mag einstweilen bemerkt wer
den, dass er sich auf nach~tehende Grundsätze basirt: 11) Mög
lichste Freiheit des Weges zur Ausbildung. b) Möglichste Be
nützung vorhandener Mittel 1 und c) thunlichste Verbindung 
der Theorie und Praxis durch ein zweckmässiges Staatsprü
fungssystem. - Alle andern Fragen - so interessant Man
che derselben sind, z. D. Ort, Lehrplan, Zeitvertheilung u. s. w. 

- scheinen uns insofern secundärer Natur, als sie unter Auf
rechthaltung der Principien a, b un :l c in verschiedener 
'Veise gelöst werden könuen. - Durch diese wenigen Worte 
dürfte unsere eigene Stellung zur Frage hinlänglich charak
terisirt sein, um mit der Aus fii h r u u g unserer Ansicht noch 
etwas warten und Andern den Vortritt lassen zu diirfcn, ohne 
den Vorwurf zu befürchten, e~ ver;tecke sich hinter dem an
scheinend bequemen „Abwarten" - ein llfongel eigener Ueber
zeugung oder eiue feige Scheu vor dem Aussprechen dersel
beu ! Es scheint uns uller fiir das Verständnis~ dessen, was 
wir wollen und anstreben, besser, wenn wir uns eine Art 
Schlussresumee vorbehalten, und die Freiheit der Discussion 
möglichst wenig durch Einmengung unserer eigenen Stimme 
beirren! - 0. H. 

I. Ueber Organisirung der Bergakademien. 
Von R. S. 

Es liegt gegenwärtig, wo die meisten polytechnischen 
Lehranstalten einer gründlichen Reform unterzogen wcr
deu, gewiss die Frage sehr nahe, ob nicht auch die ßcrg
akatlemien nach den ersteren umgeändert und als intcgri
rcnder, jedoch dislocirter ßestandthcil rlerselben behandelt 
werden sollen, oder ob nicht die Montanlehruustalten für 
sich, unabhiingig vow Polytechnikum, entweder in ihrer 
gegenwärtigen Einrichtung zu belassen; oder umzugestalten 
sind. 

Dass die Bergakademien in ihrer g<!genwiirtigen Ein
richtung an gl!wissen Mängeln leiden, wird kaum jemand 
leugnen können, der die Studien an ihuen gemacht, otler 
als Lehrkraft au densrlben fungirt hat; jedenfalls lässt sich 
behaupten, dass sie einer Verbesserung fähig sind, welche 
gegenwärtig de~ erstberührten Umstandes wegen gerade 
am geeignetsten durchgeführt werden könnte. Die Erfah
rung zeigt, dass mit seltenen Ausnahmen alle absolvirten 
Eleven sich schliesslich nur einem einzigen Zweig des Berg
und Hüttenwesens, also entweder dem Eisenhüttenwesen, 
oder Metallhütten-, Probir- und Münzwesen, oder dem Berg
bau , oder dem Kunst- und Bauwesen, der Aufbereitung, 
widmen, haben aber an der L eh ran stalt ihre theoretische 
A1'sbildung in sämmtlichen Fächern in gleichem Umfange 
genossen, haben daher einen grossen Theil ihrer Zeit auf 
Gegenstände verwendet, die sie in Wirklichkeit selten oder 
gar nicht brauchen. Dort, wo eine Vielseitigkeit des Wis
sens auf Kosten der Zeit und auf Kosten der wirklich yer-
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wend baren Kenntnisse erzielt wird, ist sie nicht am rech
ten Ort; eine vorzügliche Einseitigkeit ist unter diesen Um
ständen entschieden besser, als eine mittelmässige Viel
eeitigkeit. 

Mit demAnknüpfen an die polytechnischenLehranstalten 
dadurch, dass der Vorcurs an der Bergakademie durch den 
künftigen Vorcurs am Polytechnikum ersetzt wird, ist dem 
erwähnten Uebel nicht allein nicht abgeholfen, sondern es 
tritt ein zweiter Uebelstand noch hinzu. 

Jene Studierenden, welche sich dem montanistischen 
Fache zuwenden, sollen nämlich jene Gegenstände am 
künftigen Vorcurs der Technik hören, welche als Vorbe
reitungswissenschaften für die bergakademischen Fachcurse 
dienen, mit Ausnahme derjenigen, welche an der Technik 
nicht in dem Umfange behandelt werden, als sie der Berg
mann braucht, z. B. Geognosie, Paläontologie. Diese, und 
diejenigen, welche an der Technik bereits Fachgegenstände 
i;ind, z. ll. Maschinenbau, angewandte Chemie, sollen einen 
weiteren Jahrgang an der Bergakademie bilden, welcher 
selbstYerständlich den beiden anderen, bereits bestehen
den Fachcursen vorangesetzt werden soll. 

Durch diese Einrichtung nehmen einzelne Gegenstände, 
und diess gilt namentlich von Mathematik, unverhältniss
mässig zu, die anderen Wissenschaften, welche eben als 
die wichtigeren für das Montanstudium bezeichnet werden, 
bleiben in ihrem jetzi!!en Umfange; denn gerade alle oben 
benannten Gegenstände sind es, welche der jetzige zweite 
Jahrgang, an der Leobner Bergakademie wenigstens, um
fasst. Dass ferner gerade die mathematischen Kenntnisse 
des angehenden Montanisten so erweitert werden sollen, 
ist nicht gerechtfertigt, im Gegenthcil zeigt die Erfahrung, 
dass dieselben im jetzigen Umfange für die Theorie und 
Praxis des Montanwesens vollkommen hinreichen. 

Es leuchtet somit ein, dass weder die bestehende Ein
richtung, noch weniger aber das Anschliessen an die poly· 
technischen Lehranstalten den gegenwärtigen Anforderun
gen der Montanindustrie vollkommen entspricht. Es bleibt 
somit nichts übrig, als die Bergakademien unabhängig von 
anderen Anstalten derart einzutichten, dass aus ihnen 
allerdings technisch einseitig gebildete, jedoch in ihrem ge
wiihlten Zweige vorzügliche theoretische und theilweise, 
auch praktische Fachleute hervorgehen. 

Dieser Zweck lässt sich insbesondere in Oesterreieh 
durch die drei bereits bestehenden Anstalten leicht und 
vollständig erreichen, weil die Letzteren an solchen Punk
ten gelegen sind, wovon jeder einzelne einen Manipula
tionszweig in ausgezeichneter und mannigfaltiger Art ver
tritt, alle drei zusammengenommen aber den ganzen Berg
und Hüttenbetrieb umfassen. 

Leoben ist anerkannt ein Punkt, welcher zur Organi
sirung einer vorzüglichen Eisenhütten s c h u 1 e sehr 
geeignet ist; Pri bram sammt Umgebung eignet sich insbe
sondere zur Heranbildung tüchtiger Grubenbetriebs- und 
Kunstwesensbeamten, somit zur Errichtung einer Berg
b aus c h u 1 e; Schemnitz umfasst gerade alle übrigen 
Zweige, nämlich die Aufbereitung, das Metallhütten-, Pro
bir- und Münzweeen, und ist somit zur Bildung einer M e
t a 11 h ü t t e n s c h u 1 e vorzüglich geeignet. Es bilden dann 
alle drei Anstalten zusammen eine Akademie, welche aus 
drei exponirten Speeialechulen bestehen würde, in de
nen man gewiss, ohne besondere Fähigkeiten voraussetzen 
zu müssen, sehr brauchbare Beamte erziehen könnte. 

Jede Specialfaehschule hätte ihren eigenen zweijähri
gen Vorcurs, an welchem die Hülfswissenschaften in dem 
Umfange gelehrt werden, als ihn die Spscialfachschule ver
langt. So müsste beispielsweise im Vorcurse der Metall
hüttenschule hauptsächlich auf Chemie, Physik und Mine
ralogie, und weniger auf die anderen Gegenstände Rück
sicht genommen werden; im Vorcurse der Bergbauschule 
würde vorzüglich auf Geognosie und Maschinenbau, we
niger auf Chemie, im Vorcurse der Eisenhüttenschule ins
besondere auf Chemie und Maschinenbau, weniger auf 
Geognosie etc. Bedacht zu nehmen sein. Der zweijährige 
Fachcurs behandelt selbstverständlich seine Hauptgegen
stände theoretisch in erschöpfender Weise, und vermöge 
der günstigen örtlichen Lage auch möglichst praktisch. 
Die übrigen Pachgegenstiinde würden nur in Auszügen in 
einem Umfange gelehrt werden müssen, als er der betref
fenden Fachschule entspricht. So müsste in der Bergbau
schule die Bergtechnik incl. Kunstwesen und Markschei
derei in erschöpfender Weise, die übrigen Gegenstände, 
Eisen- und Metallhüttenkunde nur im Auszuge, der allge
meine Theil jedoch ausgedehnter behandelt werden. In 
ähnlicher \Veise würde auch an den beiden anderen Spe
cialfachschulen vorgegangen werden, somit keineswegs ein 
Gegenstand an einer oder der anderen Anstalt wegfallen, 
sondern sich nu1· in seinem Umfange nach dem betreffen· 
den Hauptgegenstande entsprechend modificiren. 

Dass sich der absolvirte Obergymnasial- oder Ober
realschüler sogleich zu einem speciellen Zweige des Berg· 
und Hüttenwesens entschliessen muss, ist kein Einwurf, 
weil der erstere ohnehin in diesem Zeitpunkte den weit 
mehr entscheidenden Entschluss fassen muss, ob er sich 
dem technischen, oder juridischen, oder medicinischen 
Fache etc. zuwenden soll. Ist er daher im Stande über 
einen Schritt von solcher Tragweite zu beschliessell, so 
kann man es ihm gewiss auch überlassen, sich sofort einen 
speciellen Zweig des einen oder anderen Faches zu wäh
len. Die Erhaltungskosten der drei Anstalten sind wenn 
nicht geringer, so doch keinesfalls grösser als jene der ge
genwärtigen, wenn überhaupt der Kostenpunkt hierbei zu 
berücksichtigen ist. 

Es ist nicht zu übersehen, dass bei der Reorganisirung 
der polytechnischen Lehranstalten in ähnlicher Weise vor
gegangen wird, als hier die der Montanlehranstalten be
sprochen wurde. Es liegt daher ein anerkannt richtiges Prin
cip der obigen Organisirung zu Grunde, und ohne auf die 
oben angegebene weitere Durchführung des Erateren, welche 
ohnehin nur in Hauptumrissen besteht, ein besonderes Ge-

wicht zu legen, so genügt es auf die Möglichkeit der Aus
führung des erwähnten Principes auch in Bezug auf die 
Berglehranstalten aufmerksam zu machen. 

Anwendung eines kräftigen Magnets zur 
Ermittelung der Durchschlagsrichtung 

zweier Gegenörter. 
Von Herrn Bergmeister Bor eher s in Clausthal. 

(Fortsetzung.) 

Durch Anwendung einer vom Herrn geheimen Hof
rath Gauss angegebenen Construction, welche die Rich
tung der Kraft eines in beliebiger Lage sich befindenden 
Magnete für einen gegebenen Punkt finden lehrt, sind wir 
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in den Stand gesetzt, schon aus je zwei zusammengehöri
gen Lagen der im Vorigen beschriebenen Methode, das 
Streichen der Durchschlagslinie zu bestimmen.DieseG aus s' -
sehe Construction, die auch zu unserem Zwecke sehr nütz
lich sein und wesentliche Dienste leisten wird, ist folgende: 
Wenn M (Fig. 1) *) die Mitte eines Magnets N 1 S 1, M H die 
Verlängerung von N 1 S 1, Mm H ein rechter W"inkel und 
MG = 1;3 l\IH ist, so ist mG die Richtung der von dem 

· Magnet in 1\1 ausgehenden Kraft in dem Punkte m. Die 
Richtung der Kraft in jenem Punkte m wird aber durch 
die. auf die frühere Weise erhaltene Richtung der Compass
nadel repräsentirt. Um nun nach der Gauss' sehen Construc
tion aus einer bekannten Lage des Hauptmagnets und zu
gehörigen Stellung der Nadel das Streichen zwischen den 
betreJföndcn Punkten zu bestimmen, verfahre man also auf 
folgende \Veise. Von einem angenommenen Punkte A aus 
(Fig. 3.) lege man das bekannte Streichen der Axe des 
l\Iagnetstahes zu und trage einen beliebig angenommenen 
Thcil AB von diesem Punkte aus auf jene Linie desshalb 
sowohl rechts als links 3mal auf, weil die Lage des Com
passes gegen den l\Iagnet noch als gänzlich unbekannt an
genommen werden soll. Durch den Punkt B lege man fer
ner die gefundene der Lage des Hauptstabes entsprechende 
Nadelrichtung CD zu, halbire sowohl AS als auch AN 
und beschreibe aus den Halbiru ugspunkten mit AM einen 
Kreis, so wird jede1· derselben die Linie CD in 2 Punkten 
schneiden. Verbindet man nun diese -1 Durchschnittspunkte 
a, b, c und d durch gerade Linien mit S, A und :N', so ist 
ersichtlich, dass die Gau ss'sche Construction für diesen 
einen Fall in der Figur hat 4mal ausgeführt werden können, 
wesshalb umgekehrt der Compass sich also auch in einem 
jeden jener 4 Durchschnittspunkte befiuden kann. Um diese 
Unbestimmtheit zu beseitigen, habe ich immer, ehe ich mir 
durch die angeführte Gauss 'sehe Construction Proben zu 
vcrsclte.ffen suchte, die oben beschriebene Niiherungsme
thode bis zu Ende, d. h. so lange fortgesetzt, bis der Mag
net und die Compassnadel nahe einerlei Stunde angaben, 

' Ist nun diese z. B. hor.' -1. gewesen, so reducirt sich die 
Anzahl der Standpunkte für den Compass in Bezug auf un
sere Figur dadurch auf zwei, nämlich auf a und d, indem 
das Streichen der Linie b c etwa hor. 9. ist. Diese zwei
fache Ungewissheit in der Lage des Compasses gegen den 
Magnet in A hat aber durchaus keinen nachtheiligen Ein
fluss auf die absolute Grösse des Streichwinkels der Durch
schlagslinie; der Compass mag sich in a oder d befinden, 
das Streichen dor Linie A a ist dasselbe, wie das der Linie 
Ad. Man kann sich demnach mit Hülfe des Endresultats 
jener Näherungsmethode durch Anwendung der Gauss'
~chen Construction nun so viel Proben für das Streichen 
der Durchschlagslinie verschaffen, als man überhaupt ver
schiedene Lagen, des Magnets angenommen und deren ent
sprechende Nadelrichtungen bei der Operation ermittelt hat, 
Von den kleinen sich ergebenden Abweichungen nimmt 
man das arithmetische Mittel und der letzte Zweifel in der 
Lage der Durchschlagslinie in Bezug auf die Weltgegend 
lässt eich durch die Annahme eines zweiten Punktes für 
den Hauptmagnet heben, wie früher angegeben ist. Da. das 
Verhältniss der Linien in der Construction dasselbe bleibt, 
wie gross man auch den derselben zum Grunde gelegten· 

*) Siehe die der vorigen Nummer beigegebene Tafel. 
D. Red. 

Theil AB annehmen mag, so ist klar, dass es auf die ab
solute Gröese desselben für uns,ern Zweck nicht ankommen 
kann. 

Die Gauss 'sehe Conshuction erfordert ein Zulegen 
mit dem Compass oder der Stundenscheibe und zwar in der 
Grube, wenn man sogleic):i an Ort und Stelle aus je zwei 
zusammengehörigen Lagen das Streichen der Durchschlags
linie ermitteln will. Da aber ein Zulegen und die Ausfüh
rung einer genauen Construction in der Grube mit Schwierig
keiten verknüpft ist, so habe ich nach jener ein kleines In
strument anfertigen lassen, welches leicht zu behandeln ist 
und das Auftragen iu der Grube erspart. Die wesentliche 
Einrichtung desselben ist folgende: 

Auf einem messingenen Lineale AB (Fig. 4.) lassen sich 
um zwei senkrecht stehende Zapfen C und D zwei, wie ein 
Hängecompass, in halbe Achtel Stnnden gethcilte, etwa 
2 1/ 1 zöllige Stundenscheiben L und M drehen und in jeder 
beliebigen Lage durch die Klemmschrauben K und K 1 fest
halten. Die Klemmvorrichtung K 1 ist auf der untern Seite 
der Stundenscheibe M angebracht und darf nicht über die 
Oberfläche derselben hervorragen. Die vier auf dem Lin" 
ale AB befestigten beziehungsweise zu den Stundenschei
ben L und M gehörigen Index o, o 1 und o '1, oll l liegen mit 
den Oberflächen derselben in einer Ebene, und die Befe
stigungsschrauben der Index dienen zugleich für diese als 
Justierschrauben. Um die beiden Zapfen C und D so wie 
nm einen dritten E, der sich genau in der V crlängerung von 
CD und in einem Abstande DE = 1f2 CD von D befindet, 
ist ein System von drei messingenen Linealen CF, DG und 
EH beweglich, welche durch einen auf dem Lineale EH in 
der Entfernung EH = CE befindlichen senkrechten Stift, 
bei der Drehung um die Puukte C, D und E stets zusam
mengehalten werden. Die Bewegung der drei genannten 
Lineale um die Zapfen C, D und E wird nämlich dadurch 
möglich, dass CF und DG beziehungsweise einen Schlitz 
a b und c d genau in den Verlängerungen der Linien e f 
und g h haben, welcher so weit sein muss, als der Stift bei 
H dick ist. Diese Schlitze miissen so weit nach C und D 
heruntergehen und auch eine solche Länge erhalten, dass 
nicht nur wenigstens eine rechtwinklige Lage von DG ge
gen AB herausgebracht werden kann, sondern auch eine 
Bewegung des Systems auf die andere Seite von AB mög
lich wird. Da es Bedingung ist, dass nicht nur der Dre
hungspunkt E in einem Abstande DE = 1/2 CD sich ge
nau in der geraden Linie CD befinden, sonde,rn dass auch 
EH = CE sein muss, so sind zur Herstellung dieser Er
fordernisse unterhalb der Lineale A B und EH, bei E und 
H die nöthigen Justiervorrichtungen angebracht. Um feruer 
bei der Beweg4ng der Lineale auf k.ein Hinderniss zu stos
sen, ist bei Anfertigung des Instruments gleich Rücksicht 
darauf genommen, dass D G über den Zapfen E und CF 
über den Zapfen D frei hinweggeht, was durch ein Höher
legen der Stundenscheibe L erzielt ist. Um endlich in vie
len Fällen bei den Ablesungen auf der Stundenscheibe M 
nicht gehindert zu sein, besteht der mittlere Theil i k des 
Lineals CF aus einem geschliffenen gleich starken Giits
streifen. 

Man erkennt sogleich, dass bei der gleichzeitigen Dre
hung des Systems der Lineale, DG stets die Richtung der 
Kraft repräsentirt, welche durch einen in C und zwar in der 
Richtung C N sich befindenden Magnet nach der Gauss'
schen Construction für den Punkt H bedingt ist, den CD 

* 
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= 1/3 C N und CHN bleibt stets ein rechter Winkel. Das 
Lineal CF stellt die Verbindungslinie der Mitte des Mag
nets in C mit der Mitte des Compasses in H vor und gibt 
die Grösse des Winkels H CD an, welchen jene mit der 
Axe des Magnets macht. Sind nun die beiden Stunden
scheiben nach der bekannten Lage des Hauptstabes orien
tirt und mittelst der KI emmvorichtungen festgestellt, so 
drehe man das System drr drei Lineale so, dass die beiden 
Punkte g und h des Lineals DG in die zugehörige ermit
telte Lage der Compassnadel kommen, dann erhält man 
durch Ablesung mit dem Lineale CF auf der Stunden
scheibe L sogleich das Streichen der Verbindungslinie zwi
schen den Operationspunkten ebenso, wie man es auf dem 
Wege der Construction gefunden haben würde. Ein solches 
Instrument erleichtert die Anschauung sehr und gibt, wie 
ich mich davon überzeugt habe, bei genauer Ausführung 
und Justirung desselben, Resultate, <lie denen der in 
gewöhnlicher Art ausgeführten Construction nicht nachste
hen. l\Ian kann sich also desselben in vorkommenden Fäl
len mit Vortheil bedienen, Dass es bei Anfertigung des In
strumentes nicht auf die ab8olutc Grösse von CD an
kömmt, ist oben schon bemerkt. 

Die Winkel HCD = x und CHD = y, welche die 
Verbindungslinie der Operationspunkte beziehungsweise 
mit der Axe des Magnets in C (Fig. 4.) und der Com
passnadel in H bildd, lassen sich auch durch Rechnung be
stimmen. Der Winkel HD E = ex. ist nämlich unter allen 
UmBtänden als bekannt anzunehmen, indem derselbe sich 
leicht aus dem Streichen der Linien AB und D H ergibt. 
Da nun ex. = x + y, so kömmt es jetzt nur noch darauf 
&n, auch die Differenz der beiden Winkel x und y zu fin
den, um diese dann einzeln bestimmen zu können, Das 
Dreieck CE H ist gleichschenklig, folglich der Winkel CH E 
= x und daher Winkel D HE = x - y. In dem Dreieck 
DE H ist nun 

DE: EH = Sin (x - y): Sin ex. oder 
1 : 3 = Sin (x - y) : Sin ex., folglich 

Sin ex. 
Sin (x-y)= _

3
_ 

Nun ist ersichtlich, dass man sich, um in vorkom
menden Fällen die jedesmalige Rechnung zu ersparen, auf 
diese \Veise für verschirdene Werthe von a die zuge
hörigen Wiukcl x und y im Voraus berechnen und in eine 
Tabelle zusammenstellen kann. Eine solche von Aehtel
zu Achtelstundc bis zu 6 Stunden für oc berechnete Zusam
menstellung ist die hier folgende. Die Einrichtung dersel
ben ist an sich klar. Die Winkel x und y sind in Stunden, 
Achtelstunden und Scchszehntelaehtelstunden angegeben. 
(Es wird nämlich hier am Oberharze die Viertclaehtel
Stunde mit dem Auge noch in 4 gleiche Theile getheilt und 
der erste durch r, der zweite durch r und der dritte durch 
1/

4 
ff. in den Winkelbüchern bezeichnet.) Die 3. und 5. 

Hauptcolumne enhält die Factoren für den Fall, wenn oc 
nicht genau gleich einem in der ersten Columne angegebe
nen W erthe ist. Es ist alsdann weiter nichts erforderlich, 
als den Ueberschuss von oc gegen den in der Tabelle ent
haltenen nächst niedrigern Werth, in Sechszehntelachtel
stunden ausgedrückt mit den beigeschriebenen Factoreu 
zu multipliciren und die Produete beziehungsweise zu den ent
spreC'henden Werthen von x und y zu addiren. Es seien z.B. 
fürcr.=4. 4 3;

4 
r die Werthe von x und y zu suchen, so hat 

man zunächst für er.= 4. 4: x = 2,6 3/4 _:, y = 1 . 5 1/4 ff. 

Wegen des Ueberschusses % r oder 14 Seehszehntclaeh
telstunden kömmt zu x hinzu 14 X 0.56 = 7 .84 Sechs
zehntelachtelstunden oder 1/ 2 Achteisfunde, zu y : l 4 X 
0,44 = 6.16 Sechszehntelachtelstunden oder 1;4 r, so dass 
also für oc = 4. 4 8

/ r, 
x = 2 • 6 Y4 _.: , + 1

/ 2 = 2 • 7 1;.1 ..:_ , und 
y = 1 . 5 1/ 4 ff. + 1

/ 4 t = l • 5 1/ 2 _:ist 

Lcr. Lx LY 
1 

r:i) r ...... . w. 
w. 00 < ~· ~ <" 

r:i) ~· 00 < w. w. < -~~ 

1 l/2 3 
O.Gi 1;, 1 0.33 

2 1 '/4 l 
0.67 

'/2 3 
0.33 

3 2 
0.6i 

1 
0.33 

4 21;2 3 
0.6i 

!1/4 1 
0.34 

5 31;4 1 
O.ßi 

l '/2 3 3.34 

6 4 
O.G6 2 0.34 

7 41/2 3 
0.66 21;, 1 0.34 

1 5 '/4 1 
0.66 

2'/2 3 0.34 

1 1 6 
O.G6 3 0.34 

1 2 6'/2 2 O.G6 31;4 2 0.34 

1 3 71;4 1 O.Gß 31;2 3 0.34 

1 4 ~~ 3 
0.66 

4 l 
0.34 

I f 4 0.65 0.35 
1 5 1 '/2 2 4 '/4 2 
1 6 1 1111 

ü.65 43/1 
0.35 

1 7 l 1% 3 
0.(i5 

5 1 0.35 
O.ß5 0.35 

2 1 2'/2 1 
0.64 5 '/4 3 

0.36 
2 1 1 3 3 5% 1 
2 2 1 3% 2 0.ß4 6 2 0.36 

2 3 1 41;2 0.64 51/2 ü.36 
0.64 

. 
0.36 

2 4 1 5 2 ß3/ 2 
0.63 .1 0.3i 

2 5 1 5% 0.63 71/4 0.37 
2 6 1 ß 1/4 2 0.63 

7112 2 
0.3i 

2 7 1 7 . 0.63 1 0.3i 
3 1 71/2 2 

0.62 
1 1;, 2 0.3S 

3 1 2 '/4 0.62 
1 :1;4 0.38 

3 2 2 3 /1 2 
0.62 

1 1 2 o.:l8 
3 3 2 t1f2 . 0.61 

1 t '/2 0.39 
3 4 2 2 1 

0.61 
1 1% 3 0.39 

3 5 2 2112 3 
0.60 

1 2'/1 1 0,40 
3 6 2 31/.1 1 1 ?I/ 3 0.40 0.60 - 2 
3 7 2 ::l3/4 2 0.5\J 1 ;) 2 0.41 
4 2 4 '/2 0.59 1 31;, 0.41 
4 1 2 5 1 0.5S 1 33/ 3 0.42 .J 

4 2 2 51;2 2 0.58 1 41/1 2 ü.42 
4 3 2 6 3 0.58 1 43/ 1 0.42 4 

4 4 2 63/t 1 0.57 1 5 3 0.43 
4 5 2 71/4 2 0.56 1 51;2 2 0.44 

4 6 2 73/t 3 0.56 1 6 1 0.44 

4 7 3 11t 3 0.55 1. 61/2 1 0.45 

5 3 1 0.55 1 7 0 45 

5 1 3 11/2 1 0.54 1 71/4 3 0.46 

5 2 3 2 1 0.54 1 7% 3 0.46 

5 3 3 21;2 2 0.53 2 1;.„ 2 0 47 

5 4 3 3 2 0.53 2 % 2 0.4i 

5 5 3 31/2 3 0.52 2 l1/4 1 0.48 

5 6 3 4 3 0.52 2 1% 1 0.48 

5 7 3 41/2 3 0.51 2 21/4 1 0.49 

6 3 5 3 0.50 2 2% 1 0.50 
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Grössere W erthe für a. als 6 Stunden oder 90 o kom
men in der Praxis bei wirklichen Durchschlagsbestim
mungen selten vor, vorzüglich wenn man den Hauptstab 
zum Anfange der Operation nach dem nur ganz ungefähr 
aus dem Gehör sich ergebenden Stande der Oerter orien
tiren lässt und sollten die ersteren Lagen der Näherungs
methode sich auch wirklich auf einen stumpfen Winkel für a. 
beziehen, so wird diess für die folgenden jedoch nicht mehr 
der Fall sein. Desshalb ist die Tabelle nur bis zu 6 Stun
den für a. berechnet. Dasselbe gilt auch von dem im Vori
gen beschriebenen Instrumente. 

(Schluss folgt.) 

Belou's neue Luftmaschine*). 
P. l'. P. Als 1852 in der industriellen Welt die 

Ericsson'sche Luftmaschine aufrauchte , erregte dieselbe 
allerdings Sensation ; als man sie jedoch praktisch erprobte, 
zeigte es sich, dass sie den vbn ihr b·ehegten Erwartungen 
nicht entsprach. Die mit der Ericsson'schen Maschine zu 
Anfang 1861 im nConservatoire des arts et metiers" zu 1 

Paris von Tresca angestellten Experimente ergaben, <lass 
ihr Steinkohlen-Consum bis zu 5 22/2 ~ Kilogramm per Pfer
dekraft und per Stunde, und die disponible Arbeit nur 0.27 
von der Gesammtsumme derselben trägt. Demnach lässt, 
ungeachtet ihrer sinnreichen Combinationen, vom Stand
punkte des Kohlenverbrauchs sowohl als von dem der Ar
beit und der Complicirtheit der organischen Bestandtheile, 
selbst diese l\laschine noch vieles zu wünschen übrig. Und 
trotzdem erfreute sie sich einer höchst günstigen Aufnahme 
in Amerika, da 1861 in Neuyork schon mehr als 200 Erics
son'sche Maschinen gezählt wurden, und der betreffende 

*) Ohiger Artikel aus der „Illustrirten Zeitungu, die auch 
eine perspectivische Abbildung enthält, wurde uns vou einem Koh
lcnwerksactionär mitgetheilt, welcher aus de1· neuen Ertindung 
ßesorgnis~e einer Krisis für den Ab8atz von Kohlenwerken 
befürchten zu sollen glaubte. Allerdings würde eine Erfindung, 
welche den zu gleichem Effect benöthigten Kohlenverbrauch 
wesentlich herabsetzte, vou Einfluss auf den Kohlenbergbau 
sein - vora•1s~e~etzt, dass alle übrigen Verhält
nisse gleich bleiben. ObwohlwirindemArtikel dernlllustr. 
Ztg." nicht bloss eine teclmische Beschreibung, sondern auch 
eine gute Dosis nRcclame" erblicken, nehmeu wir doch kei
nen Anstand, denselben eben desshalb hier zur Sprnche 
zu bringen, weil nur seine Lesung selbst ähnlichen Besorgnis
sen, wie die von unserem geehrten Freunde geäu•serten, ein 
Ende macheu kann. Einer der von dem Reclamanten am mei
sten betouten Vortheile der neuen Maschine soll der sein, 
dass sie durch ihre Woblfeilheit und Raumverhültnisse sich 
selbst beim Kleinbetriebe vieler Gewerbe verwenden lasse und 
eine allgemeine Verbreitung findeu dürfte. W c n n dies sich 
bewähren sollte , so wiirden eben die gehegten Besorgni•se 
gänzlich verschwinden; denn je mehr Ril·h solche kleine Ma
schinen verbreiten, um so mehr verbreitet sich der zwar klei
nere aber immer doch unentbehrliche Kohlenbedarf über eine 
ganz neue Classe von Productionen, befördert deu für Koh
lenwerke sehr wichtigen Local-Absatz in der Nähe der \Verke 
und dürfte sohin weit eher den Aufschwung als den Ver
fall der Kohlenwerke zur Folge haben. - ludess dürfen wir 
nicht verhehlen, dass wir vorderhand noch keine allzu san
guinischen Erwartungen von calorischen Maschinen als Er
satz der Dampfmaschinen, hegen und werden darin durch einen 
Vortrag bestärkt, welcheu einer unserer hervorragendsteu Fach
autoritäten Professor G u s t a v Schmidt bei der allg. Inge
nieur- und Architecten-Versammlung in Wien (September d. J.) 
über die Effecte dieser Maschinen im Allgemeinen gehalten 
bat, und welcher dieselbeu noch keineswegs deu Dampfma
.schinen für ebenbürtig erklären zu können vermag. 0. H. 

Maschinenbauer deren tagtäglich noch etliche in's Publi
kum lieferte. 

Kurze Zeit nach dem Auftauchen der Ericsson'schen 
Maschine unterzogen die Herren Franchot 1 Lemoine und 
Laubcau sich der Prüfung ähnlicher Systeme, die jedoch 
nicht in der Praxis zur Ausführung kamen. Vor sieben oder 
acht Jahren endlich brach das Pascal'sche System sich 
Bahn. Das Grundprincip desselben besteht in der Erhitzung 
und unmittelbaren Verdunstung des \Vassers in einem ge
schlossenen Feuerraum, wo durch einen kräftigen künstli
chen Luftzug die Verbrennung unterhalten wird, während 
das so entstehende Gemisch überhitzten Wasserdampfes 
und Gaees in einem Cylinder zur bewegenden Kraft sich 
gestaltet, der Achnlichkeit mit dem Trieb- oder Arbeitscy
linder gewöhnlicher Dampfmaschinen hat. Auf die Art wird 
selbstredend die ganze Wärme benutzt, welche bei den be
stehPnden Feuerungsräumen zum Kamine hinausfliegt. Da-
111it ist aber immer noch nicht der U ebelstand beseitigt., 
der sich auf den zur Verdampfung des \Vasscrs erforder
lichen latenten Wärmestoff bezieht, so dass der Verlust an 
Wärmestoff nach wie vor ein höchst bedeutender bleibt. -
Dem Umstande ist es denn auch wohl zuzuschreiben, dass 
von den zwei oder drei Maschinen, die bis April 1 S62 von 
Pascal gebaut waren, keine praktisch benutzt und a.uf län
gere Zeit in Thätigkeit gesetzt worden ist. Am 14. April 
1863 erschien dann freilich im Pariser nl\foniteuru ein län
gerer Artikel über die Anwendung des Pascal'schen Sy
stems zur See. Eine Maschine jedoch, die, wie es in jenem 
Artikel heisst, per Stunde und Pferdekraft 22 Liter Was
ser und 24/

5 
Kilogramm Steinkohlen verbraucht, ist noch 

immer in Rücksicht auf den Fortschritt nicht das 1 was er
forderlich wäre, um mit Erfolg die in Gebrauch stehenden 
Maschinen aus dem Felde zu schlagen. \Venn nun auch 
eiuestheils das Pascal'sche System als mit Dampf und er
hitzter Luft arbeitend, überhaupt der Vortheile der durch 
erhitzte Luft ihre Triebkraft äussert, und direct die erhitzte 
Luft und dadurch den ganzen während des Verbrennungs
processes entwickelten Wärmestoff benutzt. Von einem tüch
tigen Fachmann, dem Seebau- und Seegenieschuldirector 
F. Re e c h, wird in der Beziehung als Grundprincip auf
gestellt 

1 
11 dass, wenn es gelänge, bei Luftmaschinen die 

Heizung von aussen durch eine Heizung von innen, d. h. 
durch Introducirung eines gewissen Quantums Brennma
terial mitten in das schon- eingeschlossene Luftvolumen, 
zu ersetzen, dadurch zugleich ein beliebig rasches Arbeiten 
der Maschine, eine grössere Summe Wärme bei einem ire
gebenen Quantum Brennmaterial und eine weit bessere Be
nutzung dPs erzeugten Wärmequantu,ms erzielt würde. u Iu 
diesen wenigen Zeilen liegt gleichsam die Prophezeiung, 
die mit der Belou'schen Maschine zur Wahrheit geworden. 
Denn diese allein entspricht den in Bezug auf zweckmäs
sige Einrichtung den Dampfmaschinen gegenüber von der 
Industrie an eine solche Maschine gestellten Anforderun
gen, sie allein löst alle weiter oben berührte Fragen in einer 
ebenso vernunftgemässen als praktischen und einfachen 
Weise. 

Wer sich von der Belou'schen Luftmaschine einen 
deutlichen Begriff machen will, denke sich zwei Maschinen, 
von denen die eine in Form und Einrichtung etwa einer 
Dampfmaschine entspricht, und die andere eine speciellere 
Aehnlichkeit mit dem Gebläse bat, dessen man sich in 
Hochöfen bedient. Nun denke man sich die beiden Cylin-
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der auf einer nnd derselben Basis rubend, die von den Kol· 
ben in Bewegung gesetzten Krummzapfen auf eine und die 
nämliche Welle einwirkend und diese mit einem Schwung· 
rad und einem Treibrad versehen. In die Nllhe der Cylin· 
der und mit ihnen in Zusamlllenhang stehend, denke man 
sich eine geschlossene Feuerung, aussen von Eisenblech 
oder Gusseisen, inwendig mit einem Rost und einem Re· 
fractionsmantel versehen, welcher die inneren Wendung,m 
des Raumes gegen die Einwirkungen des Feuers schützt. 
Hierzu noch einen Behälter mit dem kleinen Quantum com· 
primirter Luft, welches genügt, um die l\Iaschine in Gang 
zu bringen und man bat ein vollständiges Bild vom Ganzen. 

Die Feue1·uugistso eingerichtet, dass die von der Pumpe 
zugeführte Luft in Berührung mit dem brennenden Material 
dircct sieb erhitzt, hierauf nebst den durch die Verbren· 
nung sich entwickelnden Gasen in aus!]edehntem Zustande 
in den Treibcylinder tritt und von dort aus durch Kolben, 
Kolbenstange und Krnmrnzapfen in eben der Weise arbei· 
tet, wie bei gewöhnlichen l\Iaschinen der Dampf. Bei einer 
Capacitlit des Arbeitscylinders von nur 165 Liter wird un· 
ter einem normalen und gleichmässigen Gange von 40 bis, 
45 Umdrehungen in der l\linute eine Arbeitskraft von 10 
bis 12 Pferden entwickelt und das verbrauchte Steiukoh· 
lenquantum beläuft sich für die Stunde und die Pferdekraft 
auf nicht mehr als 800 bis 900 Gramm. 

Auf dem Pariser Gelehrtencongress wurde von einem 
Fachmann, Prof. Chamousset, wie folgt Bericht über die 
Erfindung erstattet: 11Der Belou'sche Gazomoteur besteht 
namentlich in drei Theilen: einer Luftpumpe, einer Feue· 
rung nebst Vorrichtung zum Rauchverbrennen und einem 
Arbeitscylinder. Di~ Feuerung, während der Arbeit her· 
metisch verschiossen, erhält ihr Brennmaterial durch einen 
besonderen Apparat in völlig gleichmässiger Weise, so zwar, 
dass der Rost fortwährend von einer gleich dicken Schicht 
glühender Kohlen bedeckt ist, Die Luftpumpe befördert 
und unterhält die V crbrennung. Ein Theil der zugeführten 
Luft dringt durch den Rost und speisst das Feuer nicht nur, 
sondern erlangt auch zu gleicher Zeit eiue sehr hohe Tem· 
peratur; der Rest mischt und vereinigt sich auf anderen 
Wegen mit den vom Rost aufsteigenden Gasen und das 
Ganze bildet ein luftartiges Gemisch, dessen Volumen das 
der Luft vor ihrem Zutritt zur Feuerung weit übersteigt. 
Dieses Gemisch nun wirkt nach Art des Dampfes. mit einer 
Kraft auf den Kolben im Triebcylinder ein, die grösser oder 
geringer ist, je nach der Zunahme des von der erhöhten 
Temperatur erzeugten Volumens. Die in der Feuerung er
zeugte Hitze geht sofort ganz in den Arbeitscylinder über 
und verwandelt sich hier in mechanische Arbeit. Uebritens 
gcf1t die Verbrennung unter den günstigsten Verhältnissen 
vor sich, da sie beständig und regelmässig durch einen 
Strom compl'imirter Luft unterhalten wird, der jede Art 
von Brennmaterial zu benutzen und die grösstmögliche 
Hitze daraus zu gewinnen gestattet.'' Weiter sagt Profes
sor Chamousset: nDiese Maschine vereinigt somit in 
sich alles, was theoretisch vom Standpunkte zweckmässiger 
Einrichtung gewünscht werden kann; kein Rauchfang, kein 
latender Wärmestoff. Die von dem luftartigen Gemisch beim 
Hinausströmen aus dem Treibcylinder, wo sie gearbeitet 
hat, mit fortgeführte Wärme kann noch auf verschiedene 
Weise, sei es zum Erhitzen der Luft vor ihrem Eintritt in 
die Feuerung oder zum Erzeugen eines gewissen Quan· 
tums Wasserdampf oder aber a.ls Dampfheizung für Ate-

liers, Trockenräume u. s. w. benutzt werden. Endlich 
strömt durch eine sinnreiche Einrichtung des Regulators 
nur eben eo viel Luft durch den Rost als nöthig ist, um die 
erforderliche Kraft zu erzielen, so dass das verausgabte 
Brennmaterial stets im richtigen Verhältniss zu der gelie· 
ferten Arbeit steht. Es kann diess neue Treibsystem eben
falls allen Fällen angepasst werden, wo Dampfmaschinen 
in Gebrauch stehen und diess zwar ohne Unterschied der 
Form und Kraft derselben, sowohl im Gebiete der Manufac
tur-Industrie als zum Ziehen auf Eisenbahnen, zur Schiff
fahrt und zu Arbeiten der Landwirthschaft. Es kommt da· 
bei nichts als die Oberfläche des Rostes, so wie der Um· 
fang der Luftpumpe und des Trei bcylinders in Betracht." 
Die Art und 'Veise wie die Maschine in Gang zu bringen, 
ist ebenso einfach als leicht. Zuerst wird die Feuerung 
durch ein besonderes Rohr in Gang gebracht, das man 
nachher hermetisch schliessen oder selbst für die Dauer des 
Arbeitens der Maschine ganz fortnehmen kann. Dann dreht 
man einen Kranen auf, welcher die Verbindung mit einem 
Behälter voll comprimirter Luft herstellt. Sofort dringt 
diese Luft durch den Rost, dehnt sich aus und wirkt auf 
den Treibkolben ein, mit dessen Bewegungen die der Bla
sepumpe (pompe soufflante) verbunden sind. Mit dem er
sten Kolbenstoss nehmen die Pulsschläge ihren Anfang und 
die l\faschine arbeitet,· ist im Gange. Will man sie zum 
Stehen bringen, so genügt es, dass man einen zweiten 
Kranen aufdreht, der das Innere mit der äuseren Luft in 
Verbindung setzt oder besser noch durch ein Ableiten des 
Luftstromes das Einströmen desselben in den Arbeitscylin
der hemmt. Es ist einleuchtend, dass beim vorliegenden 
System eine Explosion nicht stattfinden kann. Die Luftkraft 
bahnt sich, indem sie den Kolben vor sich hertreibt, d, i. 
vorwärts driickt, selbst einen \Veg ins Ercie und das jeden 
Augenblick hinausströmende Volumen entspricht stets dem, 
welches die Blasepumpe frisch zuführt. 

Fassen wir nun die von Belou's neuer Luftmaschine 
gebotenen Vortheile näher ins Auge, so gefangen wir übcr
h~upt zu folgenden Schlüssen: Mit ilir keine Dampfkessel, 
keine Explosionen, kein Rauch, keine Feuersgefahr, keine 
Baukosten für Hochöfen und Schornsteine, kein 'Vasser· 
bedarf, keine besonderen Behälter noch Brunnen und Pnm· 
pen, nichts Gefährliches noch Unb~quemes für die Nach· 
barschaft, somit keine behördlichen Untersuchungen und 
Er'aubnissgesuche mehr. Dazu 60-70 Procent Erspar
niss an Brennmaterial und die Möglichkeit, jede Art von 
Kohleu zu verwenden, Ferner kein Zeitverlust mehr, die 
Maschine in Gang zu bringen, sofortiges 8tocken der Ko· 
sten mit der Arbeit. Ueberdiess ein leichtes und bequemes 
Leiten ohne erfahrene und geschickte Heizer, . da die Koh
leu mit der grössteu Regelmässigkeit automatisch auf den 
Rost geschüttet werden. Endlich möglichst grosse Knapp
hei~ des von der Maschine und ihrer Feuerung eingcnom· 
meneu Raumes sowie leichtes Aufschlagen derselben im 
ersten besten Raum, in Kellern, Magazinen sowie in jedem 
beliebigen Stockwerk eines Hauses u. s. w. Speciell mit 
Bezug auf Dampfschiffe gewährt die Maschine einen kost
baren Raumgewinn, das Angenehme, eine Fahrt in einer 
Tour vollenden zu können u. s. w. Unberechenbare Vor
theile erwachsen aus der Einführung der neuen Maschine 
den Eisenbahnverwaltungen; Schwinden sämmtlieher mit 
dem Wasserbedarf verknüpften Kosten; bedeutend wohl
feilerer Maschinenbau ; Reducirung' des enormen Gewichts 
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der jetzt im Gebrauch stehenden Locomotiven. Auf der 
französischen Nordbahn sind Muster - Locomotiven zum 
Personentransport eingeführt, die 48.350 Kilogramm wie
gen, wovon 12. 7 50 Kilogramm auf Rechnung des Wassers
und Kohlenvorraths kommen. Die Locomotiven zum Waa
rentransport wiegen 57.600 Kilogramm, und hievon kom
men auf Rechnung des Wasser- und Kohlenvorratbs 16.000 
Kilogramm, Mit der neuen Luftmaschine aber bliebe von 
dieser todten Fracht durrh Wegfall des ganzen Wasser
und drei Viertel des Kohlenvorraths kaum ein Zwanzigstel 
qbrig. In Frankreich allein sind 3000 Locomotiven in Thä
tigkeit, die zusammen eine Durchschnittsstärke von 450000 
Pferden repräsentiren. Darnach urtheile man, welch uner
messlicher Gewinn in der Beziehung aus einer allgemeinen 
Einführung der Luftiuascbine entstehen müsste. Auch für 
den Landwirth, der in der Schenne, auf dem Felde mit 
l\Iaschinenkraft arbeiten lässt, für den Baumeister, der 
schwere Lasten zu heben hat, ist die Luftmaschine von 
grosser Bedeutung. V{ er weiss, selbst als ~ocomobil sehen 
wir sie vielleicht über kurz oder lang Triumphe feiern!'? 
'Welchen Nutzen kanu sie ferner bei Brandspritzen, auf 
unterirdischen Eisenbahnen gewähren! Und betreten wir 
erst das Feld der Industrie, so sehen wir die Möglichkeit 
ihrer Einführung überall, bei grossen und kleinen Fabri
kanten, bei Arbeitern und Meistern. \Velche Consequenzen 
aber hieraus zu ziehen, das kann ein jeder selber leicht 
ermessen. 

Uebrigens ist die Anerkennung, welche Belou's Luft
maschine in Frankreich findet, gross. Bei der Gesellschaft, 
welche in Paris noch im Entstehen begriffen ist, sind be
reits über 500 Bestellungen'. auf Maschinen eingel1<ufen. In 
Preussen, Oesterreich, Belgien, England ist die Erfindung 
patentirt und wird bereits fleissig construirt. (? ?) Ausser ver
schiedenen kleineren Maschinen in Havre u. s. w. ist eine 
grössere Luttmaschine von 80 Pferdekraft in der Papier
fabrik (papeterie) des Herrn Anzou und Comp. zu Cusset 
im französischen Allierdepartement in Thätigkeit. Diese 
vortreffliche Maschine, welche das ganze Material des 
höchst bedeutenden Eta.blissements in Bewegung' sl!tzt und 
mit stehendem (verticalem) Cylinder arbeitet, vereinigt 
sämmtliche dem Erfinder von der Erfahrung angedeuteten 
Vervollkommnungen in sich. Den Cylinder umgibt ein dop· 
pelter Mantel, in welchem die zur Speisung der l\faschine 
bestimmte Luft auf Kosten der hinausströmenden, benutz
ten Luft anfängt, sich zu erhitzen. Betreffs zweckmii.ssiger, 
aufSparsamkeitabzielender Einrichtung ist in der Maschine 
der Gipfelpunkt erreicht. 

Am 6. Mai 1855 nahm der Erfinder, Ingenieur Belou, 
sein erstes Patent für Frankreich. Ale Vervollkommnungs· 
periode der neuen Lufmaschine kann die Zeit von 1855-
1860/61 betrachtet werden. Jetzt aber, wo neue Patente 
die alten ersetzen und der Fortschritt der Erfindung den 
letzten Stämpel aufdrückt, jetzt bricht ihr einleuchtender 
Nutzen sich rasch Bahn, und die industrielle Welt bemäch
tigt sich ihrer mit Enthusiasmus. (? ?) 

Die Hohenegger'schen geologischen 
Sammlungen. , 

Durch den für unser Fach vielfach bedauerlichen Tod 
des Directors Hohenegg er in Teschen werden auch seine 
Sammlungen zum Verkaufe kommen, und wir können nicht 

um bin den Wunsch auszuspechen, dass sie ungetheilt bleiben 
möchten, weil ihr Hauptwerth in der seltenen Vollständig
keit besteht, in welcher sie die gesammte Geologie 
der \Vest-Karpathen umfassen, und ein ebenso lehr
reiches als praktisch bedeutsames Ganze darstellen. 

Schon vor Jahren (1849) sprachen sich Dr. Hörne s 
und Franz Ritter von Hauer in dem Berichte über ihre 
mit Unterstützung und im Auftrage der kais. Akademie der 
Wissenschaften unternommenen wissenschaftliche Reise 
über die Classicität der Hohenegger'schen Sammlungen 
aus, welche sie in Tescben kennen gelernt hatten. Und 
damals hatte Hohenegger kaum er,;t recht des der Anord
nung begonnen. Ebenfalls in Begleitung mit Herrn Franz 
Ritter v. Hauer, besuchte ich im vorigen Jahre Teschen 
nnd die erwähnten Sammlungen, bei deren Bewunderung 
ich nicht im Entferntesten zu ahnen wagte, dass sie so bald 
schon - verwaist - einem ungewissen Schicksale entge
gengehen sollten ! 

Um annähernd einen Begriff von ihrer Reichhaltigkeit 
und Vollständigkeit zu geben, dürften einige Daten darüber 
hier am Platze sein. 

Die geordneten, vom Devonsystem bis zum Diluvium 
herabreichende geologisch- paläontologische Hauptsamm
lung umfasst allein 550 Cartons voll schöner und theilweise 
seltener Stücke; die Grösse eines solchen Cartons beträgt 
circa 132 0" Fläche, auf welchem Raume dichtgedrängt 
die Exemplare liegen, jene grösseren Stücke abgerechnet, 
die überhaupt in solchen Cartons oder in den 27" langen 
und 33'' breiten Schubladen keinen Ra.um hatten. 

Ausser dieser Sammlung ist noch eine zahlreiche 
Doubletten-Sammlung als Ergänzungs -Hülfsmittel vorhan
den, welche 108 Schubladen und 378 Cartons umfasst. 
So viel was das quantitative Verhältniss anbelangt! 'Veit 
mehr als durch die Menge, ragt diese in ihrer Art einzige 
Sammlung durch die Qualität ihrer Stücke hervor. Die ver
lässlich bestimmten, geognostischen und paläontologischen 
Exemplare, letztere mit seiner Sorgfalt präparirt, welche 
die Bestimmbarkeit selbst minder deutlicher Petrefackte 
ermöglicht, eignen diese Sammlung ganz besondiirs zu einer 
Aufstellung in einem öffentlichen Institute. Nachstehendes 
übersichtliche Verzeichniss kann eine Andeutung des hier 
niedergelegten Reichthums bilden : 

A. Aus dem Devon i e n des Krakan'schen Kreises, 
(2 Cartons) mit Brachiopoden und Gasteropoden-Versteine
rnngen. B. Bergkalk, ebendaher, (7 Cartons) mit Belle
rophon-Terebrat•1la, Connularia, Spirifer, Orthis, Productns, 
Chonetes, Rhincbonclla, Leptaena, Platicrinus, Rhodocrinus, 
Syringopora n. s. w. in zahlreichen Speciesexemplaren. C. 
Steinkohlenformation von Os trau nud Karwin. 
(64 Cartons nebst 60 grösseren Baumstamm-Fragmenten.) 
Dabei befinden sich Exemplare natürliche von Coaks durch 
basaltische Eruptionen gebildet, und gute Stücke der dort 
vorkommenden fossilen Pflanzenabdrücl,;;.e; im Ganzen bloss 
in dieser Abtheilung C über 500 Stück! D. Steinkohle 
d es Kr a k a u's c b e n. (2 Cartons) mit Calamiten, Lepido
dendron etc. E. Röth aus dem Krakau'schen. (7 Cartons) 
mit Gasteropoden, Brachiopoden etc. die zum Theil noch 
nicht bestimmt sind. F. Muschelkalk, ebendaher, (13 
Cartons) mit 36 Knochenresten von Sauriern und zahlrei
chen charakteristischen Petrefacten dieser Formation. G. 
G. Lias von S as c al a bei Neumarkt in Galizien, ( 4 
Cartons) mit 25 bereits bestimmten Ammonitenspecies, Nau-
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tilus, Turbo, Rostellaria etc. etc., darunter die neue Ony
chites Sascalen;>is. H. Lias von Arva in Ungarn mit Am
moniten, .Murchisoni und andern theilweise noch zu bestim
menden Petrefactcn, (1 Carton). J. Lias aus dem Lip
tauer Comitate, (1 Carton) mit Ammoniten, Aptychen, 
Belemniten, Inoceramen , Posydonomyen uud Enriniten; 
ebenso K. Lias aus der Tatra, (1 Carton). Nun folgen 
noch (i Cartons mit Adnether Schichten aus Liptau, (L) 
ober er Lias aus del' Arva, (M) und von der Bistramündung 
bei Rosenberg in der Liptau, mit zahlreichen meist be· 
stimmten Petrcfactcn 2-:iOO Exemplare. - Nicht minder 
reich vertreten sind Kössen c r Schichten, (0) von Gaib 
odel' Hibbc in der Liptau, (2 Cartons) mit mehr als 200 
charakteristischen Stücken, so dass fast die ganzen West
karpathen von Schlesien bis an d i c Tat r a repräsentirt 
erscheint'n. 

Der Braune Jura von Malapanc in Prcliss. Schle
sien (P) und aus dem Krakau'schen, (Q) zusammen 51 Car
tons nach Localitäten geordnet, enthält ganz vorzügliche 
Stücke, fast alle genau bestimmt , nahezu an 100 Genera 
mit zahlreichen Spccies. An ihn schliessen sich (R, S, T) 
der w c iss e Jura des Krakauer Gebiete. u. zw. u n t e
r er w. J. in 29, m ittl crer in 61 und oberer in 44 Car
tons, sämmtlich nach Localitäten geordnet. U. N oth hei
m er Schichten, ( 4 Cartous) aus Brünn, und eine in ihrer 
Art classischc - Sammlung der reichhaltigen (V) l\ a 1 k c 
von Stramm b er g in Mähren und luwald in Schlesien in 
81 Cartous, worunter 45 Species Ammoniten, einige bis zu 
4 2 Centimeter Durchmesser, eine Menge Crustaccen (39 
Specics fossiler Krt:bsc !). 

\V cniges geringer an Umfang, aber w c gen der b i s
h er minder bekannten Fauna des sogenannten 
K arp a th e n s an d s t eins von hohem \Verthc und von sonst 
nirgends vorhandener Vollständigkeit ist die Sammlung aus 
demselben in den Abtheilungen \V, X, Z, Aa, Bb und Ce. 
Sie enthält den ganzen A p t i c n mit vorzüglich schönen, mei
stens bis jetzt noch gar nicht bekannten Versteinerungen, dar
unter einen neuen riesigen Ammoniten den Hohcnegger 
Amm. Albrcchti-Austriae nannte, mit 3 Cartons Fischen 
und Sau r i c r r es t e n, und der Rückensäule eines grossen 
Sauriers! - 44 Cartons sind ganz mit A p t i e 11- Stücken 
gefüllt. 29 weitere Cartons umfassen den karpathischen 
Neo c o m von Schlcsie n und Galizien, südlich der Weich
sel, und 20 Cartons den Turonien, Cenomanien und 
A 1 b i e n dieser Karpathcn mit zahlreichen Fischzähnen 
und einem Prachtstück eines Hamites Roemeri von 24 Zoll 
Seitenlänge. In deu 11 Cartons ob er c r Kr c i de sind Ko
rallen, Schwämme, Belemniten und Echiniten zahlreich ver
treten. Besonders hen·orragend sind aus der Eo c ä n - F o r
m a t i o n in 21 Cartons die fossilen Fische und die Nummu
liten. 40 Cartons Eocänc und neogene Vorkommnisse 
11chliesscn nebst fossilen Resten aus dem Diluvium die voll
ständig·~ Reihenfolge dieser wahrhaft grossartigen Samm
lung, welche mit Hilfe der - 108 Schubladen und 378 Car
tons füllenden - Doublettensammlung sich noch namhaft 
erweitern lässt. 

Wir kennen keine Sammlung, welche in gleicher Vor
trefflichkeit eine Region, wie die der westlichen Kar
p a t h e n vollkommen repräsentirt; ja selbst die k. k. geol. 
Reichsanstalt, an deren nAlpensammlung" sieh die Ho
heuegger'sche am würdigsten anreihen dürfte, besitzt aus 
den Karpathen kein solches instructive Ganze. 

Wir können nicht umhin den lebhafte~ Wunsch aus
zudrücken, d11ss diese Sammlung unzersplittert unserem 
Vaterlande erhalten bleiben möge. Aw schmerzlichsten wäre 
es für einen Staat, der die Karpathen vollständig auf sei
nem Territorium hat, die einzige vollständige Sammlung 
der Westhälfte derselben - iu's Ausland - wandern zu 
sehen. Es scheint uns fast eine Pflicht dieselbe der öffent
lichen Aufstellung zu gewinnen und deren Fortsetzung über 
die Ostl1älftc der Karpathen im Sinne des verewigten und uner
setzlichen Ho h c n egge r anzustreben, wozu wohl nur Aus
sicht wäre, wenn die g eo 1 o g i s c h c Re i c h s an s ta 1 t oder 
das Hof-Naturaliencabinet in den Besitz derselben 
gelangte. Mit dem Besitze derselben ist die Vollendung der 
geologischen Detailaufnahme der Karpathen um so Vieles 
erleichtert, dass allein solche Ersparung an Zeit und Kosten 
hinreichend wären, um diese Aquisition 11 ich t ein m a 1 a 1 s 
ein pecuniäres Opfer sondern als productive 
Auslage ansehen zu lassen. 0. H. 

N o t. i z. 
Ein Denkmal zur Erinnerung an Bergrath Jos. Fran

zenau wurde am 3U. October in Nagyag, um welches llerg
revier sich der Verewigte hervorragende Verdienste erwor
ben, feierlich aufgestellt. gs waren die einstigen Zöglinge der 
dortigen Bergschule, welche ihrem väterlichen Freunde dieses 
bleibende Zeichen dankba.rer Verehrung widmeten. Einen nus
fiihrlichen llcricht über die erhebende k'eier diedes Actes berg
miinni8cher Pietät müssen wir wegen Mangel an Raum für 
diessmal zurücklegen, und bringen einstweilen nur diese No
tiz in aufrichtigster Theilnahme An dieser dew Verdienste eines 
Dahingegangenen gezollten öffentlichen Anerkennung. 

A d m i n i :;;; t i· a t i v e ~. 

Auszeichnungen. 

Seine k. lt. Apostolische l'.fitjestät haben mit Allerhöch
ster Entschliessung vom 25. October 1. J. dem provisionirten 
Schwatze!' ßerghutmann Joseph Schmid in Anerkennung 
seiner laugen, treuen und erspriesslichen Dienstleistung das 
silberne Verdienstkl'euz mit der Krone allergnädigst zu ver
lP.ihen geruht. 

Seine k. k. Apostolische MajeRtiit haben mit Allerhöch
ster Entschliessung vom 2i. October 1. J. dem Miuisterial-
8ecretiir im Finanz-Ministerium A 1 o is Schmidt in Aner
kennung 8einer vieljährigen treuen und crspriesslichen Dienst
leistung taxfrei den Titel und Charakter eines Sectionsrathes 
allergnädigst zu verleihen geruht, 

Ein Fahriksgeschiift bei Remscheid in Rheinpreussen sucht 
einen mit der Stahl- nnd Eisenwaaren -Branche vertrauten 
Agenten für den Verkauf einiger lucrativer Artikel für Wien. 

Frenldrte Offerten nebst Angabe der Referenzen beliebe 
man unter der Chiffre A. Nr. 7. der Expedition dieser Zeitung 
zu übergeben. [40] 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreia 
ist jährlich loco Wien 8 ft.ö. W. oder ö'l'hlr.10 Ngr. Mit franco Postversendung 8 ft.80kr.ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen olficiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmii.nnischen Maschinen-, ßau- und Aufbereitungswesen 
eammt Atlas als Gratis bei 1 ag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder l1J2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufn11.hme. 

. Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck von Karl Winlernitz & Comp. In ''Vlen. 
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Die Bedrängnisse der Eisenindustrie Steier· 
marks und deren mögliche Hilfe. 

Mit hcsonclercr IWcksicht auf das llrnck-8teyer'sche llahn
project erörtert von J. Den h a r d t, lc. k. Ingeniem. 

Keinem Lan<lc, von ücstcrrcichs Zepter rcgirt, ist von 
der Natur eine so urwüchsige Beschäftigung und Erwcrbs
thätigkcit zugewiesen, wie dem steierischen Hochlande. 

Die Eisenindustrie ist es, welche uie einsamen Thii
ler belebt, und besteht, so lange Oberstcier überhaupt be
völkert ist, sie ist die einzig mögliche uud entsprechende, 
indem sie die überaus reichhaltigen Naturschätze unserer 
ßerge und Thäler vcrwcrthct. 

Die dabei direct beschäftigte beträchtliche Bevölke
rung consumirt den Ueberschuss der Landcsproductc von 
Untersteier, ja thcilwcise von Ungarn und Oberösterreich,, 
und zahlt durch Jeu Erlös für auogeführte Fabrieate be
deutende Summen. 

Die Steuerkraft und der Erwerb dieses schönen Gt~
birgslandcs hiiugt daher einzig und allein von einer blü
henden und im Gange erhaltenen Eisenindustrie ab. 

l\Ichr als je hat die dcrmalige Stockung in der Eisen
industrie gezeigt, dass Laudwirthsch:1ft und Industrie im 
innigen Zusammenhange stehen, Cahunitiitcn in tlem einen 
Zweige nachthcilig auf den andern einwirken. Einflussrei
che und intelligente Laudwirthe haben es offen ausgespro
chen, wie <ler Bauer in Oberstcier wesentlich an den Ge
werken gewiesen ist, un<l nur durch denselben die ::\Iit.tcl 
zur Bestreitung seiner haaren Auslagen erhält, der unter
steirische Wein- und Getrcideproducent empfindet den Still
stand, der durch das allmählig bis zu gii.nzlicher Auflassung 
fortschreitende Einschränken des Werksbetriebes in Ober
steier und Kärnthen herbeigeführt wird, durch verminder -
ten Absatz seiner Kcllerproducte und Rückgang der Ge
treidepreise. 

Diese Industrie ist je Joch gegenwärtig nicht mehr im 
Stande, eine fremde Concurrenz ertragen zu können, theils 
aus Ursachen, welche periodisch nachtheilig einwirken, 
theils aus Gründen, welche diese einst so blühende In
dustrie fü1· so lange in Ruhestand versetzen, bis für bes-

scrc und billigere Verkehrsmittel ::-lorge gctrn:;en sein 
wird. 

Zu den periodischen Ursachen können die schwanken
Jeu Valuta-Verhältnisse gezählt werden. Hiedurch ist eine 
vermehrte Einfuhr und eiue verminderte Ausfuhr um ~o 

crkliirbarer, al,; vorzüi;lich LlasRinken des Agios begünstigend 
für die Einfuhr und störend auf die Ausfuhr eiuwirkt. Ein 
weit,,rcr Grun<l der vermehrten Einfuhr von Eisen. und 
Stahl und hieraus erzeugten Fabricatcn ans dem Auslande 
dürfte in dem laugen Bestande der Kricgfiihrung der ame
rikanischen StJ.atcu liegen, da hiedurch die Eisen- und 
Stahlproduction Englands, Belgiens und Rheinpreussens 
zu sehr bedeutenden Preiscnnässiguugen und zur Aufsu
chung neuer Absatzgebiete genöthiget war. Erwägen wir 
jedoch die Gründe, welche für immer die st1~ierische Eisen· 
industrie von der ConemTcnz der EiseninJustrie treibenden 
Staaten ausschliesst, so werden dieselben, wenn die ange
führten Calamitäten vorüberziehender Natur sind, gröss
tcnthcils in dem U ebel der hohen Frachtsiitze gefunden wer
den, weil den wichtigsten Einfluss auf llandcl 1111d Industrie 
im Allgemeinen, insbesonder0 aber hUf einen Industrie
zweig, der wie die Eiseufabrication so schwere Massen zu 
bewegen hat, gute und billige Communicatiousmittcl iibcn. 

\Vic kann ein billiges Rohproduct auf dem Eisenmarkt 
crscheiucn, wenn Strasscnstrecken yom Pnssc des Erzber
ges, woselbst gegenwärtig die Hochöfen situirt sind, uach 
den R,lflinirwerken führen, auf welchen ein Piiar Pfordc 
schwersten 8chlages 12-1 S Ccntncr nur mit uer grösstPn 
Anstrengung zu führen im Stande sind. Hier kommt die 
Fracht per Ccntncr und Meile auf 10-12 kr., zur Som· 
merszeit auch noch höher. 

Ich will versucheu, die 2 Hauptverkehrstrassen wahr
heitsgetreu zu schildern, auf welchen das Product vou G 
Hochöfen, überdiess die sämmtlichcn Nahruugsmittel für 
eine ßcvölkcruug von circa l 00000 Menschen verführt 
werden. 

Die eine führt von dem Markte Eisenerz nach östli
cher Richtung über den 2ü0 Klafter hoheu Präbichel nach 
Vordernberg, und mündet bei Bruck a. d. Mur in einer 
Länge von 6 Meilen in die Südbahn. 



Die zweite zieht sieh nordwestlich über Hieflau, und 
erreicht in einer Läugeuausdehnung you 15 Meilen bei 
Euns die W1es~bahu. 

Die bestehende Anlage des crsfön Strasscnzuges, von 
altersher aus einem Saumwege abstammend, welche sue-
1·cssive die Breite eines Fahrweges erhielt, und jetzt mit 
derselben Steigung in eiue schlechte Kommerzialstrasse 
übcrgegaugen ist, zieht sich YOm Orte Eisenerz !.JOO Klaf
fer lang mit circa 3 % Steigung ·gegen den Fuss des Prä
bichlsattcls. Dort angelangt, erhebt sich die weitere Stras
senstrecke von 1700 Klaftern Länge iu einer durchschnitt
lichen Steigung von 15 11.,, an lnanehcn Stellen selbst mit 
19°;

0 
bis zum Scheitel, wodurch die °l'Iöhc von 260 Klaftern 

erstiegen werden muss. 
Die Absteiguug ist in einer Läugcnausdeh11uug von 

2500 Klaftern dergestalt schlecht vcrthcilt, dass die Höhe 
von 200Klaftcm in abwechselnden Fallc11 und Steigen ver
theilt sind, uud Strasseustreckcn uiclit selten mit 18 °ft, Stei-
guug vorkommeu. ' 

Die stärksten steirischen Pferde vermögen bei schlech
tem \V ctter nur mit grosscr •Anstrengung den leeren \Va
gen über diese Steigungen zu bringen; es entspricht daher 
diese Strassenstrecke den derzeitigen Anforderungen, die 
mau in cultivirten Ländem überall, selbst an die Komwu
uicutionen unterster Kuthcgorie stellt, durchaus nicht. 

Ich erlaube wir nur einige gemachte ßeool.iachtuugeu 
alt; Beleg des so beschwerlichen Uebcrguuges über den 
Präbichl hier anzuführen: Als uach Verlauf des italienischen 
Feldzuges im Jahre 1859 im 8pätherbste alle Gattungen 
von Feldrct1uisiten, l\Iunitious- und Rcservcwiigeu, meist 
vierspänuig in ihre llcstimmungsortc den \Veg über Eisen
erz, uach Linz, Budweis, Bergsta<ll und Prag machten, bc
fa11de11 sich darunter Transporte, aus 80 Fuhrwerken be
steLcnd, und wie schon erwähnt mit 4 Pferden bespannt, 
der \Vugeu kaum mit 20 Centncr belastet. 

Die Transporte fuhren Früh 7 Uhr von ihren Ueber
nachtungsstationen Trofaiach oder Vordernberg gegen den 
Prilbichel; hier mussten zu dem Viergespann noch andere 
4 bis 6 Pferde vorgespannt werden. .Mit Mühe und über
aus grosscr Austrenguug auf dem Scheitel angelangt, 
wurde ausgespannt, und die abgemüdeten Pferde und er
schöpfte Mannschaft musste die \Viederholung so lauge 
fortsetzen, bis sämmtliche Fuhrwerke auf den Höhenpuukt 
gelangt waren. Uugeachtet der Kürze des \Veges von Vor
dernberg odm· Trofaiach nach Eisenerz gelangten die ~'uhr
werke erst spät Abends, ein Dritthcil hievon erst um Mit
ternacht nach Eisenerz. 

Nicht viel anders geht es mit dem Transport von 
Eisenflossen, dem wichtigsten Prorl11ctc der Gegend in und 
um Eiscucrz. Mit grosser Anstrengung bringen -1 starke 
Vollpferde einen Wagen mit 18 Centner La.dung in einem 
Zeitraume von 4 Stunde11 laugsam hinauf; oben wird ab
geladen, leer hinabgefahren und eine zweite Ladung ge
holt. Nach wiederholter Austrcngung oben angekommen, 
wird auf einen ohnehin schwerfällig gebauten Wagen das 
früher abgeladene Quantum von Neuem aufgeladen und so 
den steileu Berg hiuabgebracht. Zwei Radschuhe werden 
eingelegt, oft auch noch die vordem Räder gebremst; hie
durcli wird die Strassenoberßächc dergestalt durchwühlt, 
dass sie für schwere Güterwägen, welche bergan fahren 
wolle!1, unbrauchbar wird. 

Die weitere Strecke bis uach Bruck sieht bei nassem 
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\Vetter oft einem ungarischen Pusstawcgc oder Pinem 
frischgcackertcu Felde ähnlicher, als einer Kunststrasse. 
Die Ursache liegt keineswegs in der Nachlässigkeit der 
Aufsichtsorgane, sondcm iu der schucllen Abnützung des 
Bcschotterungsmatcrials. 

Auf der zwei Meilen lange u Strasscnstreckc von Leo
ben nach Bruck allein verkehren per Achse bei 3 1/ 2 Mil
lionen Centuer Frachtgüter. 

(Fortsetzuug folgt.) 

Ergänzungen zur Durchschlags- Ermittelung 
zweier Gegenörter mit Hilfe eines Magnets. 
Vom Bergmeister E. ß o r c her s. Marl(s c hcider zn Ciansthal ""). 

Be1·cits im Jnhre 1 S46 machte ich eine Methode be
kannt, welche für den pru k tischen .Markscheider dann von 
\Vichtigkcit sein k anu, wenn es darauf ankommt, zwei 
Gcgenörtcr znsam menzuführen. Die kleine Schrift, welche 
ich damals über diesen Gegenstand veröffentlichte: „ An
wendung eines k riiftigen Magnets zur Ermittelung der Durch
schlag:;richtnng zweier Gegcnörtcr, Clausthal, Schweiger'
sche Buchha1iJlung 1 S-lßu, behandelt diese Aufgabe der 
l\Iarkschcidekunst in Jer Absieht , dem l\Iarkschcider ein 
Mittel an die Hund zu ~eben, unabhängig von jeder ander
weitig ausgf!führten Durchs chlagsmcssung und deren Aus
dehnung, den St:md zweier Gcgeuört.er schon vor dem offe
uen Durchschlage s·ichcr zu erfahren und hiernach erfordcrli
chcu Falls die letzte Anweisung einzurichten. Die Aufgabe 
wurde dort unter Zu hilfcnahme eines Magnets gelöst, welchen 
mau vou .dem cineu Orte ab in geeigneter \V eise auf eine 
vor dem andern Orte aufgestellte empfindliche Magnetnadel 
einwirken lässt, so dass entweder durch die dort beschrie
bene Näherungsmethode oder auch schon aus je c in c r 
Lage des Magnets und der entsprechenden Stellung der 
Nadel, die Lage der V erbindungslinic zwischen den Ope
rationspunkten mit einer Schärfe gefunden werden kann, 
welche meistens selbst die Sicherheit der aus der 'fhcrdo
lithcn - Messung abgeleiteten Durchschlagsrichtung ~noch 
übertrifft, vorausgesetzt, dass die Ocrtcr sich schou so weit 
r;cnähert haben, dass eine genügende Einwirkung des Mag
nets auf die Magnetnadel überhaupt stattfinden kann, 
Der von mir seit 1S57 in Anwendung gebrachte l\Iagnct 
besteht aus 8 Stahlstäben, jeder von 4 Fuss Liingc und 25 
Pfuud Gewicht, welche ich uach der vou Elias ungegebc
ncn Methode unter Zuhilfenahme einer Drathöpirale uud 
mittelst eines kräftigen galvanischen Stromes maguctisirtc. 
Dieser Magnet bringt auf Entfcrnungcu zwischen 10-12 
Lachtern noch ganz entschiedene Einwirkungen auf die 
Magnetnadel hervor, wenn letztere nur empfindlich genug, 
also für grössere Entfernungen an einem Coconfaden auf
gehängt ist. Selbst in magnetischem Gebirge hat eine auf 
die augcdcutctc Weise vou mir bestimmte Durchschlagsrich
tung zu St. Andreasberg sogar eincu ganz genauen Durch
schlag geliefert. 

Die angeführte Schrift behandelt die Aufgabe nur in 
Bezug auf die Ermitteluug der Durchschlagsrichtung und 
die Stärke des festen Mittels. 

*) Die in der in beiden· vorigen Nummern rep-roducirten 
ßrochüre enthaltenen Beispiele iibergebenrl , fügen wir hier 
die neuesten von H crrn ll o r c her s erhaltenen Ergänzungen 
bei. D. Red. 
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Bei Ermittelung der Richtnng kommt es darauf an, 
die Nl).delstelluog zu erhalten, welche einer bestimmten 
Lage des Haupt-Magnets entspricht, und da man nicht dar
anf rechnen kann, die Nadel mittelst des Hilfsmagnets 
v o 11 kommen astal'lsch gemacht zu haben, so wird man 
einen zurückgebliebenen Rest von Richtuugskraft dadurch 
erkennen, dass die Nadel ihren Stand verändert, wenn zwei 
vou den acht Stäben , aus welchen der grossc Magnet be
steht, umgekehrt und dann d<!n übrigen wieder beigefügt 
werden. Um diese Operation leicht bl!wcrkstelligen zu kön
nen, sind die bezeichneten acht Magnetstäbe zu sechs und . 
zwei in besondere Kästen eingeschlossen und ist ausscrdem 
die Einrichtung so getroffen, dass der obere zwei Stäbe 
enthaltende, sich nm seinen Mittelpunkt auf dem untern 
leicht drehen lässt. Hätte also die Umkehrnng des obern 
Kastens eine veränderte Stdlung der Nadel zur Folge, so 
würde man mit dem kleinen Hilfsmagnet so lange an der 
Nadel nachhelfen, bis eine derartige Umkehrung die Rich
tung derselben nicht. mehr verändert, wie solches an der 
betreffenden Stelle der Brochüre auch angegeben wurde. 
Diess Verfahren hat sich in allen Fällen bewäh1·t und stets 
sehr genaue Resultate geliefert. Bei mässigen Entfcrnnn
gen der Operationspunkte kann man aber auch den Rest 
der vielleicht zurückgebliebenen eigenen Richtkraft der 
Nadel dadurch erkennen, dass nicht bloss zwei Stäbe um
gekehrt werden, sondem der ganze grosse achtfache l\Iag
net, wie c1· ist, in die genau vnkehrte Lage gebracht 
wird. Ist dann die Nadel ganz astatisch, so wird sie gleid1· 
falls vollkommen die entgegengesetzte Stellung der Ab
J.esung A in der ersten Lage annehmen, ist diess nicht der 
~'all, zeigt sich also nach der Umkehrung des ganzen 
:\Iagncts ein um et; Stunden oder Grade von A verschiede
ner Stand der Nadel, so mag man den Hilfsmagnet ver
schieben um die Nadelrichtung A + 1/„ a zu erhalten, oder 
was ich vorziehen würde, den HilfästaL- rnhil? liegen lassen, 
und das Hesultat so betrachten, als wäre es in der ersten 
Lage des Hauptstabes = A -t- 1/, a gewesen und damit 
die weitere Rechnung führen. Dfos-s Verfahreu, also zn dem 
angegebenen Zwecke den ganzen l\Iagnet umzukehren, 
führt sehr rasch zum Ziele, nur darf dabei die Entfernung 
der Operationspunkte eine gewisse Gränzc nicht iiberschrci
ten, weil sonst diese Umkehrung des HauptmagnP-ts zwar 
noch die Nadel zu affieiren, aber nicht ganz mehr auszn· 
dehnen vermag. In solchen l<'ällcn gebe ich der vorhin 
angegebenen Methode entschieden den Vorzug vor den 
letztern; 

Die Feststellung des festen ;\littels geschah auf :r.weier
)ei Weise, worüber dort pag. l I, 12 und 13 das Nähere 
angogebcn ist. Die letztere der beiden :\lethodcn ist einer 
seh1· grosscn Schärfe fähig, wo nämlich die Entfernung der 
Operatio~spunkte dadurch gefunden wird, dass mau in der 
Grube den grossen .Magnet in die gefundene Durchschlags
richtung legen lässt, die Grösse dessen Einwirkung anf die 
Magnetnadel beobachtet, nachdem selbstverständlich der 
Hilfsmagnet beseitigt ist, und nun am Tage au einem ge
eigneten Orte in der wiederum hergestellten Durchschlags
richtung den Magnet so weit dem Compass nähert, bis wie
der dieselbe Ablenkung der Nadel erfolgt. Die Entfernung 
der Operationspunkte und somit die Btiirke des festen ;\lit
tels wird dann um;nittelbar gemessen werden können. Es 
wurde damals vorausgesetzt, dass die gefundene Durch
schlagsrichtung mit dem magnetischen Meridian einen bc-

trächtlichcn Winkel macht. Ist diess jedoch nicht der Fall, 
oder fällt jene mit letzterem mehr ode: wenige.r zusammen, 
so kann das Verfahren unter Umstä.udeu nur ungena.ue Re
sultate liefern oder sogar seine Anwendbarkeit ganz vtir· 
lieren. In solchen Fällen wird es also besRer sein, den gros
sen Magnet senkrecht gPgen die gefundene Durchschlags
richtung oder auch den magnetischen Meridian zu legen 
imd wie sich von selbst versteht, auch ebenso bei den cor
respondirendcn V ersuchen am Tage. Diese Bemerkung mögt~ 
behnfs Vervollständigung des auf pag. 12 und L 3 beschrie
benen V crfohrens hier eiuen Platz finden. U eberhaupt gibt 
es für jedes Streichen der Durchschlagsrichtnng immer eine 
best.immtc Lage des grossen ;\fagnets, in welcher die durch 
ihn hervorgebrachte Ableuknng ein Maxim,um ist. Auch 
licsse sich iiber die BestitUrnung dct· Entforuung mittelst 
des ~fagncts noch manche interessante Bemerkung machen, 
die aber unterlassen wird, thc:ls, weil es hier zu weitläufig 
sein würde, theils, weil für markscheidcrische Zweckl' die 
genaue Bestimmung des festen Mittels wohl weniger wich
tig ist, als die Ermittelung der Richtung. 

Bei dem am 22. Juni a. c. vollendeten Ernst August 
Stollen-Iletriebe habe ich sämmtliche neue DL1rchschläge 
mit. Hilfe des :\lagnets bewerkstelligt, obgleich dies$ in kei
nem der genannten Fälle eigentlich nöthig gewesen wäre, 
denn die ans den Theodolithen-:\-Ies:mngeu abgeleiteten 
Feuerlinien stimmten stets bis auf nur wenige Zolle mit clen 
iibercin, welche sich aus der Anwendung des Magnets er
gaben. E:ne Controlle, auf eine ganz andere \Veise vermit
telt, kann dem a.usführenden Markscheider aber stets nur 
willkommen sein. 

Ausscr der Bestimmung der Durchschlagsrichtw1g uud 
Stärke des festen Mittels, kann aber auch die Ermittelung des 
Standes der Sohlen für den betreffenden Ingenieur ein ho
hes Interesse haben ; in der Regel ist sogar das Bewusst· 
sein des richtigen Bt11.ndcs desselben noch höher anzuschla
gen, als die Gewissheit iiber die Richtung und die Stärke 
des festen ~Iittcls. Bchon seit 185;} habe ich' desshalb auch 
hiefür eine Methode in Auwencl ung gebracht , welche sich 
auf ziemlich0 Entfernungen hin stets als vollkommen ge· 
niigcnd bewiihrt hat, und dabei weder Rechnung noch an
dere Apparate voraussetzt, als zur Richtungs-Ermittelung 
benutzt wurden. Diese ~Icthode beruht auf der Einwirkung 
eines Ma.guets in senkrecht c r Stellung auf eine horizoncal 
schwebende cmp tindlichc Magnetnadel. Bringt man die 
letztere unter Anwendung eines kleinem Hilfsmagnets in 
eine nahe scnkt-ce hte Stellung gegen die· bereits gefundene 
Durchdchlagsrichtung, wobei man die ~ade! auf den niich
sten Theilstrich des Kre iscs scharf einstellt, und lässt dann 
den Hauptmagnet, W<~le her aber während der Einstellung 
der ~ade! weit genug entfernt gehalten ist , nun vor dem 
andern Orte lang~am senkrecht auf nnd nieder bewegen, 
so wird je nachdem dabei die Pole des se lbcn eine ungleiche 
Entfernung von der Nadel haben, die letztere von dem ein
gestellten Punkte abweichen müssen. ~ur in dem Augen
blicke, in welchem dei· neutral~ Puukt des grossen Magnet~ 
bei dcss en senkrechter ßewegu ng den Niveaupuukt der 
Nadel passirt, wird sich diese gegen den Magnet indifferent 
zeigen, also auf ihren friiheru Stand zurückkehren. Diesc>n 
l\Ioment gibt man den Gehilfen, weiche die Bewegung des 
grossen ~Iagnets vor dem Gegc norte besorgen, durch ein 
passendes und verabredetes Klop fsignal schnell an, wodureh 
diese mit der Bewegung aufhören. Der neutrale Punkt des 

* 
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Magnets befindet sich demnach jetzt sehr nahe in einer 
Horizontallinie, welche durch die Compassnadcl gedacht 
werden kann. ·wird also die Höhe des neutralen Punktes 
des l\[:ignets über der Sohle des betreffenden Ortes ermit
telt, und dem Beobachter beim Compass angegeben , am 
zwcckmässigsten sogleich signalisirt, so wie die Höhe des 
Compasses über der Sohle des andern Ortes gemessen, so 
erhält man sofort Aufschluss übr.r den gegenseitigen Stand 
der Sohlen, Zur Erl!iiclung einer grössern Schärfe bei eiucr 
solchen Bestimmung muss man diese Operation auch in 
umgekehrter Lage des grossen Magnets mehrere l\Ialc wie
derholen und aus den einzelnen Resultaten das Mittel nch
meu. Noch ist zn bemerken, dass beim Gebrauche des klei
nem Hilfsmagnets, welcher dazu dient, die Nadel d..is Com
passes in eine günstige Stellung gegen den Hauptmagnet 
zu bringen, Rücksicht darauf genommen werden muss, dass 
die Nadel dabei stets die erforderliche Empfindlichkeit be
bä' t. Es darf also, abgesehen von einer zweckmässigeu An
ordnung überhaupt, die Annäherung jenes Hilfsmagnets ge
gen die Nadel nur so weit geschehen , als eben nöthig i~t. 

\Vas die senkrechte Bewegung ,des grossen Magnets 
betrifft, so ist diese leicht dadurch zu bewerkstelligen, dass 
man vor dem bL'treffenden Orte eine starke Pfoste senkrecht 
zwischen Sohle und Först treiben lässt. Ist nun das obere 
Ende der Pfoste mit einer Rolle versehen, und wird über 
diese ein Seil gelegt, an :welchem der grosse Magnet in 
senkrechter Stellung befestigt ist, so lässt sich diesem bei 
einem Gewichte von l 50-200 Pfund, durch zwei kräftige 
Gehilfen die erforderliche Bewegung geben. Auch ist selbst
verständlich, dass bei Aufstellung des Compasses, diese in 
Bezug auf die Höhe über der Sohle, den Umständen ange
passt, also stets so gewählt sein muss, dass wenigstens die 
halbe Länge des Magnets vor dem Gegenorte, von der Ho
rizontallinie durch den Compass abgerechnet, noch Raum 
findl't. 

Die Ermittelung der Durchschlagsrichtung mittelst 
eines Magnets, hatte ich Gelegenh!!it am 6. August a. c. in 
G<'gcnwart der hochgestellten Herren aus Oesterrcich und 
Preussen auszuführen, welche Clausthal bei der Einweihung 
des Ernst August Stollens, mit ihrem Besuche beehrten. 
Da die Feststellung der Sohlen mit Hilfe eines Magnets auf 
die im Vorstehenden an;;c;;ebcne \Veise und ohne uazu 
eines bcsondern Apparates zu bedürfen, in der oben ange
führten Brochiir•) vom Jahre 1 S-46 noch nicht enthalten ist, 
so erhielt ich von dem Herrn Oberbergr1ühe Freiherrn von 
Hinge n au die Aufforderung, jene Methode nachtriiglieh 
noch zu veröffentlichen , wclclwm \Vun,che ich biedurch 
gern entspreche. Auss..irdem habe ich aber auch nicht ver
fehlen wollen, die obigen Bemerkungen als Ergänzungen zu 
der angeführten kleinen Schrift, hier beizufügen. 

Zur Frage des Verb~ennungs-Processes. 
Die Cardinalfrage, ob das Rauchen oder noch mehr, 

ob der Auswurf der Maschinenschornsteine vermieden 
und der grosse Verlust an Brennmaterial dadurch beseitigt 
werden könne, iRt noch nicht erledigt, sie ist als eine o f
f e n e zu bezeichnen, Die Etagenroste stellen sich nicht viel 
genügender heraus als die Planroste, welche die bei uns 
gebräuchlichsten sind, denen aber entweder zu viel oder 
zu wenig Luft zugeführt wird. Rauch ist Kohlenstoff, der 

während einer unvollkommenen Verbrennung des Kohlen
gases ausgeschieden wird. Da seine Ursache meist die n:cht 
hinreichende Menge hinzugeführter Luft ist, so könnte 
seine Abhilfe leicht durch Beschaffung der hinreichenden 
Luftmenge erzielt werden. Allein wenn man Letzteres aus
führen will, darf man die Ausführung zweier wichtiger Vor
sichtsmassregeln nicht unterlassen, nämlich dafür zu sorgen, 
erstens, dass die Mischung der Luft und df's Gases eine 
hinreichend hohe Tcmperatm· erlange, um des Verbren
nungsprocesses sicher zu sein, und zweitens, dass nicht 
zu v i e 1 Luft hinzt1geleitet werde. Olme die. erstgenannte 
Vorsichtsmassrcgel, nämlich angemessene Hitze, könnte 
wohl hinreichende Luft vorhanden sein, dennoch aber die 
chemische Verbindung nicht Statt finden und ulso das Rau
chen nicht verhindert werden, und ohne die zweite Vorsicht, 
nämlich, dass man nicht ii berßüssig viel Luft zulasse, 
könnte zwar aller Kohlenstoff verbrannt und das Rauchen 
verhindert werden, aber es wiirden die Resultate in Betreff 
des öconomischcn Gesichtspunktes sehr schlecht, ja in der 
That viel schlechter ausfallen, als wenn man den Versuch, 
den Rauch los zu werden, gar nicht gemacht hätte; denn 
Nichts ist der Erzeugung v.:in WasserJampt nachtheiligcr, 
als weun man iiberfliissig viele Luft unter oder durch einPn 
Dampfke3sel ziehen lässt, die, erst kalt cintrctenol, nachher 
bis auf 500 oder 600 Grad erhitzt in d~n Schornstein 
hinaufsteigt. 

Die Notbwcndigkeit der Fürsorge, dass die Mischung 
von Luft und Gas einer hinreichenden Temperatur unter
worfen werde, uin der Verbrennung siL:hcr zu sein, ist 
längst erkannt und die Technik ersann manche Mittel, die
sen Zweck zu erreichen. Das zwcckcntsprechendste scheint 
uns das von dem Hrn. Betriebsdirector P e l tz c r eingeführte 
zu sein, welches wir auf der Steinkohlengrube v c reinigt 
Wies c h e bei Mülheim a_ d. Ruhr bei einer Bereisung der 
dortigen Gegend kürzlich zn beobachten clas V crgnügen 
hatten. Auf dem Förderschachte diese1· Grube licgetJ. 8 
Dampfkessel, jeder von 3 Atmosphären Ucberdruck, die 
bei 150 Ltr. augnnblicklicher Schachtteufe schon h'.irt an
gestrengt werden. De!· Selbstverbrauch überstieg pro Mo- -
nat schon 7000 Scheffel und warf der 150' hohe Kamin 
Asche in grossen l\Iasscn aus. Es liess sich nachweisen, 
dass den Feuern mehr Luft zugeführt wurde, als nöthi~ 
war, dass die Masse unnöthi3 mit strömender kalter Luft 
der Dampfentwicklung Eintrag that, den Kohlenverbrauch 
steigerte und das Auswerfen des Kamins beförderte. Um 
diesen Uebclständen abzuhelfen, fauden wir hinter dem 
Roste vo11 6 1/ 1 Fnss Länge, welcher sich in einem Feucr
robr von 40 Zoll Durchmesser befindet, citrn 3 Fuss dicke 
Mauer aufgeführt, die den Halbkreis unter dem Roste bis 
zur Höhe von 4 Zoll über dem Niveau des Rostes herme
tisch verschliesst, vo11 da an aber über der Ebene des 
Rostes einen Kreis beschreibt, der einen um 4 Zoll gerit1-
gern Diameter besitzt als 'das Feuerrohr. Bei sorgfältigem 
Verschluss der Thüren, die nur bei geschlossenen Schie
bern geöffnet werden, strömt dasjenige Qµ.antum Luft unter 
dem Roste ein, welches das Brennmaterial vollständig in 
W eissglühhitze verbrennen lässt, Die Feuerluft entwe:cht 
durch den 4-zölligen Raum, welcher sich an der Peripherie 
des Feuerrohrs herumschlängelt und zieht dann weiter unter 
dem Kessel her fort. Es können keine unverbranuten Gase 
und Kohlenpartikelchen, keine kalte Luft mitströmen, weil 
das zugeführte Quantum dem Verbrennungsprocesse gc-



381 

rade genügt. Man begrett't leicht, wie je nach den Verhält
nissen ein entsprechender Spielraum längs der Rundung 
des l<'euerrohrs gewählt werden muss uad wie dieser durch 
Versuche in praxi festzustellen ist. In Bezug auf Dampf
entwickeluug sollen 3 Kessel das leisten, wozu man früher 
4 anstrengen musste, doch dürfen wir eine nähere Aufstel
lung der erzielten Resultate erst erwarten, wenn aus einem 
läagern Zeitraum des Betriebes der Durchschnitt genom· 
men werden kann. (11Berggeist.u) 

Eine bergmännische Feier! 
Das stete, brüderliche und innige Zusammenhalten 

sämmtlicher llergwerksverwandten, und ein zwischen den 
älteren Vorgedetzten und dem jüugeren Nachwuch~H beste
hendes Vertrauensverhältniss, sind wesentliche Züge des 
bergmännischen Geistes , dessen Erscheinungen auch 
die freudige Theilnahme Solcher nicht fehlt , welche nicht 
durch Schlägel und Eisen mit uns vereint. w :i.ren. 

Es ist daher ein<J angenehme Aufgabe , wieder von 
einem schönen Zug ded Dankes und der Verehrung berichten 1 
zu können, welcher jener Grundlage entkeimte. Die solchem 
Geiste entflammenden Gefühle pietätvoller Anerkennung 
fanden einen passenden Ausdruck in der Enthüllung eines 
Monumentes, welches die würdigen , ehemaligen Schüler 
der Nagyii.ger Bergdchule ihrem väterlichen Freunde, dem 
verewigten hochverdienteu Bergrn.the H·~rrn J o s e p h 
Franz e 11 au, widmeten. Eine dauernde Erinnernng an 
den unserem llerc:mannsstande leid~r r.u früh Entrissenen 
lebt im Herzen der Bevölkerung unseres BergstiiJtcheus 
und es ist diess nicht zu viel gesagt, im Herzen jedes sie
bcnbiirger Bergmannes; denn der Hingesc;hiedene rettete 
Nagyag mehr als einmal vom Untergange , und gab ver
eint mit den hochverdienstlichen Bemühungen des k. k. 
Bergakademie- Directors Herrn Johann Grimm dem sie
benbürger Hänervolke durch die von Beiden gegrün
dete Nagyuger Bergschule gebildete und gediegene Vor
steher und würdige Beamte. Diese waren es, welche 
gleich uach der erschütternden Trauerkunde vorn Dahinle
ben ihres geliebten Lehrers beschlossen, ganz allein durch 
Suhscription unter sich, einen uahmhaften Betrag für 
eine monumentale Verewigung des Geschiedenen zu ver
wenden. 

Heute war nun der Tag, der das Ziel dieser Bestre
bungen der Oeffentliehkeit verkündete. Er brachte der Giiste 
viele, obenan die \Vittwe des Gefeierten, Frau von Frau
ze uau, iu unseren sonst so ruhigen Bergort. Leider wurde 
die 'fheilnahme durch die eingetretene sehr ungünstige 
Witterung auf den südwestlichen Theil unseres Kronlandes 
beschränkt. Diese Ungunst des Wetters strich auch Vieles 
von dem entworfenen Programme, und liess das Fest nicht 
in dem grossen Massstabe entfalten, als man es wollte und 
wünschte. 

Pöllerachüsse, der Laut der nKlopfeu und Glocken
töne riefen Alles zur klltholischen Kirche, um hier bei einem 
Hochamte die Erinnerung zu begehen; von da entwickelte 
sich der Zug der Theilnehmer, geführt vou dem festlich ge
kleideten, jetzigen Bergsehüleru und der "Bergmusiku, und 
gefolgt von Gross und Klein; denn Greis und Kind, Weib 
und Mann, der Rumäne wie der Deutsche und Magyar wollte 
die Feier des Festes theilen. - In dem Garten der Berg
schule war das Monument errichtet, welches aus der k. k. 

Gusshütte Govasdia hervorging. Es ruht auf eiuem 3' ho
hen, steinernen Sockel, hat ein nahezu 5' hohes mit schmu
cken Gesimsen verkleidetes Postament, auf welchem zwei 
Säulen (in deren Mitte eine Platte Sehliigel und Eisen 
ziert) eine kleine Gesimsgruppirnng mit eiuem Kelche tra
gen. Dieser letztere ist mit kleinen und nett gearbeiteten 
Figuren geschmückt, welche den Bergmann in den ver
schiedensten Situationen seines Berufes darstellen. -
Die vordere Fronte Jes schwarzen Postamentes verewigt 
in goldenen Lettern den Namen und Charakter Fra11ze11a1:'s, 
die entgegengeseb~te die n Widmung der tieftrauernden Zög
linge der k. k. Bergschule, als Zeichen der iuuigen Liebe, 
Verehrung und des Dankes," u1ul die beiden schmäleren 
Seiten das Wirken des Geschiedenen mit den schönen 
Worten: 

nRulunvoll als Bergmann, Menschenfreund und im 
Streben 

Für die KundtJ der Natur; unvergesslich seinen Fae; h-
genossen, 

Zöglingen nnd Untergebenen! 
Viel EJles hat er dern Schos5e der Erde entnommen, 
Nun gab der Edlll selbst sich dem Schoosse der Erde 

zurück. u 

Im Angesichte dieses Monumentes, im Vorbaue der 
Bergschule, war eine Kanzel errichtet, um welche sich ein 
Theil der Notabilitäten gruppirte, während der andere The;[ 
mit der Musik und den, Sängern im anstossenden Saale den 
begeisternden \V orten der verschiedenen Redner lauschte; 
trotz de> grimmigsten Regens sehaarte sich eine sehr grossc 
Menge Volkes nm das enthüllte Monument, und uahm in 
dem Gefühle wehmüthig·ernster Erinnerung und wahrer 
Verehrung die feurigen, magyarischen Worte des hiesigen, 
hochgeehrten Herrn Pfarrers Bar ab as und die De•1tschen, 
die Vergangenheit belebenden, von dem um die Gründung 
dieses Zeichens der Erinnerung hochverdicntem Zöglinge, 
Herr Probirer V e n et s c h e k, mit wahrer Theilnahrue auf. 
Auch der rumänische Theil der Versammluug bekam in sehr 
ansprechenden 'Vorten die hohe und schöne Bedeutung der 
Feier von ihrem Erzpriester Pi so zergliedert. - Es ist 
erklärlich, dass jede der schmerzlichen und freudigen Ge
fühle erregenden Ansprachen immer Aehnlichcs enthielt, 
nämlich die Geschichte und das Wirken des k. k. llergra
thes Joseph Franzenau, Ritter des Franz Joseph-Ordens, 
Mitglied vieler wissenschaftlicher Vereine. 

Er war am 4. März 1802 im Bergorte Nagyag gebo
ren, der Sohn des würdigen, um das hiesige Bergwerk hoi:h
verdieuten und desswegen auch von Sr. Majestät dem 
höchstseligen Kaiser Franz mit der grossen, goldenen Ci
vil-Verdienstmedaille belohnten Bergverwalters Felix Fran
zenau. 

Er absolvirte die Gymnasialstudien zu Temesvar, 
wurde in den Jahren 1818 bis 1820 als Forst-Ingenieur
Practicant bei der Aufnahme der banatcr Cammeralforste 
verwendet, und im letzteren Jahre von der k. ungar. Hof
kammer als Cammeralforstpracticant zur Anhörnag der Col
legien an die Akademie von Schemnitz gesendet, nach voll
endeten Berg- und Forst-Studien im Jahre 1825 als wirkli
cher Forstpracticant und bald darauf als Bergpracticant 
aufgenommen, und als solcher beim k, k. Thesau'rariate in 
Hermannstadt verwendet. Später ward er von da nach Nagyag 
beordert und ihm die Leitung des Franzens-Erbstol-

' l«:ns, &<>wie des Leopolds-Werkes in Csertes anvertraut. 
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Iru Jahre 1830 wurde er dem damaligen Provincial
:Markscheider, jetzigen I!. k. Ober-Bergrathe und Director 
Herrn Johann Grimm bei der folgenreichen Untersuchung 
der Siebenbürger Bergban-Verhäl tnisse zugetheilt, 183 2 zum 
Nagyage1· Einfahrer ernannt, 1839 als dortiger Bergver
walter substituirt, und im Jahre 1 S44 als solcher definitiv 
bestätigt. 

Hier war es nun der Ort, wo Franzenau's thätiger 
Geist einen entsprechenden \Virkungskreis gefunden , wo 
sein biederer und kräftiger deutscher Charakter zum her
vortretenden Ausdrucke gelangen konnte, und er so schöne 
Gelegenheit hatte, für Wissenschaft und deren Verbreitung, 
für die Erziehung einer ganzen Generation der Bewohner 
des Bergortes im edelsten Rinne des Wortes wohlth!itig zu 
wirken. 

Die Wiederbelebung und der blühende Zustand des 
Nagyilger Bergbaues, welcher schon giinzflch dem Auflas
sen nahe war, ist hauptsächlich seiner 'l'L!itigkcit beizumes
sen; er war es, der im Jahre 1834 die ergiebigsten Erz
mittel anfuhr, den Bau des ~'rauzens-Erbstollens l 83ü voll
endete , und 184 7 die ebenso mühevolle, als schätzbare 
Geschichte des Fiizescr gewerkschaftlichen Barbara-Wer
kes herausgab, wofür er den Betriebsplan entworfen hatte. 
- Die höchsten V crdienste erwarb sich Franzenau um den 
Nagyilgcr ßeq::bau in den verhängnissvollen Jahren von 
1 ~48 und 184!), wo dessen Erhaltung und Bestand mitten 
in den Kriegeswirren umgeben von sich gegenseitig be
kämpfenden feindlichen Elementen nur seiner loyalen Hal
tung, seinem tactvollcn und energischen Au(trete11 zu dan
ken war. 

Was er für die Nagyager Bergschule, welche, wie 
achon erwähnt, dem vereinten, edlen und unermüdeten Stre
ben Franzenau'~ und Johann Grimm's ihre Gründung (ö. 
8eptember 1834) verdankte , gewesen ist , beweisen am 
Beeten die wahrhaft sprechenden Resulte der Bemühun
gen, - und c..las heutige Fest. Darin haben eich die bei
den grossen Männer unseres Standes ein Monument ge
setzt, welches länger leben wird, als in den Sälen noch das 
"\Vort des Lehrers erschallt, - so lange Nagyil.g noch in 
der Erinnerung lebt. 

Dureh unermüdeten 8ammelfleiss und besondere Kennt
nisse im Fache der Lepidopterologie (Schmetterlingskunde) 
hat sich Franzenau auf diesem Gebiete der Zoologie einen 
Namen erworben, welcher so lange genannt werden wird, 
so lauge noch das schöne Land Siebenbürgen einen Ver
treter dieser Wissenschaft birgt. Und sein Hang zu diesen 
beschuppten Luftseglern theilte sich auch der Jugend mit, 
und so finden wir Franzenau dieser g<'genüber als anre
genden und belehrenden Meister, dabei die \Vissenschaft 
und Sammlmif?en bereichernd. 

Unvergesslich bleibt Franzenau für Jeden, der zu sei
ner Zeit auf eiD;ige Tage in Nagyag verweilte; man fand in 
ihm den freundlichsten und zuvorkommendsten Gastfreund 
und fühlte sich in seiner Nähe besonders heimisch. Beinahe 
jeder Abend versammelte Alt und Jung um ihren Freund 
und Vater, und dieser &orgte dann für Unterhalt, geistige 
Amegung und Ausbildung, welches ihmimmer und gewöhn· 
lieh auf die originellste Weise gelang. 

Er machte Nagyiig zu einem förmlichen Eldorado des 
socialen Lebens. Franzenau's Verdienste um Nagyag und 
Siebenbürgen wurden von der Allerhöchsten Regierung auf 
ilie ehrendste Weise durch die Verleihung des Ritterkrcu-

zes des Franz Joseph-Ordens und durch die Ernennung zum 
k. k. Bergrathe bei der k. k. Berg-, Forst- und Salineu-Di
rection zu Klausenburg, seine wissenschaftlichen Leistun
gen durch die Ernemmng als Mitglied mehrerer wissen
schaftlicher Vereine anerkannt. 

Hochverdienstvoll und allgemein geachtet, sowohl 
als Beamte und auch als Menschenfreund riss ihn der Tod 
am 14. Februar 1862 mitten aus seinem segensreichen 
Wirkung-skreise und einer inniggeliebten Familie. 

Mit grosser Verehrung und Wehmuth rufen wir Alle 
ihm ins bessere Jenseits ein herzliches „Glück auf" zu! 

Und ein dreifaches, begeistertes nGlück auf~ antwor
tete diesen letzten \Vorten der deutschen Ansprache. -
Die einzelnen Reden wurden durch bergmännische Lieder 
von der hiesigen Bergmusik begleitet, getrennt, wovon das 
eine, .sehr gelungene, eigens zu dieser Feier gedichtet und 
componirt wurde, während das andere, das bekannte K ör
n e r' sehe Grablied: Glück auf! Glück 1tuf in der ewigen 
Nacht ... , recht zn Herzen sprach. In derselben Ordnung 
als sich der Festzug der Bergschule näherte, verliess er 
auch den nun der schönsten Erinnerung geweihten Ort, und 
bewegte sieb zu der Stätte des soci11.len Wirkens Franzeuau's, 
zu der \Vohnung des jetzigen liebe- und verdienstvollen 
Herrn Bergverwalters Rein i s c h, welcher die Theilnehmer 
des Festes bei seiner Tafel vereinte nnd dadurch Gelegen
heit bot, dass Jeder seine früher in sich verschlossenen 
Gefühle in Worte und Toaste kleiden konnte. Und die leb
hafte Erinnerung an die unter ~'ranzenau vergnügt ver
brachten Stunden wurden bei solch' freundlicher ßewirthung 
wieder aufgefrischt und versetzten Abends l\Ianchen in einer 
zum Tanzsaale geschmückte Localitiit der Bergschule um 
Decennien zuriick, das heisst, auf jugendliche, tanzlustige 
Füsse. 

80 ziert nun Nagyag ein Zeichen de1· schönsten Er
innerung an Franzen au und ein seltener Beweis eines wür
digen Dankes; denn wie erwähnt, haben bei dieser \Vid
mung die -:hemaligen Bergschiiler, nun verdienstvolle Be· 
amte, jede andere Unterstützung abgelehnt, ausgenommen 
der freundlichen, der Nagyager Herren Beamten bei dem 
heutigen Feste, bedingt durch die locale Entfernung der 
Gründer. 

Nagy:i.g, am 30. October 1864. 
Hanns Höfen, 

k. k. Bergpracticant. 

~ o t. i z e n. 
Ueuer den (noulich 8chon uerichteten) 'U u g 1iicksfa11 

auf der G 1· u b e Reden zu N euenldrcheu bei Saarbriicken, eut
nehmc11 wir einer Correspondenz <ler „Essener Zeitung« 11ach
stehende Einzelheiten. - E~ war vor Hegin11 der Arbeit durch 
die dazu l;eordertcn Lampcumänner mit den Sicherheitslampen 
das Vorlrnnde11sci11 schlagender Wetter cons tatirt worden, die 
Hich bei dem natiirlichen, du~ch kirnstliche Mittel nicht gere
gelten Wetterzug und dem Umschlag der äussernn Temperatur 
entwickelt hatten. Die Lampenmänner hatten die Warnung 
zu 'l'age geschickt und blieben in der Grube, um die so eben 
anfahrende Mannschaft von den ßaueu abzuhalten; sie wur
den ein Opfer ihres Dienstes. Es muss ihnen nicht gel_ungen 
sein, alle Arbeiter rechtzeitig in Kenntnis~ zu setzeu, so dass 
ein Bergmann mit offener Lampe in die ßuue gelangte, die 
Wetter entzümlete und alle in der Strecke Anwesenden ins 
Verderben stiirzte, indem ein grosser Th eil verbrannte, er
stickte oder durch die einstürzende Strecke erdriickt wurde. 
Noch gestern Abend gelang es, die Strecke vollständig fahr
bar zu machen und sich zu iiberzangen, ob nicht eine Leiche 



uder ein Verietzter zuriickblieb. Leider sind bei ilen Rettungs
uud Aufräumungsarbeiteu noch weitere Verunglückungen durch 
Erstickung, so die eines Steigers, zu bekhgeu. Im Ganzen 
siud 2:! Mann augenblicklich getödtet, IS l\hnn verwundet in 
das hiesige Lazareth geschafft, vou deneu 6 bl!reits gestorbeu 
und 6 noch leben~g„fährlich daruiederliegen. Ein Unglücks
fall, bei welchem 1 Steigerun d 2'3 Mann todtg eb lieben 
und noch l:! Bergleute schwer verwundet sind, gehört 
auf den preussischen Gruben gliicklicherweise bisher zu den 
Seltenheiten. Am künftigen Sonntag wiJd die feierliche Beer
digung det· Opfor dieses tragischen Unfalls stattfinden. Von 
anderer Seite geht uns über den Unglücksfall noch tolg~nder 
Bericht zu: Es war bald nach dem Verlesen l\Iorgens zwischen 
li und Ci1/2 Uhr (~m :!O. Octbr.), 1<ls auf der halben Saarsohle 
circa 2ü Lachter tief im Flötz Kallenberg die Explosion er
folgte. Dieses etwa ßO bis ~0· 1 mächtige Flötz ist von jeher 
reich an Entwickelung schlagender \Vetter gewesen, nament
lich abet· in der letzten Zeit, wo man einen Sprung an~efan
gen hat, in dessen Nähe die Gase sich cntwick~ln. Dllher trnf 
man jetzt die Vorrichtung, die Ga~e dt1rch Abtcufong eines 
seigeren llohrschachtes möglichst aus die~er Feldesabtheilung 
zu entfernen. \Vas die Sicherstellung der an diesem Flötze 
angestellten Arbeiter iilierhanpt betrifft, so ist von jeher mit 
grössten Yorsicht und nach den strengsten l\las<rcgdn daue1 
verfahren; nicht allein, dass fiir die richtige Wetterführung 
besondere lleamte angestellt worden sind; ei haben ansserdem 
erprobte Bergleute, sog. Lampenmäuuer, vor 1lem jedesmaligen 
Anfahren, bei Schichtenwechsel etc. die VerpHichtung, die Oer
ter und Pfeiler mit Sicherheitslampen zu befahren, um das 
Verhalten, den Zustand und die Menge der etwa dort ~ich 
ansamrncluden Wetter zu untersuchen. Letzteres war auch am 
Morgen des :!O. geschehen, und die betreffenden Vorfahrer wa
ren mit der \Veirnng zuriickgekomrnen, dass kein Mann an
fahren dürf~, bis die Gase durch \V ettertrommeln n. dgl. vor 
den einzelnen Oerte1n entfernt seien, da sich dieselben in zu 
grosser Menge ungesamrnelt hlitten. Zu bemerken ist hierbei 
noch, dass da an demselbeu Tage in dem benachbi\rten St. 
Weudel ein sehr besuchter Mllrkt ;.taltfaud, die Arbeitcu in 
der vorhergdienden Nacht grösstentheils geruht hatten. -
\Vährend Ltute und Pferde noch in der Grundstrecke zum 
Anfahren bereit standen, erfolgte jedoch urplötzli~h die Ex
plosion, und so gewal:ig, dass sämmtliche Arbeiter uud Thiere 
auf eine grässliche \Veise zfüammengeworfen und unter Ein
brl!chen der ganzen Zimmeruug und des Mauerwerk•, sowie 
stellenweise des Hangenden und der Kohle, verbrauut, resp. 
verstümmelt wurden. Da die Arbeiter nahe neben einander 
standen, auch der \Vetterzug hier sehr gut ist, &o wurde es 
möglicb, einen grossen Theil der Verwundeten und Todten 

, schleunigst herauszuschaffon; erstere, 1 i an der Zahl, brachte 
man sofort nach Neueukircheu in's Lazareth, wo sie unter clie 
Pflege von zwei Aerzten gestellt wurden. Von der Grube aus 
verschrieb mau telegraphisch Aerzte aus Saarllriicken und be
nachbarten Ortschaften. Sofort waren aber schon 23 Men
schen gestorben und meist grässlich \·erstümmelt, unter die
sen zwei (1 Steiger und 1 Arbeiter) bei den Hettnng~versu
chen. Ein Arbeiter wurde längere Zei.t vermisst und ist muth
masslich verschüttet. Von den iu's Lazareth Gebrachten sind 
bereits bis Freitag sieben g.;storben, so dass noch zehn in Be
handlung sind, \'Oll welcheu jedoch vier schwer lleschädigte 
noch uicht ausser Lebensgefahr stehen. Der Eindruck, dtln 
diese.s Ercigniss auf jedes Gerniith machen muss, wird noch 
durch den Umstand \'ermehrt werden, dass die Meisten der 
verunglückten Familienväter waren, und dass der Unfall 
wahrscheinlich wieder durch Fahrlässigkeit herbeigeführt 
worden ist. Die am .selben und am folgenden Tage von der 
Gerichtsbehörde der köngl. Bergwerksdirection angestellten 
Untersuchungen und protokollarischen Vernehmungen haben 
uämlich, wie man hört, ergeben, dass eine Fahrlässigkeit sei
tens der Beamten durchaus nicht vorliegt, dass flS aber sehr 
wahrscheinlich und wohl anzunehmen ist, dass die Explo
sion durch die Unvorsichtigkeit eines Schleppers entstand, 
dessen Leiche auf die entsetzlichste \Veise verstümmelt in 
einer höher gelegeuen Abbaustrasse geftlr.den wurde; er war 
aller Wahrscheinlichkeit nach dorthin durch eine von meh
reren aus diesem Flötze zu Tage gehende, schwebe

1
ude Strecke 

gefahren, - natürlich ganz gegen die bestehenden strengen 
Bestimmungen. Selbstverständlich sind die drei Vorfahrer auch 
unter den Todten. 
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Die Zweigbahn vo~ Kottori bis zur :i\for bei Kakonya 
gegenüber von Legrad, welr:he die Südbahn6esellsehaft zum. 
Zwecke der Schotterzufuhr für Oberbauerhaltnng anlegen lässt, 
ist bereits vollen riet und w•irde über Wunsch des k. k. Handels
ministeriums in der Weise hergestellt, dass 'ie auch für den 
Frachtentransport benützt werden kann. Die technisch-polizeili
che Priifung dieser Zweigbahn wird uächster Tage stattfinden. 

Villach-Leoben-Bahn. Die Triester Handels- und Ge· 
werbekammer hat in ihrer Sitzung vom -1. d, M., einem Ge
suche der kärntnerischen Handelskammer und ihres eigenen 
Eisenbahukomite entsprechend, einen ßeitrag vou :rnoo ll. fiir 
die Trncirung der projectirten Eisenbahn Villach-Leoben vutirt. 

Eisenbahnprojecte im nördlichen Böhmen. Bekannt· 
lieh haben am 19. ünd 23. v. M. zu Tetscheu und Prag ße
rathungen stattgefunden, welche die Einbeziehuug der lndn
stricbezirke d~s nördlichen Theiles von Böhmen in das öster
reichische Eisenbahnnetz zum Gegenstande hatten. In jiing
ster Zeit hat sich uun ein Comite unter clem Vorsitze rles 
Grafen Ernst \Val dsteiu zt1 dem Zwecke :rebildet, um eind 
vou der eben im Baue begriff„uen Turnau-Kraluper-Balrn näehst 
Jungbunzlau abzweigende Locomotiveisenbahn nach Rum
lnrg zum Anschlusse an die blichsischcn Bahnen bei Löl1au, 
nebst Verbindungsbahnen einerseits nach Tetschen zum An
schlusse an die Elbe und an die uiirdliche Staatsbahn bei 
Bodenbach, anderseits uach \Vurnsdorf zum Anschlusse au die 
sächsischen ßahneu bei Zwittau in's Leben zu rufct). Das Co
mite hat auc:h bereits die einleitenden :o;chritte zur Erlangung 
der Bewilligung zu den technischen Y ornrbeit.;n fiir die ue
zeichneten Bahnlinien gemacht. Durch dieses Unten1ehmen 
würden die Bezirke: Tetschen, Benscn, Böhmisch-Leipa, Nie
mes, lltiida, Böhmisch-Zwickau, Böhmisch-K11mnitz, \Varns
clorf, Rumburg, Schluckena.u und Hainsp:1ch mit ihrer dichten 
lle,·ölkerung nud ihrer umfangreichen ludustrie in das öster
reichische Eisenbahnnetz einbezogeu und der Anschluss n:1ch 
Sachsen in drei Riclnungeu vermittelt. Die Namen 1ler Per
sönlichkeiten, welche sich an dem Uuternehmeu bctht.iligen, 
bürgen fiir da~ Zustandekommen desselucn. 

A d rn i n. i io: t r a t i v e ,,.;. 
li ii.11/'f ige t;eschiirtsei11theil1111g deN .#'i11n11~mi 11lateri1u11s. 

Zahl 545-1-F. M. 
Die Geschäfte des Finanzministeriums werden kiiuftig 

in zwei Hauptabtheiluogen behandelt, niimlich: 
a) in einer Präsidial-Section, und 
b) in vier Sectioneo fiir den Venvaltungorlieust. 
Die Präsidial-Seetion umfasst die streng fi 11anzie11 e n 

Dienstsachen mit Einschluss des Geld-, l\Iiinz- und Punz;rut>gs
weseus. 

Die 1. Seetion des Verwaltungstlieustes, welch~ 
in Folge Allerhöchster Genehmigung ll l s Ge 11era1-D i r e c
ti o n der directeu Steuern zu fungiren hat, behandelt die 
särumtlichen Angelegenheiten der directe11 llesteuernng, die 
Katastralarbeiten nebst der Vermessung mit deren ausüben
den und unmittelbar iibcrwachendeu Organen (Katastral- und 
Vermessungopersonal, Steuerämter, Steuerinspectoren). 

Die II. Section umfasst die indirccten Abgaben, Gefälle 
und Staatsmonopole, die ganze Tabakregie ;Erz<mgnng uud 
Verschloiss) 

1 
vom Salze nur der Verschleiss, die zu diesen 

Zweigen gehörigen auoiibenden Aemter, Commissionlire, iiber
wachenden Organ~ 1 daher Zoll-, Verzehrungssteucr- 1 Salz
Verschleissämter, Tahakfabriken und Magazine, die Finanz
wache, endlich die Finanz- Laudes- und ßezirks-Directionen, 

Die III. Section, welche in Folge Allerhöchster Geneh
migung als General-Direction des unbeweglichen 
:'; t a a t sei gen t h ums zu fungiren hat, behandelt die Angele
genheiten der Domänen, Forste, llerg- und Hiittenwerlce, Sa
linen snmmt den beziiglichen llehörden und Organen. 

Die IV. Section umfasst das gesammte St11atserforderuiss 
in allen Zweigen, daher auch Pensionen und alle anderen 
Ausgabsgebühren, die Regif!anslagen der Centralleitung nebst 
der Staatsdruckerei und der Papierfabrik, Hechte und Ver
pßiehtungen des Staates gegenüber den Landes- und anderen 
Fonden, Vorschfüse, Subventionen und Geldleistungen Jeder 
Art, daher auch das ganze Cassa- und Verrechnungsweser., 
die Finanzp~ocuraturen, endlich den Staatsvoranschlag. 

Diese Eintheiluug tritt mit 1. December l SG-l in Wirk-
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samkeit, und es ist dahe1· aut den bezüglichen Berichten, 
Aeusserungen, auf dem Rubrum die einschlägige Section 
(General-Direction) jederzeit ersichtlich zu machen. 

Wien, den 7. November 1864. 

Auszeichnung. 
Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöch

ster Entschliessnng vom 14. November d. J. dem Sections
rathe im Finanzministerium Eduard R ö s s n er in Anerken
nung seiner vieljährigen treuen und erspriesslichen Dienst
leistung taxfrei den Titel und Charakter eines Ministerial
rathes allergnädigst zu verleihen geruht. 

Erkenntnis&. 
Nach<lem die bergbiicherlich vorgemerkten Theilha her 

des Göllniczer Alt Csarahalden Johauu Evangelist Bergwer
kes, Frau Dorothea Walko 1 l\Jartln Hrcuer's Erben, Frauen 
Dorothea Stark 1 Josephine von Brcuer 1 EliHabeth von Toth, 
Gabriel Langis Erben und deren etwaige Rechtsnachfolger 
a,uf die hierlimtliche Aufforderung ddto. :!7. Jänner 18G4, Z. 
1 :!7 hinnen der festgesetzten Zeitfrist von !lü T11gcu keine Er
ldiiruug anher eingebracht habeu, werden sie als dem von 
mehreren llcsitzern am :!O. Jiiuner 1Sfi4, Z. L:l7 vorgelegten 
Löschungsgesuchc beitretend angesehen, uud es wird hier
nach auf die Löschung de~ im Zipser Comitate, Gemeinde 
Göllnicz gelegenen, am 18 .. Jänner,!). Miirz und l\I. Juli 17i\I, 
dann mn I:!. Juli 17'lO und am S. October und Hi. Decem
ber 1785 mit vier oberuug&r. Längenmassen verliehenen Alt 
Csarahalden Jol.rnnn Evangelist Bergwerkes hiemit erkannt 
mit eiern Beisaiz•>, dass die Löschung nach Hechtskräftigwer
den dieses Erkenntnisses in den iiffentlichen Biichern vollzo
gen werden wird. - Kaschau, am 16. Novembn lbli4. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Aufforderung. 
Laut einer hieramts einge~ang•~nen Anzeige soll das aid 

l'lzlovinlrncr Terrain, Gegend Huduik am 1. l\lai 1843, unter 
Z. 3:1<,/22:! mit zwei Längenmassen Hrlichene David· Berg
werk in den Jahren 18~5 oder 184!), daher noch vor Einfüh
rung des allgemeinen östcrreichische:i Berggesetze3 aufgelas
sen worden sein. Obgltich für diese Aufiassung auch die Nicht
einhezielnmg dieses Bergwerkes in die im Jahre 1555 ange
legten hergbiicl1crlichen Bücher spricht, w werdeu doch hei 
clem Umstaucle als das beuannte David-Bergwerk im Bergbu
che noch immer vorgeschrieben steht, die bergbiicherlich vor
gemerkten Theilhaber: Herren Stephan Pulczner, Georg Gott
hardt, 8tephan Czadcnyi, Johann Orlovszky, Johann Glozer, 
8amuel Orlovs:d1y, Andreas Szlovenszky, Georg Till, Johann 
Bednarik, Daniel 8chiitz, Johann Pissely, Georg Lipt{1k, Carl 
Gabos, Johann Szlovenszky, Susanna Götzy, Samuel Melczer, 
Napoleon l\lariassy, Carl Nadler, .Johann Till, Johann Kie
ses, Stephan llistey und J ohaun Glos hiemit aufgefordert, ihre 
Erklärung dariiher, ob dieses Bergwerk vor de:n 1. N ovem
ber 1854 aufgelassen wurde, binnen !lü Tagen vom Tage der 
ersten Einscilaltung dieser Aufforderung in dem Amtshlatte 
der „ Ungarischen X achrichten" hieher ciuzubring1m, oder biu
nen eben dieser Zeitfrist, die Nachweisnng zu liefern, dass 
es nach dem 1. Jllo,·emn 1&54 noch im Betriebe stand, wid
rigem dieses Da,·id-Bergwerk, als vor dem Eintritte der Wirk· 
samkeit des, allgemeinen österreichischen Berggesetzes aufge
lassen betrachtet und die bergbiicherliche Löschung de~selbeu 
veranlasst werclcu wird. - Kaschau, am 8. November 18li4. 

Von der Zips-Igluer k. k. Berghauptmannschaft. 

Aufforderung. 
Nach dem die bergbiicherlich vo1·gemerkten Besitzer des 

auf Szlovinkacr Terrain, in der Gegend Kahlehöhe gelegenen, 
am 20. Juni 1842, Zahl 577/S4:!, verliehenen Jacob Bergwer
kes, Herrn Jacob Poly:i.k, Frau N. Graf, Samuel l\leltzer, Sa
muel Jantner, Laurent Matavovszky, Emtrich Ostroluczky, 
Anna Susanna Windt geb. Jantncr, Emerich Brüderlein, An tou 

Brüderlein, Apollonia Gramoczy geb. Briiderlein, Magdalena Brü
derlein, Johann Wyda, Joseph Wyda, Johann Hummer, CRrolina 
Styavnitzky, Johanna Saltzer, Lurlwi\! Saltzer, Emerich Saltzer, 
Gustav Saltzer, Aurelie und Henriette Saltzer, Carl Cornidesz, 
Maximilian Jendr:issik, Maria Jendr:issik, ~arl Thern und de
ren etwaige Rechtsnachfolger einen gemeinschaftlichen Bevoll
mächhgten bis nun nicht angezeigt haben, wcrdeu dieselben 
aufgefordert, nach Deutung des §. 1 SS a. B. G. einen gemein
schaftlichen Bevollmächtigten zu bestellen, und binnen !10 Ta
gen, vom Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung 
in das Amtsblatt der "Ungarischen Nachrichtenu gerechnet, 
anher auznzeigen, widrigens nach Vorschrift des §. 23!) a. ll. 
G. auf ei"e Geldstrafe von f> fl. erkannt werden miisste. 

Kaschan, am 8. November 1864. 
Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Erledigungen. 
Die Hammerverwaltersstelle bei der Hammer

verwaltnng in Hollenstein in der IX. Diätencl11sse, mit dem 
Gelialte jährl. n5 fl„ 14 fl. Lichtgeld, 20 Wr. Klaftern Brenn
holzes in natura a :! fl. 6:! 5/ 10 kr„ freier Wohnung sammt Gar
teu und einem Grundstücke zur Haltung zweier Kiihe und 
gegen Erlag einer Cautiou von 1050 fl. 

Gesuche siud, insbesoudere unter Nachweisuug der berg
akademischen Studien, der praktische11 Kenntnisse im Eisen
und Stahlfrischprocesse, im Baufache, im Cassa- und Rech
nungswes~n, so \\'ie im Couceptsfache, binnen vier Wochen 
bei der Eiseuwerks-Uirection in Eiseuerz einzubringen. 

Die Officialsstello bei der Pi'ibram~r Bcrgoberamts
und Hanptwerkscassa in der XI. Diätenclassc, mit dem Ge
halte jährl. 630 fl., einem Qu1u·tiergelde. jährl. li3 fl; uni3. 
CautionspBicht. 

Gesuche ~ind, insbesoudere unter :t<f achweisnug der Prü
fung ans der Staatsrcchnnngswiss<,luschaft und eiern Cassawe
sen, dann der Couceptsfiihigkeit in deutscher und böhmischer 
Sprache, binuen sechs \Vochen bei clem Bergoberamte 
in Pfibram einzubringen. 

Eine Assistentenstelle bei d~r llergakadcmie zu 
Leoben mit der vorzugsweisen llestimmnng fiir Chemie und 
Physik, und ausscrdem auch bei den praktischen Verwendun
gen des Hüttencurses und znm Vort.rage der praktischen Geo
metrie. Zn dieser Dienstleistung eignen sich vorzugsweise 
jüngere Montanbeamte oder llerg-wesens- Expectanteu. Den 
Expectanteu ist. fiir die Dauer dieser Dienstleistung ein Tr..g
geld von 1 tl. :iO l1r„ den Beamten die Bclassnng ihrer nicht 
onorosen Emolumente zugesichert und beiden wird die Ver
rechnung der normalm~ssigen Reisegelder zugestanden. llci lo
benswerther Dienstleistuug lrnnn eine Zulage zuw Taggelde, 
oder am Ende des Studienjahres eine rntsprechencle Remnne· 
ration bewilliget werden. 

Bewerber haben ihre documentirteu Gesuehe längstens 
binnen vier Vvochen, von heute an gerechnet, bei der gefer
tigten Dir„ctiou eiuzubringeu. 

Leoben, am 2:i. November l 81i4. 
K. k. Bergaka<lemie-Direction. 

Die 

A.sphalt-Röhren-Fabrik 
[41] des 

A. HOPFGARTNER & COMP. 
i.n. :e::a.J.l. :l:D. "Z":lrol. 

empti„hlt dem P. T. Publicum und besonders den Herren 
Bergbau- und Hütt„n-Besitzern ihre zu Wasser- und Windlei
tungen , zu Leitungen von sauren und alkalischen Wässern 
besonders bewährten und solid gearbeiteten Asphalt-Röhren 
zu den billigsten Preisen. 

Die besten Zeugnisse über ausgeführte Leitungen, so
wie Preiscourants werden auf gefällige Anfragen mitgetheilt. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prä.numerationspreis 
ist jiihrlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 N gr. Mit franco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahres e b o n n en te n 
erhalten einen ofiiciellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hütteumännischen Maschinen-, llau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratis bei 1 a g e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11;2 Ngr. die gespaltene N onpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druc& von Ks.rl Wiuternitz & Comp. iu Wien. 
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Die Bedrängnisse der Eisenindustrie Steier
marks und deren mögliche Hilfe. 

Mit be~onderer Riicksicbt auf das Bruck-Steyer'schc ßahn
project erörtert von J. Den h a r d ~, k. k. Ingenieur. 

(Fortsetzung.) 

Der zweite vom Markte Eisenerz nach nordwestlicher 
Richtung sich iiber Hieflau, Steyer nach Enns ziehende 
Strassenzug ist wohl gut conservirt, aber die ursprüngli
che Anlage ist eine ganz verfehlte. Hügel auf, Hügel ab 
zieht sieh die Strasse längs dem Ennsufer. 

'Vie mühselig, zeitraubend und kostspielig auf diesem 
Verkehrsmittel das Product von 5 Hochöfen, circa 400.000 
Centner Flossen, iiberdiess ein grosser Theil für die Oefen 
nöthiger Holzkohlen, ferner Getreide, Victualien etc. der· 
zeit zugeschleppt werden, möge folgendes kleine Strassen
bild bestätigen : Summirt man die einzelnen Steigungen, 
welche grösstentheils in einem Gefälle von 14% in Anlage 
gebracht sind, nach bloss Einer Verkehrs.Richtung, z. B. 
des Strassenstückes von Hieflau nach Altenmarkt in einer 
Länge von nur 3 Meilen, so erhält man eine Gesammthöhe 
von 150 Klaftern, welche bei jeder Hin- oder Rückfahrt er
stiegen werden muss, während der absolute Höhenunter
schied nur 9 1/ 2 Klafter beträgt. 

Von Altenmarkt bis Enns sind noch 10 Meilen, von 
welchen eine Distanz von 6 Meilen der erst beschriebenen 
Strassenanlage auch sehr ähnlich ist. 

Die Erhaltungskosten des Strassenstückes von Bruck 
über Leoben bis Vordernberg betra;;en im jährlichen Durch
schnitte an 93.000 fl. öst. W. 

Die Strasse, welche von der Höhe des Präbichels bis 
nach Steyer führt, ist durch administrative Verfügungen 
zur Erhaltung der k. k. Hauptgewerkschaft zugewiesen. 
Die Erhaltungskosten derselben können mindestens auf 
60.000 fl. angeschlagen werden. 

Mit diesen unzureichenden, kostspielig zu erhaltenden 
Verkehrsmitteln kann man allerdings keiner Concurrenz 
die Spitze bieten , wäre sie auch viel schwächer als die 
jetzt an uns herandringende. 

Gleichsam die ernste Zukunft ahnend, die jetzt so 

düster in die Gegenwart hereinbriC'ht, wurden von dem ver
storbenen Finanzminister Freiherrn von ß ruck die Uebel 
schon damals erkannt, und die Beseitigung derselben an-
gestrebt. ' , 

Es hat daher schon im Jahre 1S57 und·•~S5S der Fi
nanzminister Bruck die Frage der Erbauung einer Loco
motivcisenbahn von Bruck a. d. l\Iur bis Steyer nähCt· in's 
Auge gefasst, und selbst generelle Erhebungen über die 
Terrainverh!i.ltnisse in dieser schwierigen Gebirgsgegend 
machen lassen , um über die Möglichkeit dieser Verbin· 
dung sichere Anhaltspunkte zu gewinnen. 

Die Resultate dieser Erhebungen gaben 3 mögliche 
Trai;en. Die erste wiirde von Bruck iiber Leoben, Vordern
berg, mit Ersteigung des 2238 Fuss hohen Prähichelsattels, 
Eisenerz , Hieflau, Altenmarkt nach Steyer führen. Es 
ist diess die kürzeste, sie würde für die Eisenindustrie viel
leicht auch die vortheilhaftestt• sein, sie ist aber auch die 
schwierigste in der Ausführung. Zwischen Bruck bis gegen 
Vordernberg in eiuer Lilng1! von 1 7. 000 Klaftern gibt es kein 
wesentliches llindcrniss zu besiegen. Dagegrn müsste z.wi
schcn Vordernberg und Eiscrnerl. cntweclrr mittelst cinr.s Al
pendurchbruchcs, der nur durch einen SOOKlafter langen Tun
nel ausführbar ist, die weitere Verbindung lrnrgcstcllt wer
den, oder es müsste diese durch die Uebersteigung des PriL
bichels geschehen, welche nur durch eine Bahnentwicklung 
auf 24.000 Klafter zu ermöglichen wäre, während die Ent
fernung zwischen Eisenerz und Vordernberg doch nur ·1000 
Klafter beträgt. 

Es läge aucJi nicht im Interesse eines künftigen Be
triebes, einen zweiten Semmering au dieser Stelle in Aus
führung bringen.zu lassen, umsoweniger, da die tiefste Ein
sattlung des Präbichels von seinem Fusse bei Eisenerz in 
eine Höhe von 260 Klaftern sich emporhebt, der höchste 
Punkt des Semmeringiiberganges jedoch nur von dem Orte 
Gloggnitz aus, die Höhe von 240 Klaftern erreicht, daher 
ersterer den letzteren um 20 Klafter übnragt. 

Die 6 Meilen betragende Längenentwicklung wäre 
überdiess noch in einem Gefälle von 1 : 40 in Anlage zu 
bringen. Diese Erörterung genügt, da man bereits zu dem 
Schlusse gelangt ist, dass eine Bahnanlage in 1 : 40 nur in 
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deu unausweichlichsteu Fälleu in Anwenduug zu brin
gen sei, weil ein schwieriger und kostspieliger Betrieb die 
Einuahmen nicht nur verschlingt, sondern sogar ein Deficit 
hervorbringt, welches durch rentablere Bahnstrecken ge
deckt werden muss, wie diess bei dem Betriebe des Semme
rings sich factisch herausstellt. 

Zwischen Eisenerz, Hieflau, gegen die Wandau bis 
Reifling wären bloss die gewöhnlichen Terrainechwierigkei
ten zu überwinden, welche auf den meisten Gebirgsbahnen 

vorkommen. Von Reifling gegen Alteumarkt zu bis Weyer 
wären mehrere beträchtliche Grabenübersetzungen von Be
lang uud Wichtigkeit ; dieselben nicht zu unterschätzenden 
Hinder'nisse wiederholen sieh bei der weitern Strecke ge
gen Steyer, jedoch in minderem Masse. 

Die zweite Tra~'e wäre die von Bruck über Leobeo, 
St. Michael,' durch das Liesing- und Paltenthal nach Ad
Il!Ont; von hier führte die Bahn nach Uebersteigung des 
Rückens der Buchau nach St. Gallen und an die Enns. 

Tabelle der zu erzielen möglichen Gefällsverhältnisse der I. Traqe. 
„ 

Länge in Die möglich zu führende Linie 
Von ' Bis 

Klaftern IMeil. steii:,;t in 
1 

fällt iu 

Bruck a. d. Mur 1 Diooiseo 2550 1: 400 
1 

Dioniseu Leoben 6•250 1: 250 
Leoben Trofaiach 4500 1: 120 
Trofaiach Vordernberg 3600 1: 50 

l"ognn T<0fainh an•toi„ndl 
Vordernberg am linkseitigen Gehänge ge- 2600 1 : 70 

gen das Rötzthal . . . . 

Rötzthal-Gehänge 
1 zum Rötzthalsattel . 

1 3900 1 : 42 

1 

Anfäng des Tunnels . 
Tunnel-Anfang Tunoel-Ende 350 1: 300 
Tunnel-Ende 1 Tunnel-A~f. v. Pr~biehelsattel 3250 1: 50 
Tunuel-Aufang Tunnel-Mitte . . . . . . 400 1 : 200 
Tunnel-Mitte 1 Tunnel-Ende . . . . . . 400 - 1: 200 
Tunnel-Ende Ramsau bei Eisenerz . . . ß700 - 1: 40 
Ramsau bei Eisenerz 1 Jassingau 4900 - 1 : 41 
Jassiogau Hieflau . 4600 - 1 : 78 

---
Zusamme.n . 44000 11 

--
Von Hieflau 

1 
8teyer 50000 12 1/2 wie Trat;e III. 

Zusammen . 9-1000 231/2 1 

Tabelle der zu erzielen möglichen Gefällsverhältnisse der III. TraQe. 

Bruck a. d. Mur Dionisen 2550 ' 1 : 400 
Diouiseu Waasen bei Leoben 6•250 1 : 250 
\V aasen Leiteudorf 300 1: 400 
Leitendorf St. Michael 5200 1: 210 
St. Michael Traboch . 1900 1 : 160 
Traboch Kammern 3200 

L 1 
1: 150 

Kammern Kallwang 7300 1 : 130 
Kallwang Wasserscheide b. Wald 4100 1 : 80 
Wald Gaishorn 5400 - 1 : 80 
Gaishorn . Au 1000 - 1 : 125 
Au Trieben 1800 - 1 : 700 
Trieben Rotteumann 5000 - 1 : 500 
Rottenmann Wersbichel . 2i00 

1 

- 1 : 125 
Wersbichel Admont 7i00 

6 
- 1: 400 

Admont zum Gesäuse 3500 - 1: 5i0 
Gesäuse Hieflau 10100 - 1: 140 
Hieflau Reifiiog 4800 - 1: 300 
Reifling Altenmarkt . 4900 - 1: 350 
Alteomarkt Weyer 7200 121/2 - 1 : 400 
Weyer Furth 12400 - 1: 350 
Furth St. Ulrich bei Steyer 9200 - 1: 250 
Steyer . Enns bei der Westbahn 11500 - 1: 300 

- --
Zusammen. 118000 29 1/2 - -
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Diese Trac;e würde die grössten Schwierigkeiten nur in der 
Uebersteigung des Rückens der Buchau haben. 

Von besonderer Wichtigkeit für diese Linie ist der 
Salztransport von Aussee nach beiden Verkehrsrichtungen, 

Die dritte Trai;e wäre die letzterwähnte, nur mit dem 
Unterschiede, dass sie von Admont durch das Gesäuse 
nach Hieflau und dann weiter nach der Enns und Stadt 
Steyer zu führen sein würde, 

Der diese Vorerhebungen leitende Ingenieur war be
miiht, durch letztere längs der Enns und dem Ges1iuse sich 
hinziehende Variante den Buchau-Uebergang zu umgehen, 
weil diese Bahnrichtung durch das Gesäuse zwar nicht zu 
unterschätzende Ballschwierigkeiten bietet, doch wesent
lich bedeutend giinstigere Gefällsverh1iltnissc zulässt. 

Obschon sowohl die Karte, als die Beschauung in der 
Natur die Einsattlung des 223S Fuss hohen Präbichels als 
die niederste Thalscheide und als den zweckmässigsten 
Uebergangspunkt bezeichnen, um in kiirzester Richtung 
von Vordernberg nach Eisenerz zu gelangen, so wurde 
doch durch die gepflogenen Erhebungen constatirt, dass 
sich eine Locomotiveisenbahn zwischen den beiden Orten 
niemals rentiren würde. 'Venn man überdiess betonen muss, 
dass bereits eine höchst rentable Pferdebahn vom Erzberge 
in der Höhe des Präbichels nach Vordernberg zur Ueber-

führung von jährlichen 2 '.\lillionen Ctr. Erzen im Betriebe 
steht, da.her zur leichtern Ersteigung dieses genannten Sat
tels nur die Anlage einer guten Strasse Noth thut, so hat 
auch der Markt Eisenerz niemals die Hoffnung 1 von einer 
Locomotivbahn berührt zu werden; welche Aussicht je
doch dem Orte Hieflau nicht abgesprochen werden kann. 
Durch jenen gegründeten Ausspruch wird das bereits aus
gearbeitete Project für die Anlage einer Pferdebahn von 
Eisenerz nach Hieflau seine volle Rechtfertigung finden, 
welche nicht nur das nöthige El"Zcontingent für Hieflau zu 
überbringen hätte, sondern mit der Zeit für die weiter be
sprochene Coaka-Eisenerzeugung grössere Erzmassen be
fördern könnte. Die Ersparung der Frachtkosten 

1 
welche 

bei hergestellter Pferdeeisenbahn nach Hieflau gegenübel: 
der gegenwärtigen Beistellung der Erze und Kohlen sich 
herausstellt, würde allein , eine 8umme von mehr als 
150000 fl. erreichen. 

Um jedoch die gegenwärtige Post- und Commercial
strasse, welche mit einer Steigung von 19% die einzige 
Verbindung mit den in Steyermark liegenden Eisencrzer 
Roheisen consumirenden 'Verken bildet - eine Strasse, 
welche jedem industriellen Unternehmen hinderlich in den 
\V eg tritt, die Ausfuhr des Roheisens hemmt 1 die Einfuhr 
von Victualien zum Nachtheile des Werksbetriebes un-

Annähernder Kostenbetrag der 

I. Ba.hntra.9e 

Beschreibung der Gegend Beiläufige Bahn- K°'''" P" Meilo 1 
Von 

1 
Bis länge in Meilen oder Klafter 

Bruck Leoben 21;~ 350000 
Leoben Vordernberg 2 400000 
Vordernberg Tunnel-Anfang im Rötzthal 1 'h 500000 
1'unnel-Anfang Tunnel-Ende (200 Klafter) % 800 fl. 
'runnel-Ende Präbichelsattel :i;~ 450000 
Tunnel-Anfang Tunnel-Ende (800 Klafter) 0

/ 0 1000 fl. 
Tunnel-Ende . Ramsau bei Eisenerz 211~ 500000 
Ramsau Jassingau 1 '!~ 400000 
Jassingau Hieflau :1;~ 400000 

Zusammen 11 -

Hiezu von Hieflau . 1 bis Enns 12% -
Totalbetrag . --2:f:1/4-- -

Annähernder Kostenbetrag der m. TraQe. 

Bruck 
Waasen 
Wald 
Wersbichel 
AdIQont 
Gesäuse 
Hieß au 
Reifling 
Altenmarkt 
Weyer. 
Furth 
Steyer . 

Waasen 
Wasserscheide bei Wald . 
Wersbichel 
Admont 
Gesäuse 
Hieflau. 
Reifüng 
Altenmarkt 
Weyer. 
Furth 
Steyer . 
Enns 

Zusammen bis Enns . 

350000 
400000 
350000 
200000 
250000· 

1 ·000000 
t·oooooo 

800000 
800000 
800000 
500000 
300000 

Berechneter 
Betrag 

787500 
800000 
750000 
160000 
337500 
800000 

1.125000 
500000 
300000 

5.560000 fl. 

8·650000 ft. 

14·210000 fl. 

7Si500 
2·200000 
1 ·137500 

350000 
250000 

2·500000 
1 ·500000 
1 ·000000 
1"400000 
2·600000 
1 ·250000 

900000 
15.875000 fl. 

* 
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glaublich vertheuert - zu entfernen, wurde zur Umlegung 
dieser Strasse ein Detailproject angefertigt. Als beachtens
werth dürfte die Angabe erscheinen, dass bei vollbrachter 
Umlage des erwähnten Strassenstückes über den Präbi
chel an Transportkosten für gegenwärtig versendetes Roh· 
eisen und rückgebrachte Victualien und Colonialwaaren 
eine jährliche Summe von 60000 fi. öst. W. auch hier in 
Ersparung treten würde. - Kaum dürfte es zweifelhaft 
sein, dass man sich iu der Wahl der Trai;en für die dritte 
bestimmen lassen wird, weil diese Bahnrichtung sowohl in 
der Gegenwart , als bei einem künftigen grösseren Auf
schwunge der Roheisenproduction die grössten Vortheile 
zu bieten vermag. U ebrigens haben wir die Gefällsver
hältuisse mit-ihren Längen der ersten und letzten Bahn· 
trai;e von ihrem Beginne bis zum Anschlusse au die k. k. 
pr. Westbahn in vorstehenden zwei Tabellen ersichtlich dar· 
gestellt. 

Es ergibt sich sonach zwischen der ersten und drit
ten Trai;e eine Längendifferen;i; von ß Meilen, wobei jedoch 
nicht übersehen werden darf, dass letztere Linie indu
strielle Gegenden berührt, und bedeutend günstigere Ge· 
fällsvarhältnisse nachweist. 

Die Gefällsverhältnisse haben nach Feststellung des 
ganzen Bauprojectes unstreitig den grössten Einfluss auf 
die zu erwa.rtenden Betriebsergebnisse, sow9hl bezüglich 
der Kosten, als auch bezüglich der Regelmlissigkeit und 
Sicherheit des Betriebes, und eine nicht genügend erwo
gene, die bisher gemachten Erfahrungen im Eisenbahnbe
triebe nicht genug beachtende Beschlussfassung trägt so 
schwere Folgen, dass oft selbst bedeutende Opfer nicht ver· 
mögend sind, die Fehler der Betriebsanlage später voll· 
ständig unschädlich zu machen. 

Um jedoch annäherungsweise Anhaltspunkte betreff 
des Kostenpunktes zu erhalten, anderseits diejenigen Ge· 
genden kennen zu lernen, welche grössere Bauschwierig· 
keiten bieten, daher auch eine grössere Summe zu ihrer 
Herstellung erfordern , so werden vorstehende Tafeln, 
worin die Kosten zur Herstellung ,für einen einspurigen 
Bahnkörper in den einzelnen Strecken crsichtlic h gewacht 
sind, die Summen für den herzustellenden Unterbau der 
genannten zwei Tra~'.en vergleichsweise mit auf ähnlichen 
Terrainsvcrhältnissen ausgeführten Bahnen approximative 
angegeben. 

Es ergibt sich sonach eine Differenz an Herstellungs· 
kosten zu Gunsten der 1. Tra~e nur von 1·665000 fi. ö. W. 

Rechnet man jedoch die weitern Auslagen der Ober
bauherstellung und Anschaffung der Betriebsmittel hinzu, 
so würde, wenn man sich voraussichtlich für die letztge· 
naunte Strecke entscheiden dürfte, die Gesammtherstellung 
von 29'/2 Meilen die Summe von 15·875000 + (29•5 X 
300000) = "24•725000 oder in runder Zahl 25·000000 
kosten. 

(Schluss folgt.) 

Ueber das sogenannte Qualitäts-Eisen und 
die Bedingungen seiner Erzeugung. 

Die Roheisen-Erzeugung ist , wie bekannt, heut zu 
Tage die Basis der ganzen Eisenfabrication und nimmt 
desshalb die unablässige Aufmerksamkeit aller jener in An· 
spruch, welche die letztere zu fördern berufen sind. Die 

allgemeinen Bedrängnisse, mit welchen dieser wichtige 
Zweig der nationalen Industrie in Oesterreich seit etlichen 
Jahren schwer zu kämpfen hat, finden ihren letzten Grund 
allemal in den Kostenpreisen des Roheisens , welche sich 
dahier fortwährend höher stellen, als in den meisten ande
ren europäischen Ländern und somit auch die Concurrenz 
der feineren Eisenwaare auf dem Weltmarkte erschweren. 
Unter diesen Umständen scheint eine wiederholte genaue 
Erörterung der bezüglichen Fragen und Probleme keines
wegs überflüssig oder unnütz zu sein, und wir wollen da· 
her neuerdings es unternehmen, auf eine solche im Fol
genden näher einzugehen, .um zur dringenden Lösung der
selben wo möglich weiteres beizutragen. 

Seitdem das Eisen angefauge11 hat, im gesammten 
llauwese11 und in der Mas.chinentechnik eine so bedeutsa· 
me Rolle zu spielen, und namentlich, seit dessen Umwand· 
Jung in verschiedene Gattungen von Stahl immer grössere 
Dimensionen anzunehmen im Begriffe steht 

1 
pflegt mau 

auch auf seine innere Beschaffenheit oder seine Güte ein 
fortan steigendes Gewicht zu legen und hat sich dadurch 
veraulasst gefunden, schon das erste rohe Erzeugniss 11aeh 
seinen Qualitäten bestimmter zu unterscheiden und einzu· 
theilen. Man spricht demnach jetzt allgemeiner von 11 Qua
litätseisenu und von nniclit qualitätmässigem Eisen'' als 
von zwei scharf getrennten, wesentlich verschiedenen Ei
sensorten. Unter Qualitäts-Roheisen insbesondere versteht 
man alles jenes Hoheiscu, welches mehr oder weniger leicht 
in besten Stahl überzugehen vermag , während als nicht 
qualitätmässiges Roheisen dassjenige gilt, welches keinen 
brauchbaren Stahl, sondern bloss ordinäres Schmiedeeisen 
zu liefern vermag, oder endiich für gemeine Gusswaare 
allein sich eignet, - Häufig werden dann obige Bezeich· 
nungen auch den aus den genannten beiden Roheisenarten 
gefertigten Eisenwaaren selbst beigelegt. 

Wir wissen nuu, da~s dieses Q u a l i t ä t sei s e n oder 
Roheisen erster Classe bisher nur aus den Spathcisens~ei
nen oder ,den·Sphärosideriten leicht gewonnen werden kann. 
Von andern Erzen hat allein der Magneteisenstein tbeil
weise ein ebenso berühmtes Product geliefert, wie nament
lich in Schweden, doch keineswegs allenthalben mit glei
cher Sicherheit. Von keinem andern Lande wohl wird das 
Gebiet des österreichischen Staates übertroffen im Reich· 
thumc an tlen genannten kohlcnsauern manganhaltigen Ei
senerzen, welche schon im hohen Altertbume den Ruf des 
norischen Eisens weit verbreitet habe11. Allein diese ausge· 
zeichnete Qualität hängt dermalen noch von ei11em zweiten 
Factof ab, 11ämlich von der ausschliesslichen Benützung 
der Holzkohle zum Ausschmelzen jener vortrefflichen Erze, 
weil dieselbe unter Verwendung von Coaks etc. bereits 
cinigermasseu leidet, abgesehen da\'ou, dass geeignete Stein
kohle gerade au jenen Punkten überall fehlt, wo solche 
Erze in grösster Masse vorkowmeu. 

Die Folge dieser ualie gezogenen Bedingungen für 
die Darstelluug des hierländischen Qualitätseisens ist die, 
dass einerseits die Qualität seiner Production, selbst in den 
von Natur begünstigten weiten Alpenstrecken, eine eng be· 
grenzte bleibt, anderseits der Erzeugungspreis zugleich 
stetig wachsen muss. Denn bei der wenn auch langsam 
fortschreitenden Abnahme der alten Waldbestände des 
Hochgebirges lässt sich die erforderliche Menge von Holz· 
kohle immer schwieriger herbeischaffen. Zwar steht eben 
der bessern Qualität wegen auch der Verkaufspreis an der 
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Hütte immer etwas 'höher, als jener des Roheisens aus an
dern Gegenden, indessen kaum im Verhältnisse des meh
reren Aufwands für Erzeugung. Es hat der Verbrauch an 
feinerem Stabeisen und besonders an Stahl aller Art hier 
zu Lande bis jetzt bei weitem jenen Umfang nicht erreicht, 
um sämmtliches producirtes Qualitäts - Roheisen in diesen 
ihm aussdhliesslich entsprechenden Formen verwerthen zu 
können. So lange aber noch der grössere Theil zu gemei
ner Eiseuwaare verarbeitet werden muss, um überhaupt 
verkäuflich zu werden, geht cler höhere Werth der Quali
tät meisteus verloren, indem nunmehr diese bessere Waare 
mit solcher vou minderer Güte, aber niedrigerem Preise 
aus anderen Quellen in unvortheilhafter Weise concurri
ren muss. 

Diejenigen Eisenwerke also, welche durch ihre natür
liche Lage auf überwiegende Darstellung von Qualitäts
Roheiscu angewiesen sind, werden sich uuter den obwal
tenden Productionsverhältnissen in die Länge vor1rnssicht
lich nur dann behaupten und gedeihen können, wenn der 
Bedarf an feineren Eisensorten, und vor allem an Stahl, 
sofort in dem Grade zunehmen sollte, dass ihre gesammte 
Roheisen-Erzeugung in diesen edleren Formen verwerthet 
werden kanu, d. h. im Falle vornehmlich Maschinenbau, 
Schiffbau etc. hier zu Laude so rasch sich entwickeln wer
den, dass deren Consumtion au solchen besseren Material 
jener stetigen Rohproductiou an Qualitätseisen die Wage 
hält. 

Es gibt übrigens ausgedehnte Gegenden im österrei
chischen Kaiserstaate, wo bei ähnlichem Ueberfluss an den 
trefflichsten Eisenerzen der angeführten Gattung auch der 
vegetabilische Brennstoff noch iu grösscrer Menge und zu 
billigeren Preiseu sich vorfindet. Hieher gehören besonders 
die weiten Karpathenländer, wo das Eisenhüttengewerbe 
thcilweise im ersten Aufblühen begriffen ist. Indessen ist 
fast zu wünschen, dass die hier bevorstehende umfangrei
chere Entwicklung nicht allzu rasch erfolgen und stets glei
chen Schritt halten möchte mit der Erweiterung der viel
fach mangelhaften Communicationsmittel, ohne welche bei 
der grosseu Entfernung vou den Hauptorten des Absatzes 
der Vortheil der niedrigeren Erzeugungskostßu durch zu 
hohe Frachtsätze leicht wieder aufgehoben würde. 

Gehen wir nunmehr über zur näheren Betrachtung 
jener anderen Eisenwerke, welche ein nicht qua l i t ii t
m äs s i g es Roheisen produciren, d. h. mit Erzen arbeiten, 
die zu den Eisenglanzen, Rotheisensteinen, Thoneisenstei
uen , Magneteisensteinen , Brauneisensteinen oder Rasen
eisensteinen gehören, so lässt sieb von diesen Hütten im All
gemeinen sagen, dass sie bezüglich des Brennstoffs meist bes
ser daran sind, als die vorigen, zumal diejenigen unter ihnen, 
welche, in der Nähe mächtiger Steinkohlflötzc gelegen, gute 
Coaks zum Verschmelzen ihrer Erze benutzen können. Auf 
der andern Seite aber setzt die erzielte mindere Qualität auch 
den Verkaufswerth ihrer Producte herab und zwingt sie aus· 
serdem zur Concurrenz mit der gleichen ordinären Waare 
des benachbarten Auslandes, welche, wenn nicht eben bes
se1·, doch oftmals noch billiger auf dem l\Iarkte erscheint, 
sei es in Folge eines rationelleren oder wohl uur eines 
grossartigeren Betriebes. - Solchen Eisenwerken des In
landes thut offenbar zunächst Verbes s er u n g ihrer Qua
lität noth, damit sie in die Lage kommen, das Gebiet ihres 
eigenen Absatzes zu erweitern und die schlechtere Waare 
von ausserhalb zurückzudrängen. 

Es ergibt sich so nach, dass die inländische Eisenin
dustrie in der Hauptsache eine doppelte Aufgabe zu über
nehmen hat, um sich wieder aufzurichten und kräftig vor
anzuschreiten : einerseits soll sie trachten, ihr Qualitäts
eisen billiger zu erzeugen, um dessen Verbrauch beim 
Bau- und Maschineuwesan zu erleichtern und auszudehnen; 
andererseits muss sie darauf hinarbeiten, die Qualität ihrer 
geringeren Eisensorten zu ver bes s c r u, um deren allge
meinere Anwendbarkeit zu steigern und ihrem Zuströmen vom 
Auslande entgegen zu wirken. - Wir wollen uns nun mit 
dieser zweiten Aufgabe zunächst beschäftigen, weil ihre 
befriedigende Lösung auch der ersten zu Gute kommen 
wird. Um aber dahin zu gelangen, werden wir alle einzel
nen Bedingungen sorgfältig zu erke1;men und festzustellen 
haben, von welchen die Darstellung einer vorzüglichen 
Eisenqualität wesentlich abhängt, und müssen ferner un
tersuchen 1 in wie weit die Praxis im Grossen den betref
fenden Anforderungen Genüge zu leisten vermag. 

Die Qualität oder Güte des Eisens überhaupt, also 
auch des Roheisens kaun gleichb!'ldeutend gelten mit sei
ner Reinheit, d. h. mit der gänzlichen Abwesenheit gewis
ser fremder und erfahrungswässig schädlicher Substanzen, 
als welche vor ailen und dem Grade ihres übeln Einflus
ses nach zu nenneu sind Schwefel, Kiesel und Phosphor. 
Andere Beimengungen kommen zu selten vor, als dass sie 
hier näher in Betracht zu ziehen wären, und der Kohlen
stoff, welcher das Eisen überall begleitet, macht es nicht 
schlechter an eich, sondern ertheilt ihm eben solche Eigen
schaften, welche deu verschiedenen Zwecken des Ver
brauchs entsprechen. 

Der Sc h w e f e 1, welcher theils in den rohen Erzen, 
theils in den Brennstoffen, oder in beiden zugleich vorkom
~en kann, wird der Qualität des Eisens dadurch so sehr 
gefährlich, weil er es schon in der allergeringsten Menge 
rothbrüchig macht, d. h. seine Schweissbarkeit gänzlich 
aufzuheben vermag; Einmal in das Eisen eingedrungen ist 
er äusserst schwierig , vielleicht nirmals vollständig aus 
demselben wieder zu entfernen und ist daher alle Vorsorge 
dahin zu richten, dass jede Verbindung von Schwefel mit 
Eisen im Verlaufe dei· Schmelzprocesse vollkommen verhin
dert werde, 

In den Eisenerzen erscheint der Schwefel in der Re
gel als Schwefelkies, seltener als Magnetkies. Er kann fer
ner in den tauben Beimengungen der Erze als Schwefel
säure im Gyps, Schwerspath etc. auftreten, wo er eben so 
wenig übersehen werden darf. Verfolgen wir zunächst in 
seinem Verhalten den Schwcfolkies, so ist bekannt, 
dass er in mässiger Rothgluth ein Aequivalent Schwefel 
verliert und in Einfach-Schwefeleisen übergeht. Diese letzte 
Verbindung lässt" sich durch den freien Zutritt von Luft 
und Wasser schon bei gewöhnlicher Temperatur in scbwe
felsaures Eisenoxydul oder Eisenvitriol überführen, welcher 
sich bei weiterer Einwirkung des atmosphärischen Sauer
stoffs endlich in ein basisches schwerlösliches Eiseuoxyd
salz umwandelt. Anders ist der Erfolg bei sehr hoher Tem
peratur, wo das Anfangs entstandene Einfach-Schwefeleisen 
durch freies Sauerstoffgas iu der \Veise zersetzt wird, dass 
Eisenoxyduloxyd zurückbleibt , während schwelligoaures 
Gas entweicht. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Der brennende Berg im Saargebiete. 
Von Em. Jos. ßurescb. 

Das ehemalige Fürstenthmn Nassau-Saarbrücken, wel
ehes in dem über Europa dahinflutenden Strome der fran
zösischen Revolution seinen Untergang fand, und nach Ver· 
treibung der französischen Dränger, der Krone Preussen 
zufiel, kann unstreitig zu den kostbarsten Juwelen dieser 
Krone gezählt werden. 

Seitdem die Industrie dieses Jahrhunderts einen so 
ungeahnten Aufschwung genommen bat- (welcher aber von 
vielen gewissen Seiten statt sorgfältig gepflegt zu wer
den, nur in den Hintergrund gedrängt wird 1 wie diess mit 
der Eisen- und Stahl-Industrie der Fall ist, statt da.;s 
gewisse Bahnen ihre (beispielsweise „mittleren") Ta
rife eher erniedrigen , als diess die Eisen- und Kohlen
industrie timt, berufen sich selbe lieber in einer e 1 eg an t 
gebundenen Broschüre auf die verhältnissmässig 
theuern Kohlen- etc. Preise) - - - spielt die Steinkohle, 
das schwarze Gold, eine der bedeutendsten Rollen. ~och 

vor fünfzig Jahren lagen in vielen jetzt betriebsamen Ge
genden die schwarzen unterirdischen Zauberwälder kaum 
berührt da, während jetzt durch Hunderte von Schächten 
die stille , uralte Pflanzenwelt zu Tage gefördert wird. 

'Vie eine Oase tritt das Steinkohlenbecken bei Saar
brücken im siidwestlichen Deutschland auf, dessen Schätze 
vor etwa 80 Jnhren noch so wenig ausgebeutet wurden, 
dass die Fürsten von Nassau-Saarbrücken den Grubenbe
trieb unentgeltlich an Privatleute überliesscn. Jetzt wühlt 
man Ta~ und Nacht nach dem schwarzen Golde; die Schorn
steine zahlreicher Fabriksanlagen verbreiten ihren schwar
zen Dampf über die prachtvollen Wälder des Landes, und 
das Dampfross braust tagtäglich hundert Mal auf den blan
ken 8chienenwegen hin und her, um die Beute der unter
irdischen Jagd bis in die entferntesten Gegenden zu führen. 
- Doch nicht genug hiermit, man will im Saargebiete noch 
einen Kanal graben, der mit dem französischen Marne
can al in Verbindung treten soll, um dadurch die Saar
k oh 1 e billiger als bisher bis nach dem neuen Babel an 
der Seine zu führen. 

Mit Neid blicken die französischen Nachbarn auf das 
angränzende Saar-Californien mit seinen unerschöpflichen 
Kohlcngru ben, deren Betrieb sehr lohnend ist, und nicht 
wenig,mag das zur Industrie-Ausstellung in Metz von der 
Grube „Reden" gesendete Stück Steinkohle von 30.000 
Pfund ihren Appetit gereizt haben. 

Immerhin werden die reichen Gruben hart an der 
Gränze Frankreichs ein verführerischer Apfel sein, der die 
nach dem schönen Rhein schmachtenden Nachbarn zum 
Anbeissen reizen könnte, um so mehr, da die Existenz der 
meisten grossen französischen Etablissements von der Zu
fuhr von Steinkohlen aus den Saargruben bedingt wird. 

Inmitten dieses reichen Reviers, inmitten der Schätze, 
die man den finsteren Mächten der Erde abringt, gewahrt 
der aufmerksame Wanderer, der die schönen Wälder bei 
Saarbrücken durchschreitet, eine unheimliche Erscheinung. 
- Etwa eine Stunde von Saarbrücken entfernt, in der Nähe 
der Gruben nDudweileru und nSulzbach", mitten in 
einem herrlichen Buchenwalde , dampft und zischt l!s, 
als ob die nBerggeisteru ihrem verhaltenen Ingrimme über 
den frechen Raub ihrer Schätze Luft machen wollten. -
Es ist diese der sogenannte nbrennende Berg!u Aufei-

nem wenig betretenen Pfade gelangt man vom Dorfe Sulzbach 
zuerst in ein anmuthiges Thälchen, sodann auf einem sanft 
ansteigenden Bergpfade in einen dichten Wald. 

Dem Waldpfade folgend 1 bemerkt man endlich, 11art 
an einer kleinen Lichtung, einen weissen aufsteigenden 
Dampf. Das muss der brennende Berg sein! Doch wie wird 
man überrascht, wenn man aus dem Buschwerk tritt, und 
nicht vor einem Berge, sondern vor einer schroffen, krater
förwigen Einsenkung des Berges steht, aus deren steil· 
ster \Van.l, aus hundert kleineren und grösseren Felsen
ritzen und Spalten weisser Dampf hcrvorwirbelt. Auf der 
Sohle der Einsenkung hat sich ein ·wassertümpel gebildet, 

Sehen wir uns unterdess das Gestein der steilen 
dampfenden Felswand näher an; es ist K oh 1 c n schiefer, 
der durch die unter ibm befindliche Gluth eine hochrothe 
Farbe angenommen hat, so dass er der Terra siyillrlta 
gleicht. - Brechen wir ein Stück dieses mürbe gebrann
ten Stein's ab, - o! 'Vunder! es ist auf beiden Seiten 
mit feinen parallelen Linien gezeichnet , die hin und wie
der durch einen tiefem breitem Querstrich unterbrochen 
werden; sämmtliche Stücke der felsigen Einsenkung zei
gen dieselben Zeichnungen. 

Es unterliegt keinem Zweifel , dass wir hier auf den 
Resten eines untergegangenen üppigen 'Valdes stehen. Da, 
wo einst vielleicht die schlanken Schuppenbiiume, Lepi
dodcndren, Sigillarien und Schachtelhalme standen, a.us de
ren Ueberresten d.ie Wissenschaft die Steinkohlen entste
hen lässt, findet man jetzt ein graues und schwärzliches 
Gestein mit glänzenden schwarzen Adern durchzogen, de
nen der Bergmann in seinen maulwurfähnlichen unterirdi
schen Gängen nachspürt, um es zu Tage zu fördern, damit 
es weithin verführt werde. 

Die im brennenden Berge auf der Oberfläche vorkom
menden Stücke lassen die vormaligen, in Steinkohle ver
wandelten Gewächse als Calamiten, riesige Schachtelhalme 
erkennen, gegen die freilich die heute bekannten Schachtel
halme nur winzige schwächliche Gebilde sinc;J ! - Die Sage 
lässt den "brennenden Be r gtt dadurch entstanden sein, 
dass vor grauen Zeiten ein Hirt einen mächtigen dürren 
Baumstamn1, der seine Wurzeln tief in eine Spalte des Ber
ges getrieben, angezündet habe, wodurch das Feuer der 
fast zu Tage liegenden Kohlenschicht mitgetheilt und in 
das Innere des Berges fortgepflanzt habe. 

Die kraterförmige Einsenkung mag sich dadurch ge
bildet haben, dass der Boden, nachdem das Feuer die Koh
len verzehrt 1 nach und nach eingesunken ist. Hiernach 
müsste man für die umliegenden Kohlenschätze sehr be
sorgt sein, und in der That, der Bergmann fürchtet den 
n brennenden Bergu nicht nur als einen Kohlenversch\ven
der, sondern auch als einen bösen Geist, der nur darauf 
lauert, die schlagenden Wetter losaulassen, um 
die Zudringlichen aus seiner Nähe zu vertreiben; doch 
man wehrt sich gegen den gefährlichen Nachbar und mauert 
die Schächte, welche verdächtig scheinen, sorgfältig zu! 
Steigen wir nun wieder hinauf in den frischen, grünen Wald, 
der hier so schaurig still ist. Niemand begegnet uns, doch 
weiter abwärts wird es wieder lebendig; hohe geschwärzte 
Schornsteine senden den schwarzen Rauch empor. Einern
ster Bergmann, das Grubenlicht in der Hand, geht an 
uns vorbei, wenige Minuten später, und er fährt in die 
Schacht: 
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Dort wühlt er in der Erde Schoos, 
Von tausend Gefahren umgeben, 
Was kümmert es ihn, es ist sein Loos, 
Er zittert nicht für sein Leben, 
Drum trägt er ja immer sein Sterbegewand; 
Er trägt es an jedem Orte, 
Den Grubenhammer in der He.nd 
Klopft er dem Tode an die Pforte und ruft: 

„GLÜCK A UFI" 

1' o t i z e n. 
Windsehachter Bergschule. Im Schuljahre 1863/ii4 

haben die zu Windschacht nächst Schemnitz bestehende Berg
schule 1 !) durchaus dem Arbeiterstande angehörende Schüler 
besucht, von denen (i während des Jahres ~om Unterrichte 
ausgeblieben, die Uebrigen aber mit vorwiegend gutem Erfolge 
die Priifungen ans der Rechenkunde, Geometrie und Markt
scheiderei abJ?;elegt haben. Den Untericbt führte nach dem 
während des Jahres erfolgten Ableben des Hrn. Pochwerks
Adjuucten Keler, der Exspectant und subst. Mascbiuen-Iu
spectors-Adjuuct Julius Ra um fort, wofür ihm auch Seitens 
des k. k. E'inanzminisieriums die verdiente Anerkennung zu 
Theil wurde. 

Bochum, lli. Nov. Unsere Gegenwart bietet leider eine 
auffallende Anhäufung trnuriger Ereignisse und die Reibe 
derselben scheint immer noch nicht beendet zu sein, denn 
wir haben schon wieder von einem höchst b e da u er 1 ich e n 
Falle zu berichten. Heute morgen nämlich, in aller Frühe, 
riss das Seil einer Arbeitsbühne in dem neuen Schachte der 
Zeche von der Heydt bei Herne, und es stürzte der Be
triebsführer Stein b eck nebst sechs Arbeitern in den Schacht, 
der bis nahe unter der Bühne :rn Fuss tief mit Wasser ange
füllt war. Stein b e e k wurde von einem Mörtelkasten erfasst 
und bis zur Sehachtsohle niedergedriickt; hier jedoch betreite 
er sich und kam als guter Schwimmer, durch das Gewirre 
von Menschen und Trilmmeru , bald wieder zur Oberfläche, 
wo er sich an den Brettern der am andern Seil noch schief 
dahaugendeu Bühne anklammerte. An seinen Fuss hatte sieb 
der Maurer Sack angeklammert und mit unsäglicher Anstren
gung gelang es ihm, auch den Letzteren Uber Wasser zu 
bringen, zwar sanken sie nochmals in die Tiefe, doch die 
Hilfe kam noch eben früh genug. Der Fährhäuer Friedrich 
Korff befand sich nämlich glücklicher Weise oben auf dem 
Schacht: beherzt und umsichtig warf er zunächst ein Tau in 
den Schacht und suchte den Häuer .Pr i c d h o f an demselben 
hernuf zu ziehen, welcher jedoch erschöpft zurücksank. In
zwischen war der Maschinist au die Fördermaschine geeilt 
und nun fuhr Korff im Kübel bis zum Wasserspiegel, wo er 
den Maurer Sack und den Friedhof, die schon dreimal unter
gesunken waren, ergreift und den Betriebsführer so weit un
terstützte, dass er ans Land klettern konnte. Zwei Häuer, 
Höfer und Lesemann, stiegen gleichzeitig glücklich an der 
Bühne empor; noch fehlten die beiden MaurerUeckelmann 
und Becker. Diese Ungliicklichen konnte mau erst nach Stun
den vermittelst Hacken aus dem Wasser ziehen. Der erstere 
war, wie es sieb heraus stellte, mit dem Kopf zwischen die 
Sprossen einer Fahrt geratheu und so konnte ihm seine 
Schwimmkunst nichts nützen; der Arme hinterlässt eine Frau 
und 4 Kinder in Albaxen bei Höxter, aus welcher Gegend 
auch sein Todesgefährte stammt. Bei der heutigen Unter
suchung des königl. Revierbeamteu fand es sich, dass das 
zerrissene Seil ganz neu war und angeblich, wie auch anschei
nend, aus Hanf angefertigt war. Die Stärke desselben betrug 
ursprünglich l 1/4 Zoll, doch war es so lose und schlecht ge
dreht, dass es sich auf 1 Zoll Stärke zusammengezogen hatte. 
Der Riss war ganz scharf in der gut ausgeführten Befesti
gung au der Bühne erfolgt. Ein derartiges Seil soll iiber 
14.000 Pfd. tragen können, und doch riss es hier schon bei 
einer Belastung von kaum 1500 Pfd. 

Tarifermässigungen auf der Nordbahn. Die Direction 
der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn hat die Artikel Eichenrinde 
und Hanfsamen in Mengen von mindestens SO Zollceutuern in 

ihren ermässigten Gebührentarif vom 1. Juli 18G~ eingereiht, und 
zwar: Eichenrinde ohne Unterschied der Entfernung in die Ab
theilung Nr. 2,Eisen, Erze, Gerbestolfe etc. zum Tarifsatze 
von 1 ·6 kr. pr. Zollceutner und Meile unter Auflassung der 
Auf- und Abladegebühr, dann Haufse.meu in die Abtheiluug 
Nr. 6, Getreide und Hülsenfriichte etc. zum Taritsatze pr. 
Zollcentner und Meile von t ·75 kr. auf Entfernungen über 10 
bis incl. 30 Meilen und von J •56 kr. auf Entfernungen über 
30 Meilen. 

Neue Petroleum-Quellen. An der Londoner Börse war 
der Prospectus einer neuen Actieugesellschaft mit einem Fond 
von 150.000 Pfund Sterl. aufgelegt, zur Ausbeutung der Pe
troleum-Quellen in Trinidad. Es sollen sich dort wahre Oel
seen vortiuden, die unerschöpßicb sind. Das gewonnene Oel 
kann au Ort und Stelle destillirt werden. Die Pcoductiousorte 
liegen nächst dem Meere, so dass die Verfrachtung und der 
Export keiner Schwierigkeit und keinen besonderen Kosten 
unterliegen. Bei dem täglich sich steigernden Cousum dieses 
Beleuchtungsmittels fand der ausgegebene Prospect grossen 
Anklang. (Steierm. lud. Gewerb. BI.) 

A d m i n i ~ t r a t i v e ,;;. 
Ernennungen. 

Vom k. k. Fiuanzministt!rium. 
Der Lemberger Landmünzprobirer Carl G i 11 er zum 

Goldscbeidungs-Co~1trolor bei dem Münzamte in Kremuitz. 

Erledigungen. 

Die Amtsvorstehe rsstelle bei d<im Landmünzpro
bir- Gold- und Silber-Einlösungs- und Filial-Puncirungsamte 
iu Lemberg in der IX. Diätcncle.sse, mit dem Gehalte jährl. 
!J.J.5 fl., einem Quartiergelde von 105 fl. und Cautionspflicbt. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nacbweisuug der berg
akndemischen Studien der bei dem Münz- und Einlösungs
wesen bereits geleistet~n Dienste , dann der Kenntoisse .im 
Probirfaohe und im Münz- und Montan-Rechnungswesen, b 1 n
n en sechs Wo ehe n b~im Haupt-Müuzamte in "'ien einzu
bringen. 

Die Amts s eh rci bers s te II e bei dem Marmaroser Salz
transports- und Flossamte zu Bustyahaza in der XII. Diäteo
classe, mit dem Gehalte jährl. :150 ß., freier \Yohnnng oder 
einem Quartiergelde jährt. 35 ß., 10 Wr. Klaftern Deputat
Brcnubolzes, 100 Pfund Salz, der Berechtigung zum Bezuge 
von 18 Metzen Getreicte gegen Entrichtung des vollen amtli
chen Gestebungspreises und gegen Cautionserlag im Gehalts
betrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt
uiss der deutschen, ungarischen, walachischen und rutheni
schen Sprache, dann der Kanzlei- und Cassa-, sowie der Se.lz
trausports- und Flossmanipulation, bin neu sechs Woche u 
bei der ßerg-, Salinen-, Forst- und Giiter-Directiou in Mar
:ne.ros-Sziget einzubringen. 

Concursverlautbarung. 

Zu besetzen ist: bei der k. k. Schwefelsäure- und ehern. 
Producteu-Fabriksverwaltuug in Unterheiligenstadt bei Wien, 
die Controllorsstelle mit dem Gehalte von ti30 fl., dem system
mässigen Holzdeputat von 2 Klftr. harten und 2 Klfcr. wei
chen ~6" Brennholze, 1 O%igen Quartiergelde, einer durch
schnittlichen jährlichen Ertrags- und Verschleiss-Tantil:me circa 
200 fl. (welche jedoch in die Pension nicht einrecbenbar ist) 
die X. Diätenclasse und Cautionserlag im Gehaltabetrage. 

Die Gesuche sind unter Ne.cbweisnng praktischer Kennt
nisse im Gebiete der technischen Chemie, sowie im Casse
uud Rechnungswesen bei der k. k. Schwefelsäure-Fabriks-Ver
waltung in Unterheiligenstadt binnen sec lt s \V o c h e n ein
zubringen. - Uuterheiligenstadt, am 30. November 1864. 

K. k. Schwefelsäure-Fal.Jriks-Verwaltuug. 

Concura-AUBschreibnng. 
Bei der k. k. Berghauptmaunschafl r:u Ofen ist die Dienst

stelle eines K anzlei-Officialen in der XI. Diätenclasse mit 
dem Gehalte jährlicher '125 fl. und dem Vorrückungsrechte in 
jährliche 630 fl. und i35 fl. zu besetzen. 
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Bewerber haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesu
che unter Nachweisung des Alters, der Studien, Gewandtheit 
im berghehördlichen Kanzleidienste und in der Filhrung der 
Vormerkbiicher, der Kenntniss der ungarischen, deutschen und 
einer slavischen Sprache, dann unter Angabe, ob die Bewer
ber, ihre Gattinen oder unter väterlicher Gewalt stehenden 
Kinder an einer Bergbau-Unternehmung im Amtsgebiete die
ser k. k. Berghauptmannschaft betheiligt sind, binnen vier 
Wo eh en bei der k. k. Berghauptmannschaft in Ofen, und 
zwar insoferne dieselben bereits in Staatsdiensten stehen, im 
'Vege ihrer vorgesetzten Behörden einzubringen. 

Ofen, am 2~. November ISG4. 

Au1forderung. 

Laut Anzeige der Gemeincle-Vorstehnng KI. Hniletz ist 
der Grubenbau cles im Zipser Comitate auf Z1waclkaer Terrain 
Gegend Grossbindt gelegenen Polexina-Bergwerkes verbrochen, 
d11s Bergwerk seihst aber seit mehreren Jahren ausser Betrieb. 
Es werden demnach die be!·gbiicherlich vorgemerkten Theil
hnbcr Jacob Oravecz, Johann Jassus, ,Andreas Oravecz, und 
deren etwaige Rechts1rnchfolger hiemit aufgefordert, binnen 
90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung in <las Amtsblatt 
der Ungarischen Nachrichten gereclrnet, dieses Bergwerk nach 
Vorschrift des §. l i-l a. Jl. G. in Betrieb zn setzen, nach 
Deutung de~ §. l SS a. B. G. einen gemcinschaftliclwn Be
vollmächtigten zu bestellen und anher 1rnzuzeigen, und iiber 
die bisherige Unterlassung des steLen Betriebes sich stand
hnft zu rechtfertigen, widrigens nach Vorschrift des a. B. G. 
§. :!3!1 und 2-t:l auf eine Geldstrafe vou 10 ß. erkannt werden 
müsste. 

Kaschau, am :11. October 1 Sli4. 
Von der Zips-Iglcier k. k. Berghauptmannschaft. 

Au1forderung. 

Laut Auzeiire des Johann Klein ist das im ZipserComitate 
auf Zavadkaer Terrain, Gegend ßindt gelegene Clotilde Berg
werk seit Beginn des Jahres 18G:I ausser Betrieb. Es werden 
demnach die hergbiicherlich vorgemerkten Theilhaber: Herren 
Andreas Leschko, Franz Windt, Andreas Zsentsko, August 
Fogel, Alois Fogel, Johann Bukovinszky, Samuel Krompaszky, 
Joseph Oravecz, Johann Klein, Aun" Maria Kleiu, Joseph 
Bukovinszky, Ludwig Czirbusz, Alois Jacz, Johann Gärtner, 
SusannR Zahorszky, Leontine Szekcly, Eduard Schaffarcsik, 
Anton Hanko, Andreas Mayer, Adolph Krausz, Franz Matausch, 
Franz Zloha, Joha1111 Gardrsar, Vincenz l\Ialota, Anna Jacz, 
Jacob Langermann, Johaun Müller, uud deren etwaige Rechts
nachfolger hiemit aufgefordert, binnen !10 Tagen vom Tage 
der er:<ten Einschaltung in das Amtsblatt der „Ungarischen 
Nacbricbtenu gerechnet, dieses Bergwerk nnch Vorschrift des 
§. 1 i4 a. B. G. in Betrieb zu setzen, nach Deutung des §. 188 
a. B. G. einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten zu be
stellen und anber anzuzeigen, und über die bisherige Unter
lassung des steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, 
widrigens nach Vorschrift des a. B. G. §. 2:19 und 243 auf eine 
Geldstrafe V<Jn 10 f!. erkannt werden wird. 

Kaschan, am :n. October 1 S64. 
Von der Zips-Iglcier k. k. Berghauptmannschaft. 

Montan-Handbuch 
21. Jahrgang für 1864 und 1865 

ist erschienen und im Wege des Buchhandels und beim Heraus
geber (Rechnungsratbe Job. B. Kraus), Singerstrasse Nr. 8, 
1. Stiege, 3. Stock, Thür Nr. 18 zu haben, u. z. ein Exemplar 
auf Velinpapier, iu Leinwand gebunden um 3 fl., 1 Exemplar 
auf Druckpapier, broschirt, um 2 ß. {33-35) 

In der Verlags-Expedition von Fr. Aug. Credner, 
k. k. Hof-Buch- und Kunsthändler in Prag, sind erschie
nen und in allen Buchhandlungen zu ]iahen, in Wien 
bei F. Manz & Comp., Kohlmarkt Nr. 7, gegenüber der 
W allnerstrasse : 

Leo, Wilhelm, 
fürstl. Schwarzburg-Rudolst. Bergmeister. 

Die Co111p1·esslon des Torfes 
und der ßraunkolalen. 

so. geheftet i2 Nkr. 

Kessels, Heinrich, 

Technologische Ter1ninologie, 
enthaltend eiue alphabetische Zusammemtellnng und Erklli
ruog aller technischen Ausdrücke und Kunstwörter, welche 
bei der gesammten Durstellung und Yerarbeitnng der Metalle, 
des Holzes, bei der Spinnerei, der \Veberei, der Papierfabri
calion, der Glasfabricatio11 1111<1 de.r Verarbeitung der Thon
waaren gebräuchlich sind. Nach den besten Quellen bearbei-

tet. !:-. geb. 1 ß. (i() kr. 

Niederist, J., 

G r u n d z il g e d e r B e r g b a u k und e, 
fiir den practischen Unterricht und Gebrauch. Mit 332 in clen 
Text gedruckten Abbildungen. 8. geh. 2 fl., in engl. Leinwand 

geb. 2 ß. 40 kr. 

Beer, August, Heinrich, 
E r d b o h r k u n d e. 

Ein Abschnitt aus den "'1fschluss- und Ausricbtüngsarbeiten 
der allgemeinen Bergbaukunde mit :180 eingedr. Abbild. und 

vier lithogr. Tafeln. gr. " 0• 185'-. geh. 4 ß. 20 Nkr. 

Beer, August, Heinrich, 

Lehrbuch der Markscheidekunst 
für Bergschulen nnd zum Selbstunterrichte. l\lit 23i eing<!dr. 

Abbildungen. gr. 8°. 1856. geh. 3 ß. i:! Nkr. 

Manger, Rud., 

Das österreichische Bergrecht 
nach dem allgemeinen Berggesetze fiir das Kaiserthum Oester
reich vom 23. Mai 1S54. gr. 8. 185S. geb. 1 ß. 60 kr. Supple
ment•Band, enthaltend die bis November 1560 nachträglich 
erßossenen Gesetze und Verordnungen. Im Anhange: Apho
rismen über die unmittelbare Erwerbung des Bergwerks-Ei-

gentbums. gr. 8. 1861. geh. 3 ß. 
Beide Bände zusammen genommen nur 3 ß. 60 kr. 

Rittinger, P., Ritter v., 
Theorie und Bau der Rohrturbinen 
im Allgemeinen und der sogenannten Jonval-Turbinen insbe· 

sondere. gr. b. Mit 6'Tafeln in Querfolio. 1S61. geh. 2 fl. 

Wunderlich, Heinrich, 
Marksehelde-Tofeln 

für den praktischen Bergmann zur schnellen und l"icbtigen 
Berechnung markscheideriscber Aufnahmen, mit besonderer 
Berücksiebtignng der zehntheiligen Klafter. Quer-Octav. 1858. 

geheftet 60 kr. [42) 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentHcb einen Bogen stark mit den nöthigen a rt i s ti sehen Beigaben. Der Prännmerationepreia 
ist jährlich loco Wien 8 fl.ö. W. oder 61'hlr.1U Ngr. l!ilit franco Postversendung 8 fl.80kr.ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Be~cht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und AufbereitungsweBen 
BlUD..lllt Atlas als Gratis beilag e. Inserate. finden gegen 8 kr. ö. W. oder H':i Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften Jeder A. r t können nur franco angenommen werden. 

Druck von Xarl Winteruitz & Comp. in Wien. 
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Bericht 
über die am 12. und 13. September 1864 zu 
Joachimsthal abgehaltenen Sitzungen des Spe
cial-Comites des böhmischen Gewerbe-Verei
nes für Berg- und Hüttenwesen in Böhmen. 

Wir erlrnlten soeben nachstehenden Bericht freundlichst zu
gese°udet, welcher wieder eineu erfreulicben Beweis vuu der rege 
gewordenen Theilnahme der Berg- und Hiittenmänner an deu 
eigenen Berufsangelegenheitien gibt, einer 'l'heilnahme deren 
Vorbandenet,in die erste Vorbedingung zu der für unseren 
Berufsstaud so wichtigen „Selbstverwaltung" ist. Obschon un
sere eigenen Ansichten in einigen Punkten von den Resolu
tionen der Versammlung abweichen und wir uns vorbehalten, ge
legentlich daraui zurückzukommen, mü~seu wir doch die iiffent
liche Besprechung derselben dankbarst begriissen, da sie werth
volle Momente für die Klärung der hochwichtigcn, aber auch 
schwierigen und complicirten Fragen enthält, welche auf 
cler ~ngesordnung stan'den. Die thatsächlichen Erfahrungen 
wirklicher Fachmänner sind gernde bei solchen wesentlich 
massgebend, auch wenn man, wie wir es aussprechen müs
sen, kein Freund des nZwan·gesu und unnöthiger ,Anrufung 
behördlicher Intervention" ist, wo, unserer Ausicht nach der
selbe. Zweck sich auch durch eigene Thätigkeit hngsamer 
vielleicht, aber um so sicherer und iluucruder erreichen Hisst! 
- Wir geben den Bericht unverkürzt, um die Verhandlungen 
des bl.ihmischen Vereins auch in andern Hevieren möglichst 
vollständig zur Keuntniss zu bringen, uncl bedauern lebhaft, 
dass es uns nicht möglich war, denselben persönlich beizu
wohnen, weil wir im letzten Sommer, durch die "Leobner Ver
sammlung" - das nHarzer ßergfest in Clausthalu und die all
gemeine Ingenieur-Ver~ummlung in Wien, denen wir beiwohn
ten, verhindert wurden, auch noch zu einem vierten, uns ebenso 
interessanten Congress zu kommen. Jedenfalls kann ts keine 
erfreulichere Art der Verhinderung geben , als ein solcher 
Rflichthum an Fachzusammenkünften, es ist buchstäblich ein 
embarms de ricllesse ! - 0. H. 

Die Generaldireetion des Vereins zur Ermunterung 
des Gewerbszweiges in Böhmen hat das bei diesem Verein 
bestehende Comite für Eisenhüttenwesen und Steinkohlen
bergbau am 12. und 13. October 1863 zu einer Versamm
lung einberufen , in welcher über Antrag des Hen-n Dr. 
Kreuzberg drei wichtige Bes.chlüsse gefasst worden sind: 

1. Dass für die Zukunft die Versammlung die Benen
nung nComite von Fachmännern des Berg- und Hütten
wesens für Böhmenu annehmen solle. 

2. Das Comite spricht den Wunsch aus , es mögen 
seine Versammlungen kiinftighin alljährlich und zwar: al
ternirend ein Jahr in Prag , das nächste Jahr ausserhalb 
Prag stattfinden. 

:1. Im nächsten Jahre möge uie Vel'sammlung des Co
mitt\ für den BergbBu und das Hüttenwesen Böhmens An
fangs Septemb~r in Joachi msthlll abgehalten werden. 

In Folge dieser Beschlüsse wurde nun von der Gene
ral·Direction des Gewerbe-Vereines die Versammlung auf 
den 12. und 13. September l 864 zu Joachimsthal ausge
schrieben, und der untengefertigte Bergoberamts-Vorstand 
und dirigirende ßergrath J o s e p h W a 1 t her ersucht, den 
Vorsitz bei dieser Versammlung und die Leitung der Ver
handlungen bei derselben zu iibernehmen' was u~rselbe 

auch bereitwilligst zusagte. 
Bergrath W a 1 t h () r erliess an die Mitglieder des mon

tanistischen Vereins im Erzgebirge die Einladung zur Theil
nabme an dieser Versammlung und zu gleicher Zeit das 
Ersuchen um Beiträge zu einer für diese Versammlung ei
gens aufzustellenden Ausstellung von Mim'rlllien, geogno
stischen und Gangstiicken, sowie Hiittenproducten und mon
tanistischen Gewerbst>rzeuguissen. \Veiter hat der genannte 
Bergrath diese Vereinsmitglieder zu einer Versammlung 
nach Joachimsthal auf den 1 !. September eingeladen, um 
auch von Seite des montanistischen Vereins sich für diese 
wichtige Versammlung über das Verhalten zu berath
scblagen. 

Die von dem Bergrath Walther vernmt:tltete Aus
stellung von Erz- und Hüttenproducten und von Erzeug
nissen des montanistischen Gewerbewesens war in dem 
grossen Verhandlungssaale des k. k. P.ezirksarntcs in ge
ordneter Reihenfolge aufgestellt und umfasste sieben Grup
pen. 

Die erste Gruppe, VC'm k. k. Bergrath \Va 1 th er zu
sammengestellt, zeigte übersichtlich den Mineral- unu Erz
reichthum Joachimsthals mit seinem Silber, Uran, Kobalt 
Nickel, Kupfer, Vanadin, Eisen, Blei, Wismuth und Arse-, 
nik-Verbindungen. 

Die zweite Gruppe, von dem k. k. Joachimsthaler Hüt
tenamte aufgestellt, zeigte die Präparate von Uran , Ko-



halt und Vanadin mit ihrem Farbreichthum, dann Wismuth 
mit seiner schönen Krystallbildung, Nickclwürfel uud Blei. 

Die dritte Gruppe, vom k. k. Bergmeister V o g 1 aus 
Schlaggenwald zusammengestellt, enthielt die Mineralvor
kommuisse des Schlaggenwalder und Schönfelder Zinnberg
baues, sowie die damit zusammenhängenden Industrieer
zeugnisse, namentlich haben die von dem Schlaggenwal
der Zinngicsser A 1 o i s N c i d h a r t gelieferten Zinn waaren 
durch ihr schönes silberartiges Aussehen und ihre elegan
ten Formen allgemeinen Beifall erregt, sowie anderseits die 
Spennadeln und Haarnadeln der Witwe Dei m e 1 aus Schlag
genwald, die Blechlak.irwaaren des Bürgermeisters Russ 
aus Schönfeld, die elastischen Schreibtafeln von V o g 1 aus 
Schlaggenwald durch das Gelungene der Arbeit und Billig
keit der Preise Anerkennung fanden, 

Die vierte Gruppe, von dem Bleistädter k. k. Werkslei
ter Ne m c c c k ausgestellt, zeigte das Bleierzvorkommen und 
die andern damit einbrechenden Mineralien von Bleistadt. 

Die fünfte Gruppe umfasste die Industrieerzeugnisse 
von Platten und zwar waren von F. X a. v. K o 1 b Blechlöf
feln, Spiegel und Blechdosen, dann von Anton U 11 man n 
und F. A. G n ü c h t e 1, aus Breitenbach bei Platten, Blech
löffeln und andere Blechwaarcn nebst Beschreibungen aus
gestellt. Zur Ergänzung des Plattner Vorkommens wurden 
von dem Bergrathe W a 1 t her die Plattncr Mangan-Erze 
dieser Grube zugegeben, 

Die sechste Gruppe, von dem Herrn Johann Hoch
b er g c r aus Kahr bei Falkenau, zeigte die verschiedenen 
Berg- und Hüttenproducte seines ihm gehörigen Mineral
werkes iu Kahr. 

Die siebente Grt!ppe war den verschiedenen Gang
vorkommnissen des Joachimsthaler und Gottesgabcr Berg
baues gewidmet, und war diese Gruppe besonders für den 
Gang-Bergmann höchst interessant, da vollkommene Gang
stücke mit der ganzen Gangesfüllung vorhanden waren. 
Namentlich encgten zwei Stücke die allgemeine Aufmerk
samkeit und Interesse. Das eine Gangstück vom Herrn J o
ha n u Porkcrt, Bürgermeister iu Joachimsthal, vou dem 
gewerkschaftlichen Edelleut-Stollcn ausgestellt, zeigte in 
ö Zoll mächtiger Gangesfüllung 4 Zoll mächtig Uranerz; 
clas zweite, von dem k. k. Berggeschwornen W c s e 1 s k y 
von der Joachimsthaler östlichen Grubcnabtheilung ausge
stellt und von dem Johann Evangelisten-Gange herrührend, 
enthielt Uranerz mit rothcm Braunspath in verschiedenen 
Windungen. 

In dem grossen V crhandlungssaale des k. k. Bezirks
amtes, welchen Saal der k. k. Bezirksvorsteher Herr Hack
l er mit der grössten Be1·eitwilligkeit überlassen hatte, wur
den die Versammlungen am 12. September 1864 nach 10 
Uhr Früh unter dem Vorsitze des k. k. Bergrathes W a.1-
th er mit einer Ansprache desselben eröffnet, und die Ver
handlungen und Berathungen unter allgemeiner Theilnahme 
begonnen. 

Die Präsenzliste weisst folgende Theilnehmer an der 
Versammlung nach, und zwar die Herren: Bai er, k. k. 
Berggeschworner, Friedl, k. k. Bergbeamter, Med. Dr. 
Chy. Glückselig, Bergwerksbesitzer, Haidingcr, Fa
briks- und Bergwerksbesitzer, Hampe 1, k. k: Bergbeam
ter, H a m m e r , k. k. Berghauptmaunschafts-Bcamter, 
H ö c h e m au n , k. k. Tabakfabriksverwalter , Hut t er, k. 
k. Vorsteher der Joachimsthaler Rechnungsahtheilung, 
K ö t t.i g, Bergmeister und Bergreviers vorstand , Kuh n, 
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Montanist, M ö h 1 in g, pens. k. k. Bergmeister, Mora w e k, 
k. k'. Bergoberamtscassier, Mac a s y, Bergwerksbesitzer, 
Mann, k. k. Bergbeamter, Pa u 1 u s, k. k. peus. Berg
beamter, Po r ke rt 1 Bürgermeister uud Bergwerksbesitzer, 
Roh m, k. k. Bergamts-Actuar, Sieg 1, Berg- und Mine
ralwerksverwalter, Seid 1, k. k. Forstbeamter, V o g 1 , k. k. 
Bergmeister, V o g 1, k. k. Hüttenmeister, Vy so k y, k. k. 
Hüttencontrollor, Walther, k. k.Bergrath, Woraczek, 
Apotheker und Bergwerksbesitzer, Wes c 1 s ky, k. k. Berg
geschworuer, Wagner, k. k. Bergbeamter, Z ak o s t e 1 sk y, 
Realschullehrer. 

Regierungseommissär der k. k. Bezirksvorsteher 
llackler. 

Der Vorsitzende, Bergrath W a 1 t her, eröffnete die 
erste Sitzung und sprach in kurzen Worten die Befriedi
gung und den Dank der Montanisten Böhmens überhaupt 
und des Erzgebirges insbesondere dafür aus, claes der Ge
werbe-Verein sich entschlossen hat, auch ausserhalb den 
Mauern Prags von Zeit zu Zeit Versammlungen von l<~ach
rnännern zu berufen, um die Interessen und verschiedenen 
Wünsche des böhmischen Bergbaues zu berathen und die 
geeigneten Schritte zur Unterstützung der ersten und Er
füllung der letzten einzulciteu. Er berührte weiter die bis 
jetzt nicht beneidenswerthe Lage des böhmischen Berg
baues, den kein Vereinswesen zusammenführt und der in 
den Handelskammern nur spä1·1ich vertreten sei, und glaubt 
die Ueberzeugung aussprechen zu können, dass der böh
mische Gewerbeverein durch dieses Anerkennen der Wich
tigkeit des böhmischen Bergbaues sich um densclbeu vor
züglich verdient macht, welches Beispiel zur Nachahmung 
einladet; schliesslich spricht er die Hoffnung aus , dass 
durch vereinigtes Zusammenwirken Vlln Fachgenossen in 
den verschiedenen Richtungen nur Gutes und Erspriessli
ches für den böhmischen Bergbau zu Tage gefördert wer
den kann. 

Er theilt weiter mit, dass verschiedene Eingaben zur 
heutigen Versammlung eingesendet wurden, welche deu 
einen oder den anderen Fragepunkt des Programmes be
leuchten oder beantworten, und auf die Anfrage, ob die
selben sogleich der Versammlung vorgelesen werden sol
len, wurde beschlossen, dieselben bei den einzelnen Pro
grammspunkten vorzutragen; bloss die Eingabe des Herrn 
Berggeschwornen Tröge raus Presnitz wurde, da sie mehr 
allgemeiner Natur ist und sich auf den Zustand des Erz
gebirge-Bergbaues und auf eiuigc Missbräuche bezieht, so -
gleich vorzulesen beschlossen, und der Vorsitzende über
nahm es selbst, die Eingabe der Versammlung vorzutragen. 

Der Verfasser hebt iu der Eiulcituug hervor, dass bei 
dem Metallbergbaue im Erzgebirge, welcher nicht so wie 
der Kohlenbergbau zu g1össeren Unternehmungen anlockt, 
die uralte Einrichtung der Eigenlöhner, beziehungsweise 
die kleineren Bergbauunternehmungen eine grosse Rolle 
spielen und nicht seften die erste Grundlage zu grössereu 
Bergbauen geben, da durch sie verschiedene Schürfungen 
ausgeführt werden. Er wünscht, dass demselben mehr Auf
merksamkeit zugewendet, und für die kleineren Gewerk
schaften Erleichterungen erwirkt werden, welche nach sei
ner Ansicht in Folgendem bestehen : 

1. In de1· Herabsetzung der"Freischurfgebühr von 20 
fi. auf 5 fi. 

2. In der Herabsetzung der Massengebühr für deu 
Metallbergbau. 
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3. In der Einlösung jener Erze, welche als Begleiter 
der einlösungswiirdigen Erze in den Gängen und Lagern 
zugleich einbrechep. und bisher der eigenen Verwerthung 
der Bergbautreibenden anheimgestellt bleiben. 

4. In der Einführung eines neuen Erkaufstarifes der 
Erze. 

5. In der Einb.iziehung jener verwerthbaren Gesteins
arten , welche auf besonderen Lagerstätten einbrechen, 
bergmännisch gewonnen und aufbereitet werden müssen, 
ferner von Haldenbergen , Pochwerksabfällen und Schla
cken in die Reihe der vorbehaltenen Mineralien, da sie oft
mals eine wesentliche Unterstützung des Bergbautreiben -
den bilden und für Hüttenwerke als Flussmittel von gros
sem Interesse sind. 

6. In der Erwirkung einer Unterstützung des Erzberg
baues aus Landesmitteln. 

7. In der Bekanntmachung aller den Bergbau berüh
renden Verordnungen mittelst Rundschreiben an die Berg
revieraussehüssc zur Mittheilung au die Berg· und Hütten
verwaltungen. 

8. In der Einführung der Arbeitsbücher an Stelle der 
bishefigen Abkebrscheine, endlich 

9. In der Betbeilung der Bergbautreibenden mitDuppli
catcu der jährlich vorzulegenden statistischen Ausweise, 

Nachdem mehrere dieser Wünsche Prograwmspunkte 
berühren, wurde beschlossen, dieselben bei Verhandlung 
der einzelnen Programmspunkte mit in Betracht zu ziehen, 
die anderen jedoch, welche in der Eingabe noch enthalten 
sind, nach Zulass der Zeit zu beratheu. 

Es wurde hierauf der erste Programmspunkt be
sprochen: 

1 ~W e 1 c h e W ü n s c h e s i u d i u B e z i eh u u g au f die 
Orgauisirung der Bruderladen vorzugsweise laut 
gewordeu?u 

Hüttenmeister Vog 1 spricht den Wunsch aus, es möch
ten die Bruderladen· Statuten dahin geregelt werden, dass 
das Provisionsausmass, welches im Allgemeinen zu gering 
ist, nach einer iw Verhilltniss der Anzahl Dienstjahre und 
der Höhe des letzten Schichtenlohnes in einer mathemati
schen Stufenfolge steigend bemessen würde, und bezieht 
sich auf sein diessfälliges Elaborat in der 11 Oesterreichi
schen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1863. u 

Köttig meint, dass es in Teplitz den Gewerkschaften 
frei stehe, den Bruderladen beizutreten oder nicht. Das 
habe nun aber die grossen Nachtbeile, dass 

1. die grössereu Gewerke gar keine Bruderladen er
richten. 

2. Die Errichtung der Bruderlade allein den kleineren 
Gewerken überlassen bleibe. 

3. Die Arbeiter wegen Erlangung eines grössereu Loh
nes gerade bei den grösseren Gewerken, wo keine Bruder
laden bestehen, in Arbeit treten. 

Er stellt den Antrag, dass von Seite der Behörde den 
Gcw erken ein Termin gesetzt werden möge, binnen wel
cher Zeit sie entweder einer Bruderlade beitreten oder ei
gene Bruderladen errichten müssen. 

M ö h 1 in g glaubt , das Reviersbruderladen errichtet 
werden sollen, wo alle kleineren Reviere darin nufgehen. 

Glückselig ist für den unbedingten Beitritt in eine 
Bruderlade, jedoch gegen eine allgemeine Bruderlade, und 
glaubt das Interesse am Besten gewahrt, wenn dieselbe 
nach B erghauptmannschafts • Bezirken gebildet und für 

die Statuten derßclben gleiche Grundzüge vorgezeichnet 
werden. 

· K ö t ti g spricht sich gegen den Zwang aus, dass alle 
Bruderladen zu gleichen Statuten verhalten werden, 

G 1 ü c k s e 1 i g meint , mau sollte den Lohn mit den 
Jahren wachsen lassen, in Folge dessen die Arbeiter an ein 
stabileres Leben gebunden würden. 

Mö b li n g und K ö t ti g meinen, wer dieselben An
sprüche macht, hat dasselbe zu leisten, wesshalb nach dem 
Verdienste die Einzahlung zu erfolgen habe, wornach sich 
dann das Provisionsausmass zu richten hat. 

Vorsitzender weint, dass eine bestimmte Frist ge
geben werden soll , in der die einzelnen Gewerkschaften 
entweder zum Beitritte oder zur Errichtung von Bruderla
den verhalten werden sollten. 

Bergmeister Vogl hebt hervor, dass der Beitritt 
der Gewerkscliaften und die Errichtung von Bruderladen 
im Berggesetze begründet sei, dass es also nur wünschens
werth erscheint, die Berghauptmannschaften anzuf!"l'hen, 
diese Bestimmung durch Setzung einer Präclusivfri~t für 
den Eintritt oder Neuerrichtung durchzuführen. 

Der Vorsitzende formulirt, nachdem noch einige 
Redner dafür gesprochen, den Antrag: 

Es mögen die Bergbehörden angegangen 
werden, die Gewerkschaften zur Errichtung 
der Bruderladen zu verhalten, oder deren Bei
tritt zu einer schon bestehenden einzuführen, 
und ihnen dazn eine Präclusivfrist zu setzen. 

Bei der Abstimmung einstimmig angenommen, 
Ueber den Umfang und die Ausdehnung der Bruder

laden eröffnete sich weiter folgende Debatte: 
Glückselig nimmt seinen früher gestellten Antrag 

auf, welcher dahin lautet, dass das Interesse am besten ge
wahrt werde , wenn Bruderladen nach Berghauptmann· 
schafts-Bezirken gebildet werden, und sämmtliche Gewerk· 
schaften desselben dieser Bruderlade beizutreten verhal
ten werden. 

Bergverwalter Sieg! zweifelt, dass jene Gewerk
schaften, welche bereits Bruderladen besitzen, sich mit 
andern Bruderladen vereinigen möchten. 

Der Vorsitzende schliesst sich diesem Zweifel an, 
und führt hiebei die Schwieril,!keiten bei der Vereinigung 
der ärarischen Bruderlade von Joachimsthal mit den ehe
mals ärarischen Bruderladen von Gottesgab, Platten und 
Weipert an. 

Glückselig glaubt, dass die Vereinigung mehrerer 
Bruderladen nach Revieren auszuführen sei. 

Mühling schliesst sich dieser Ansicht an, wohinge· 
gen der 

Bergverwalter Sieg 1 seinen Zweifel aufrecht erhält, 
dass diese Vereinigung nach Revieren durchführbar sei, 
indem diejenigen Bergarbeiter, die bereits in einer beste
henden Bruderlade vereinigt sind, und gleichsam das mit· 
unter nicht unbeträchtliche Vermögen derselben bilden 
halfen , sich schwer von diesem Besitz zu Gunsten einer 
andern Bruderlade trennen. 

Der Vorsitzende glaubt statt einer thatsächlichen 
Vereinigung mehrerer Bruderladen die V 1ueinigung durch 
das moralische Band von auf gleichen Principien ruhenden 
Statuten herbeizuführen. 

Als Vermittlungsantrag glaubt B er g meister V o g l 
statt der Vereinigung der Bruderladen in eine Revier-Bru-

* 
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derlade, den Wunsch auszusprechen, die Vereinigung 
möglichst vieler Bergbaue zu einer Bruqer
lade anzustreben, welcher Antrag auch angenommen 
wurde. 

Der Vorsitzende übergeht nun zur Debatte über 
den vom Hüttenmeister Vogl zuerst vorgebrachten Wunsch, 
das Provisionsausmass nach Verhältniss der Dauer der 
Dienstzeit und der Höhe des 1 etzten Lohnes betreffend. 

Dem entgegnet sowohl Dr. Glückselig als Sie gl 
mit den bei der Bruderlade der Starkischen Werke beste
henden Uebungen nach Verhältniss der Dauer der Dienst
zeit und der Grösse des eingezahlten Betrages. 

Der Vorsitzende glaubt, dass die Eruirung des einge
zahlten Betrages viele Schwierigkeiten bietet, und eine 
sehr complicirte und zeitraubende Verrechnung eingeführt 
werden müsste, da die Einzahlungen der einzahlenden Ar
beiter, welche, wie dieses bei ärarischen Werken der Fall 
ist, in einem Monate häufig aus vielen Partialbeträgen be
stehen, für jeden Arbeiter separat verbucht werden müssten. 

Sieg! findet in der Schwierigkeit der Verrechnung 
keine Ursache zur Zurückziehung seiner Ansieht, weil dem 
Bruderladen·Rechoungsführer die summarischen Verdienst
ausweise der Arbeiter einer Grube von deren Verwaltung 
übergeben werden müssen. 

Nach einer kurzen Debatte dieses Gegenstandes stellt 
der Vorsitzende den Alternativantrag zur Abstimmung: 

"Soll das Provisions aus m ass nach der Dauer der 
Dienstzeit und dem letzt bezogenen Lohne geregelt 
werden" - wird nicht augeuommen. 

„Soll dieses nach der Dauer der Dienstzeit 
u n d der Höh e d es eing e z a h 1 t e n Be trage s g e r e-
g e lt werden" wird mit Majorität angenommen. 

• (Fortsetzung folgt.) 

Die Bedrängnisse der Eisenindustrie Steier
marks und deren mögliche Hilfe. 

Mit beRondercr Rücksicht auf das Bruck-Steyer'sche Bahn
project erörtert von J. Deo h a r d t, k. k. Ingenieur. 

(Schluss.) 

Ein solches Capital muss ausgelegt werden, um eine 
Eisenindustrie für Steiermark und Oberöster
reich erst zu schaffen. 

Durch das Inslebentreten dieser Bahnstrecken erhal
ten unsere unermesslichen , im Schoosse der Erde brach 
ruhenden Erzlager ihren wahren W erth, und die Förde
rung derselben in weitere Thäler werden einen nie geahn
ten Aufschwung in der Eisenproduction hervorrufen , ja 
eine solche Massenerzeugung könnte vorbereitet werden, 
wie solche nur in dem eisernen England und in dem Mu
sterstaat Belgien anzutreffen ist. Hochöfen wä1·en theils 
nach Bruck und Leoben zu stellen, und mit den aus Fünf
kirchen in Ungarn zu bringenden Coaks zu speisen, am an
dern Ausgangspunkte der Bahn kämen die Hochöfen nach 
Enns zu situiren *), hier würden die Coaks aus der Pilsner 
Kohle erzeugt, über Budweis zuzubringen sein. Die reich-

*) Wenn sich nur die nHochöfenu so leicht und wohlfeil 
versetzen liessen, wie etwa nSparherde" ! !? Man denkt sich 
in der Begeisterung für eine nützliche Idee Vieles leichter 
als es in den capitalarmen und in Neuerungen etwas bedäch
tigen Alpenländern sich praktisch gestalten dürfte!! D. Red. 

haltigen Spateisensteine von den freigebigen Erzbergen iu 
Eisenerz genommen, und nach beiden Endpunkten der neu 
projeetirten Bahn verfrachtet, gäbe nicht nur ein Erblasen 
des besten Coaks-Eisens, sondern die mögliche Massener
zeugung würde selbst den ganzen Continent mit dem bil
ligsten Rohproducte versehen können. 

Herr Ministerialrath Tunner hat den Calcul gestellt, 
dass wenn die Erze per Achse von Vordernberg nach Leo
ben gestellt würden, die Coaks zu ihrer Verhüttung per 
Bahn von Fünfkirchen könnten zugebracht werden, so käme 
loco Hütte der Centner Coaks-Eisen nur auf :2 fl. 2 kr, zu 
stehen. 

Jedoch das Holzkohleneisen, dessen Erzeugung durch 
den Bestand der Wälder beschränkt ist, dürfte in jenen 
Orten erblasen werden, von welche der Holzkohlenbezug 
nach den Hochöfen die kürzeste Entfernung erreicht. Un
ter Einem könnte das Bessemern für die billigste und grösst
möglichste Stahlerzeugung Einführung finden, um auch die
sen wichtigsten Industriezweig um so mehr auf den höch
sten Standpunkt zu versetzen, dR die Holzkohlen-Roheisen
erzeugung in England wegen der von Jahr zu Jahr theurer 
und seltener werdenden Holzkohle bald ganz verschwinden 
dürfte. ' 

Diese beantragte Verbindungsbahn ist eine Lebens
frage nicht bloss für die Eisenindustrie unseres Landes, 
sondern auch für den ganzen eisenindustriellen Bezirk 
Oesterreichs, weil dadurch namentlich die Entfernungen 
für den Absatz der Producte und für die Zufuhr der Hilfs
stoffe auf ein Minimum reducirt werden würden. 

Die Bahn hat aber auch eine grosse handelspolitische 
Bedeutung für das Reich, wenn man bedenkt, dass die Fort
setzung dieser Bahn durch Böhmen dienäehste Verbindung 
zwischen Hamburg und Triest sein dürfte. Ausserdem ge
währte sie durch die Einmündung in die Westbahn dieser 
eine grössere Rentabilität, denn so wie ein Fluss durch 
Seitenbäche erstarkt, um auf seinem Rücken grössere La
sten zu tragen, so kräftiget sich das Erträgniss einer Bahn
strecke durch Abzweigungen nach industriellen Thälern. 
Es dürfte durch jene Bahnverhindung das Einkommen der 
Westbahn dergestalt gehoben werden, dass die dieser letz
tem Bahn bereits garantirte Staatssubvention sich nicht 
nur bedeutend verringerte , sondern Aussicht vorhanden 
wäre, dass dieselbe gänzlich entfiele. 

Wir sehen , wie langsam die W Rhrheit sich Bahn 
bricht, und doch verlangen diese besprochenen Uebelstände 
eine schnelle Lösung für die Besserung unserer Zustände. 

Steiermarks Eisenindustrie bleibt insolange ausge
schlossen aus dem allgemeinen Weltverkehr, bis wir durch 
das unüberwindliche Zaubermittel des billigen Preises eine 
ganze Umwälzung hervorgerufen haben. Einern Lande müs
sen für eine zeitlang gewisse Opfer gebracht werden, da
mit die werthschaffenden Productivkräfte so erstarken, dass 
die durch sie gehobene Industrie den höchsten Standpunkt 
erreichi. Diese werden wir jedoch nur dann erzielen, wenn 
wir uns hier der Dienste der Naturkräfte bemächtigen, hie
durch die Production erleichtern und zu ihrer höchsten Po
tenz steigern, 

Wie oft im Leben des einzelnen Menschen heilsame 
Krisen eintreten, wo alle seine geistigen und leiblichen 
Kräfte auf eine Erneuerung des ganzen Organismus hinar
arbeiten, so auch imLeben des Volkes. Hat im solchen Falle 
das Individuum die moralische Kraft, einem entschiedenen 
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Vorschreiten energisch die Wege zu bahnen, ohne Bedau
ern mit der Vergangenheit abzuschliessen, die Gegenwart 
klar ins Auge zu fassen , und die dargebotene Hand der 
Zukunft mit Entschlossenheit zu ergreifen, so werden er
neuerte und wiedergeborne Zustände aus jener Krisis her
vorgehen , welche den glücklichsten W eudepunkt seines 
Daseins bezeichnen. Erlahmt aber der Mensch mitten im 
Kampfe, kann er sich nicht losmachen von den geliebten 
oder verhassten Erinnerungen der Vergangenheit, lässt er 
sich betbören von den Rücksichten der Gegenwart, thut er 
zagend wieder zwei Schritte zurück, wenu er begeistert 
einen vorwärts getban, dann wendet ibm die flüchtige Göt
tin des Glückes hohnlachend den Rücken, und lässt einer 
Reaetion den Lauf, die dem unleidlichen alten Zustande 
noch das Bewustsein zugesellt , dass es dann besser ge
worden wäre, falls dem Wissen und Wollen das Vollbrin
gen entsprochen hätte. 

Mögen daher die ßerufenen bald das Getriebe*) finden, 
welches das Schwungrad der darniederliegenden Eisenin
dustrie in Gang setzt, und nicht zu viel auf Oesterreichs 
nunerschöpfliehe Hilfsquellen" pochend, sich uoch lange 
Illusionen hingeben, das~ die kommende Zeit von selbst 
Hilfe bringen werde, während sieh doch nur erwarten lässt, 
dass, wenn nicht bald Hand ans Werk gelegt wird, die Lage 
der schwer getroffenen Industriegebiete eine immer trost
losere und endlich ganz rettungslose werden müsste. 

Die alte Zeit muss eingesargt und begraben werdeu, 
das beglückende Dampfross muss auch unsere Berge er
steigen und Aufklärung schaffend 1 fernere Thäler durch
ziehen. Millionen Centner leicht gewonnener Erze müssen 
die langen Wagenzüge befrachten, und auch den entfernt 
gelegenen.•Hochöfen zur Verhüttung zueilen. Danu werden 
wir die schöne Einfachheit der Mittel erkennen, durch wel
che unser Land auf !'line höhere Stufe de1· Bildung und des 
Wohlstandes gebracht wurde. . 

Eisenerz, am 3. November 1864. 
Joseph Dcnhart m. p., 

k. k. Ingenieur. 

Ueber das sogenannte Qualitäts-Eisen und 
die Bedingungen seiner Erzeugung. 

(Fortsetzung.) 

Der wohlbekannte Röstprocess der 1':isencrzc, wel
cher in der Regel bei beschränktem Luftzutritt uud ziem
lich niedrigem Hitzegrad durchgeführt wird, bewirkt mit 
einiger Sicherheit nur die Umwandlung des Sc.hwcfelkicses 
in das Einfach-Schwefeleisen, indem die weitere Oxydation 
zu schwefliger Säure in den Röstöfen in geringem .Masse 
vor sieb geht. Die Erzstücke sind im allgemeinen zu fest 
und zu dick, nls dass der Sauerstoff der atmosphärischen 
Luft, sie so leicht angreifen und rasch durchdringen könnte. 
Sehr häufig lässt sich sogar beobachten, dass die Tempe
ratur zu niedrig gehalten blieb, um auch nur allen Schwe
felkies vollständig zu zersetzen, weil man bei gehöriger 
Steigerung der Hitze ein theilweises Schmelzen der Erze 
oder Bildung von Eisensilicat zu besorgen pflegt. Die so 
schwach abgerösteten Eisenerze werden gewöhnlich auf 

*)Und dill "Capitalien~ fügen wir diesen auch von 
ons getheilten Wiinschen - seufzend bei!! D. Red. 

grosse Halden abgestürzt und der weiteren Verwitterung 
an der feuchten Luft ausgesetzt, wobei der allmählig ent
stehende Eisenvitriol sammt den basischen Salzen durch 
Regen ode'r künstliche Bewässerung fortwährend ausge
waschen und nach und nach entfernt wird. 

Diese letzte wichtigste Operation nimmt aber zu ihrer 
gründlichen Durchführung eine ausserordentlich lange Zeit 
in Anspruch, die meistens einige Jahre beträgt, bei sehr 
kiesigen Erzen wenigstens, wie man sie gerade als Beglei
ter der sonst vortrefflichen Eisenspathe und Magneteisen
steine am häufigsten antrifft. Die Ursachen die~es Uebel
standes wurden bereits angedeutet; einmal trotzen noch 
unzersetzte Kiestheilchen hartnäckig den Einflüssen der 
Witterung und dann geht selbst die vollständige Oxydirung 
des gebildeten Einfach-Schwefeleisens ungemein langsam 
von statten, weil Erzstücke von Nussgrösse und oft weit 
mehr dem Angriff der Atmosphäre eine viel zu geringe 
Oberfläche darbieten. 

Diesem bedeutenden Zeitverluste und erheblich grös
sercn Kostenaufwande wäre wirksam zu begegnen, crstlich 
dadurch, dass beim Rösten selbst die Temperatur etwas 
höher gehalten wird, auf die Gefahr hin, da und dort klei
nere Autheile des Erzes zum Schmelzen zu bringen, wel
che sich in anderer \V eise unschiidlich machen lassen; so
dann dadurch, dass das gesammtc fertige Röstgut auf me
chanischem Wege unmittelbar in Pulver verwandelt und 
erst in solchem Zustande feiner Vertheilung der planmäs
sigen Durchwitterung und Auswässerung unterworfen wird. 
Es kann kaum einem Zweifel unterliegen , dass die gründ
liche Entschwefelung kiesiger Erze bei einem sorgfältigen 
Verfahren dieser Art höchstens so viele Wochen beanspru
chen würde, als sie dermalen zuweilen Jahre dauert. Die 
weitere 1''rage, ob andere .Rücksichten es gestatten, diesen 
kürzeren \V cg auch im Grossen überall einzuschlagen, 
wollen wir später erörtern. 

Der Schwefel kommt als Eisenkies nicht allein in 
den Erzen, er kommt in derselben Gestalt ebenso häufig in 
gewissen mineralischen Brennstoffen vor, in den Steinkoh
len voruämlich, womit die Erze in den Schachtöfen ver-

, schmolzen werden, und hier ist seine Erscheinung sogar 
noch gefährlicher und schwieriger zu bekämpfen. Zwar ist 
man längst bemüht, durch den Process der Vercoaksuug 
diese Kiese zu ersetzen und ihren Schwefel auszutreiben. 
Allein man weiss, dass auch hierbei nur das eine Ae1iuiva
lent Schwefel beseitigt wird, während das z w c i te abermals 
als Einfach· Schwefeleisen in den Coaks zurückbleibt. Es 
scheint demnach eine ähnliche Verwitterung und Ausla.u
.gung für solche Coaks angezeigt, wie für die Erze, um auch 
ihnen diesen letzten Antbeil Schwefel in Form von Eisen
vitriol etc. zu entziehen. Ob Versuche in dieser Richtung; 
schon gemacht ~·nrdcn, ist mir nicht bekannt, wohl aber, 
dass alles Coaks-Roheisen in der Regel weit mehr Schwefel 
enthält, als das mit Holzkohlen erblasene Roheisen*). 

Die Art und Weise der schädlichen Einwirkung schwe
felhaltiger Coaks ist nicht ganz so einfach, wie jene des in 
den Erzen zurückgebliebenen, etwa der Röstung cntgan-

*) Desshalb möchten wir das Verschmelzen steirischer 
~rze mit schwefelhaltigen Coaks in den im vorangehenden 
Artikel befürworteten nZukunfts-Hochöfen an der Ennsu für 
die Qualität des Eisens nicht unbedingt rathen, wenigsten• 
nicht ohne bedeutende Reformen tn der Manipulation. 

D. Red. 
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genen Schwefeleisens, :Sicht früher als bei der Verbren
nung vor dem Gebläse macht sich die Gegenwart des Ein
fach-Schwefeleisens in den Coaks geltend und bemerklich, 
indem durch den Sauerstoff des Windes erst die vollstän
dige Zersetzung bewirkt und schweflige Säure entwickelt 
wird. Dieses letzte Gas wird zwar dem flüssigen Roheisen 
im Schmelzraume, wegen der kurzen Zeit ihrer Begegnung, 
wenig Nachtbeil bringen, obwohl seine Zcrlegbarkeit durch 
weissglühendes Eisen kaum in Frage steht. Weit bedenk
licher aber ist die nachfolgende längere Berührung des so 
erzeugter. schwefligsauren Gases mit den glühenden Coaks
massen der höheren Schichten der Schmelzsäule. Auf diesem 
weiten Wege wird jenes Gas durch die überschüssige Kohle 
höchst wahrscheinlich so zerlegt, dass Kohlenoxydgas und 
Einfach-Schwefelkohlenstoff entstehen, von denen die letzt
genanute gasförmige Verbindung vorhandenes Eisenoxydul 
oder bereits reducirte Eisentheilehen bei Hothgluth leicht 
wieder in Einfach-Schwefeleisen umzuwandeln vermag. Hat 
aber die erwähnte Reaction in den oberen Räumen des 
Schachtes einmal stattgefunden, dann ist sehr wenig Aus
sicht vorhanden, rlen Uebergang dieses neugebildeten 8chwe
feleise11s in das Roheisen selbst bei der unmittelbar nach
folgenden Einschmelzung im Gestelle verhindern zu kön
nen. Es wird daher alles darauf ankommen, einer so uner
wünschten Einmengung des Schwefels bei Zeiten vorzu
beugen. 

In dieser Hinsicht verspricht nun die reiue Kalkerde 
die beste Wirkung zu thuu. In der That scheint in hoher 
Hitze die Anziehung d1•s Calciums zum Schwefel jene des 
Eisens noch zu übertreffen. Dafür spricht wenigstens das 
Verhalten mancher Hochofenschlacken, welche aus sehr kie
sigen Erzen mit Holzkohle erblasen und glühend mit Was
ser begossen einen durchdringenden Schwefelgeruch ver
breiten und damit ihren reichen Gehalt an Scbwefelcalium 
vcrrathcu. Es lässt sich hieraus vermuthcn, dass der Kalk 
in der W eissglühhitzc sogar fertig gebildetes Schwefeleisen 
zu ereetzcn im Stande ist, wo er damit in nächste Berüh
rung gelangt; um so gewisser wird er die Neubildung des
selben Schwefeleisens verhindern, sobald er in der Lage 
ist, die freien Eiscutheilchen überall zu begleiten und von 
allen Seiten so zu umgeben, dass die aufsteigenden Schwe
felgase so zu sagen, durch Kalkerde filtrirt werden, bevor 
sie das Metall selbst erreichen können. Diese Bedingung 
wird aber dann am besten erfüllt sein, wenn sowohl Eisen
erz als Kalk zu Pulverform gebracht und in diesem Zu
stll,Jlde feiner Vcrtheilung sorgfältig vermengt werden, ehe 
sie dem Schachte aufgegeben wurden. Damit wäre denn die 
Methode der Beschickung angedeutet , welche zu wählen 
sein wird, um auch mit schwefelhaltigem Brennstoff noch 
ein schwefelfreics qualitätmässiges Roheisen zu erblasen. 

Endlich bleibt zu untersuchen, wie sich gewisse sch we
fels1rnre Verbindungen, welche in den Eisenerzen oder in 
den Aschen mancher Brennstoffe vorkommen, beim Ver
schmelzen im Schachtofen verhalten. Der Gy p s und der 
S eh w e rs p a t h sind es besonders, welche hier in Betracht 
kommen, In Berührung mit Ucberschuss von glühender 
Kohle werden diese Minerale in Schwefelcalcium und Schwe
felbarium übergehen, Verbindungen, von welchen keine Ge
fahr mehr für das Eisen zu besorgen ist , da sie in der 
Schlacke bleiben. Allein derjenige Antheil von Gyps etc., 
welcher dieser redueirenden Einwirkung d,_er Kohle etwa 
entgeht , kann und muss in der höhern Temperatur, des 

Schmel:.1raums seine letzte Zersetzung erleiden, durnh die 
das Erz begleitende Kie11elsäure , welche allen Kalkgehalt 
zu verschlacken strebt, während sie die mit ibm verbun
dene Schwefelsäure n.ls schwefligs aures Gas austreibt. Wir 
befinden uns damit iu demselben Fall, welchen früher ein 
Rückstand von Schwefeleisen in den Coaks veranlasst bat. 
Es wird daher auch dasselbe Gegenmittel angezeigt sein, 
nämlich allseitige Umhüllung der kleinsten Erztheilchen 
durch freie Kalkerde , welche in der ß eschickung so stark 
wie möglich vorherrschen soll. 

Au dieser Stelle sind noch die sehr guten Dienste zu 
erwähnen, welche ausser dem Kalke besonders das gemeine 
Kochsalz zur ßckämpfung des Schwefels zu leisten ver
möchte, w ofcrn seine Anwendung uich t zu kost
bar gemacht würde. Die Dämpfe des Chlor11atriums näm
lich sind in Berührnng mit glühendem Einfach-Schwefel
eisen stets geneigt, sich gegenseitig in Chloreisen und Schwe
felnatrium umzusetzen, vou denen das erst!! tliichtig unrl 
unschädlich ist, während das andere sicher in die Schlacke 
eingeht. Ein geringer Zuschlag von Kochsal:r. zur übrigen 
ßcschickung kann somit unter den angegebenen Umstiin
den nur sehr günstig uud auf die Qualität des Roheisens 
vortheilhaft einwirken. (Fortsetzung folgt.) 

Literatur. 
Das Kupfer und seine Legirungen. Mit hesonclerer Berück

sichtigung ihrer Anwencl1mg in dH Technik. Von )) r. Ca r 1 
ll i s c hoff. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. 
Berlin LSG5. Verlag von Julius Springer. 8. :llti Seiten. 

Der Verfasser heabHichtigte - ühnlich wie iu llezug auf 
das Eisen es längHt der Fall ist -- dem Kupfer und seinen 
Lcgirnngen eine sei hststiindi ge Bearbeitung zu Theil wer
den zu lnssen, die ihm bisher noch nicht in solcber Vollstiin
digkcit zu Tb eil geworden. Er beginnt mit dem g es chic h t-
1 i eh eu Th e i 1 e von den enten Kenntnissen vom Kupfer im 
Alterthume 1111d den schon den Alten htiknnnten Verbindun
gen desselben. Dabei konnte er nicht umhin das modern ge
wordene Gebiet der Forschungen über Pfalbauten und alte 
Culturreste der llronze-Zeit zu berilhren, und gibt dieser hi
storischen, 1111ziehend geschriebenen Schilderung durch die 
Mittheiluog iiher den Bergbau- uncl Hilttenhetrieb der Alten 
und der Analysen ihrer Legirungen ein technisches Interesse. 

Der 11. Theil behandelt die Metallurgie des Kupfers, be
ginnend von seinen physikalischen Eigenschaften, Verbindun
gen und Beimengungen, übergehend "nf die Erze desselben 
(Mineralogie ~es Kupfers) und auf den KupferhiUtenprocess, 
dessen verschiedene Methoden auf circa -10 Seiten in ihren 
charakteristiscben Zügen abgehandl:llt werden, Fast ebensoviel 
Raum und sorgfältige Behandlung ist der nweiteren lle
arb citung des Kupfers" gewidmet, und dicss ist um so 
danlrnnswerther, da sich allgemeine hilttenmännisehe Werke 
selten so eingehend mit diesem Theile der Kupfer-Industrie 
befassen. Ganz besonders aber linden die Kupferlegirungeu 
(8. 141-316) eingehende Erörterung, und bilden so :i;u sagen 
den Kern des gan:i:en werthvollen Buches. Mit vollem Recht sagt 
der Autor: „Mao sei berechtigt jede Lr6irung als ein neues 
Metall zu betrachten - und bewirke durch das Legiren des Me
talls beziehungsweise eine Metallveredelung, zwar nicht im 
Sinne der Alchemie, wohl aber im wahrhaft praktischen Sinne. 
Selbst die edlen Metalle, wie Gold und Silber können durch 
LPgirung mit dem weniger edlen Kupfer ~och verbessert 
und für vielfache Zwecke geeigneter gemacht werden, indem 
das Kupfer sie hilrter wacht, und so gegen zu starke Ab
nutzung schützt.• 

Dieser manches Neue und sehr viel Interessante und 
praktisch Beachtenswerthe enthaltende Th eil, wird von uns •· 
gelegentlich in Notizen uud Noten wohl noch öfters benützt 
werden, da es nicht möglich ist, in einer literarischen Anzeige 
alles Bedeutsame desselben hervorzuheben. 
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Wir wollen hier nur erwähnen, dass der Verf. (S. lli 1) 
das bei uns in den letzten Jahren vielgcnannte Aicbmctall 
für nbis auf die Bruchtheile iibereinstimmend" mit einer von 
J. Ge g de erfundenen Legirung erklärt, dass auf S. lli6 eine 
tabellarische Zu~ammeustellung der Kupfer-Ziuk-Legirungen, 
S. 219 eine ähnliche der Legirnngen aus Kupfer, Zink und 
Zinn, und S. 271 der Edellegirungen (Neusilber etc.) gegeben 
wird, dass dieZRpfenlKger-Metalle, der Glocken- und Geschütz
guss - die Miinz- und Medaillenlegirnngen, die sogenKnnten 
Brittania - Metalle u. A. m. :rndührlieh besprochen werden. 
Dabei ist unnöthige Weitläufigkeit vermieden und - ohne 
gerade Quellenangaben ganz zu vernachliissigen , mit Citaten 
keine Verschwendung getrieben worden. - Die Ausstattung 
sowohl was Druck und Papier, als was die Holzschnitte be-
trifft, gehört zu den Besten ihrer Art. 0. H. 
Das mährisoh-schlesische Steinkohlen-Revier· bei Mäh-

risch-Ostrau. In bergmännischer lleziehung beschrieben 
von Wilhelm J i ci n s k y, MRrkscheider bei den Kohlenwer
ken der k. k. ausschl. priv. Kaiser Ferdinands - Nordbahn. 
Mit einem Atlas in 5 Foliotafeln und zahlreichen Holzschnit
ten im Texte. Wien. V erlag von Carl Ger o 1 d's Sohn. 1 SG5. 

Wir waren in diesem Jahre schon einmal in der ange
nehmen Lage einer ausführlichen und trefflich geltalteuen 
Monographie eines wichtigen österrr.ichischen Bi>rgbaues zu 
erwiihuen, nämlich der im Juhrbuche der montanistischen Lehr
anstalten ent.lrnltenen lhrstellung des Silberbergbaues vou 
Pf i b r am durch den k. k. ß~rgrath und Professor Fa 11 er. Es 
ist erfreulich, dnss wir schon wieder \'Oll einer iihnlicheu, ein 
wichtiges Bergrevier umfas8enden Arbeit berichten l<önuen, 
welche uns des interessante währisch-schlesische Kohlenrevier 
bei Mährisch-Ostrau vorführt. 

Die Veranlassung dieser Arbeit war die im September 
1863 in Mlihrisch-Ostrau tagende Versammlung vou 13erg
uud Hüttenmännern, fiir welche ursprünglich der V erfnsser 
sein ·werk bestimmt hatte. Die Drucklegung stiess jedoch auf 
Hindernisse und die Versammlung erhielt in dankenswerther 
Weise durch den Herrn Bergdirector Andre eine zwar lrnrze, 
aber sehr anziehende Skizze des Ostrnuer Reviers als Ersutz 
und Vorläufer dieser in seiner Ausführlichkeit fiir die V er
sammlnng selbst wahrscheinlich zu grossen Monographie, de
ren Erscheinen ein Jahr später keineswegs als verspätet an
zusehen ist, sondern vielleicht eben zu rechter Zeit lrnmmt, 
um das durch jene Versammlung angeregte Interesse an dem 
Mährisch-Ostrauer Kohlen-Reviere zu befriedigeu. 

Diese Befriedigung wird auch jeder Leser aus dem In
halte dieser von dem Verfasser mit einer bescheidenen und 
anspruchslosen Vorrede eingeleiteten Monographie schöpfen, 
und wir diirfeu Herrn Jicinsky aufrichtig Glilck wünschen, 
dass es ihm gelang, sich mit einer so gediegenen Erstlings
arbeit (wenn wir uicht irren!)' in der Literntur des Faches 
einzuführen. Schon die Anordnung und Verthcilung des Stof
fes verdient Lob. Auf das Vorwort, worin des Antheils der 
Herren Ott und Jahn an der Zusammenstellung der Ueber
siehtskarten, sowie der Benützung der Hohen eggcr'schcn 
und Kotistke'schen geologischen Daten und der Unter
stützung der Local-Bergbeamten in dankbaren Worten ge
dacht wird, folgt 1. G eo g r a phi s c h e Lage; II. Ge o g n o
stisch c Beschaffenheit; III.Technischer 1'heil; IV. Die 
einzelnen Grubenreviere; V. Statistische Daten; 
VI. Anhang. Der ntechnischeu Theil schildert in gedrängter 
und doch geniigend verständlicher \Veise, mit Tafeln und 
Holzschnitten erläutert 

1 
die Bohrungen 1 den Stollen betrieb, 

das Sehaehtabtenfen, die Filllortsherstelluug, den (~uerschlag
betrieb des Reviers iu seinen Eigenthümlichkciten; deren lo
cale Einzelheiten, zum Theil in IV bei der 13e~chrcibung der 
einzelnen .Gewerkschaften"*) vorkommen, wo insbesondere 
die Maschinen, die Coaksöfen, die Wasserhebung u. dgl. ein
gehend dargestellt werden. 

*)Dass der Verfasser dem sprachlich und bergrer.htlich un
richtigen österreichischen Sprachgebrauche folgend - auch die 
Grubencomplexe yon Ein z e 1 besitzern nG e werk s c hafte u" 
nennt, muss eben al~ ein leidiger AustriaeiAmus ihm zu Gute 
gehalten werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen 
milssen wir den Leser aufmerksam machen, das~ eben in die
sem Reviere keine Ge wer ksc haften im eigen tli ehe n 
Sinne den Bergbau treiben. 

Der Anhan~ behandelt vorzüglich die Transportverhält
nisse der Kohlenbahnen. Der Inhalt ist für die Bergbaukunde 
- zumal für den Kohlenwerksbetrieb höchst lehrreich (wie 
denn überhaupt systematische Darstellungen des Betriebes gut 
geleitP.ter Werke die beste Schule des Bergbaues ausma
chen), und der Atlas zeichnet sich ebenso durch elegante Aus
stattung als durch einfache und deutliche, mit keinem Schnör
kelwesen und Zeichnenluxus iiherladene Auaführung vortheil
haft aus. 

Wir wiin8ehten, dass von allen bedeutenderen Bergre
vieren der Monarchie ähnliche Monographien zu Stande kä
men. Es würde diess Vieles zu besserer Kenntniss und besseren 
Würdigung des österreichischen Bergbaues beitragen! 0. H. 
Berg- und Hüttenkalender für das Jahr 1865. Zehnter 

Jahrgang. Essen. 1865. Druck und Verlag v. G. D. Bädeker. 
Der zehnte Jahrgang dieses mit Recht beliebten Kalen

ders zerfällt auch wieder in 3 Abtheilungen, deren erste 
berggesetzliche, bergpolizeiliche und Verwaltungs-Mittbeilun
gen enthält, und Apeciell den preussischen Staat beriicksich
tigt. Die zweite Abtheilnng - in einigen Tabellen bereichert 
- liringt m~thematische und mechanische Formeln, lllass-, 
Gewichts- und a111h1re nützliche Fachtitbellen und eine Stati
stik der 13ergwerksproduction verschiedener Länder 1 welche 
diessmal 18 Staaten umfasst - worunter sich jedoch 0 es t er
r eich uicht befindet. Die vo11 uns schon einmal erwähnte N e11e
rung, 11ach welcher durch die Centralisirung der Statidtik auch 
die friiher häufigem !deinem statistischen Mittheilungen sich 
iu längeren Perioden eoncentriren, mag daran einen '!'heil der 
Schuld tragen; es wäre jedoch die ßeuützung der im März 
d. J. erschienenen, und in Nr. 14 dieser Blätter angezeigten 
füntlichen Publication nder 13.irgwerksbetrieb im Kaiserthum 
Oesterreich" immerhin fiir diesen Kalender noch beniitzbar 
gewesen, und hätte die 'l'u.belle der Production für 1562 sich 
daraus entnehmen lassen, da ja auch die preussische Stati
stik nicht ilber dieses Jahr l 8fi2 hi111rnsgeht *).Gerade weil wir 
aus zufälligen Ursachen die Fortsetzung unseres ö s t er r e i
ch i s c h e n Berg- und Hiitten-Kalcndcrs einzustellen uns ver
anlasst fanden, würde eine Beriicksichtigung der österreichi
schen Verhältnisse, dem sonst so beliebten und auch bei uns 
wohlbekannten "Essener Berg- und Hüttenkalenderu auch in 
Bezug auf seine Verbreitung in Oesterreich förderlich gewe
sen sein. - Uebrigens zeichnet sich derselbe - wie immer 
durch zweckmiissige Notizblätter und geschmackvolle AusstRt-
tung vortheilhaft aus. 0. H. 

N o t. i z. 
t Peter Spiess todt. llii t t en b e rger Bergrevier. M. 

Einer der ebrenhu.ftesten Männer ist aus unserer Mitte ge
schieden. Herr Peter Spiess, Verweser der Comp. Raucher'
schen Radgewerkschaft Heft verschied am ~2. November 1864 
nach langem schmerzlichen Leiden, im 66. Lebensjahre nach 
:JSjähriger DieusteRzeit, 2 Jahre .als llergverwalter, durch 36 
Jahre alR Verweser. Auf Meildn in der Runde und ilher die 
Gaue Kärnthens hinaus war sein Name bekannt. Jedermann 
war er ein treuer Rathgeber, höchst wohlthätig und wurde 
mit vollem Rechte der Vater der ganzen Gegeud genannt. 
Vermöge seiner grossen Herzensgüte, strenger Rechtlichkeit, 
Treue und gewissenhaftester Pllichterf!lllnng, genoss er die 
höchste Liebe, Achtung und Verehrung seiner Principalität, 
seiner Untergebenen, der mit ihm in Verkehr stehenden Par
teien, kurz der Achtung Aller, die ihn kRnnten. Diese Liebe, 
Verehrung und Achtung zeigte sich laut durch das Zuströmen 
einer ungeheuren Menschenmenge un<l die Theilnahme der 
hohen Werksinhu.ber, der Hoamten und fast sämmtlicher Ar
beiter des Bergreviers, um dem Verblichenen die letzte Ehre 
zu erweisen, ihn zur letzten Grubenfahrt zu begleiten. Bei 
der Einsegnung vor dem Verweshause trug die hiesige ßerg
mannsliedertafel den Abschied von Thomasovizh vo1-. Getra
gen von 12 Beamten des Bergreviers, begleitet von den 
Knappen in voller Uniform mit Grubenlichtern spielte die 
Bergmusik auf dem Wege zum Friedhofe Trauermärsche ab
wechselnd mit dem von der Liedertafel vorgetragenen nMi-

*') Eben als wir das Blatt scblieuen, kommt uns schon 
die Statistik des Jahres 1863 in ämtlicher Publication zu Ge
sichte, also möglichst rasch nach ihrer Vorgängerin. D. Red. 

I 



serereu von Palestrina, bei Versenkung der irdischen Hiille 
ertönte nach einer ergreifenden Leichenrede, ein Trauerchor 
in Begleitung von Blechinstrumenten. Die Liebe und Achtung 
für ihn bleibt in unseren Herzen; rufen wir ibm ein letztes 
herzliebes Glück auf zu. Friede seiner Asche. 

A d m i n i ~ t r a t i v e s. 
ErkenntniBS. ·~) 

(Erhalten den :l. Decernber 1864.) 
Nachdem <ler Lehnsträger des im Zipser Comitate, Ge

meinde Göllnicz, Gegend Scheiben gelegenen, am 4. Augu•t 
1851, Z. 3\!4j:J5:! mit l ob. ung. Längenmesse verliehenen 
Corona Grubenmasses Herr Johann Tatarko und dessen et
waige Rechtsnachfolger der hierämtlichen bezüglich de1· Bau
hafthaltung dieses Grubenmasses am li. August 1 S64, Z. 14 "j :! 
ergangeneu, und mittelst Amtsblattes der Ungurischen Nach
richten kundgemachten Aufforderung, binneu der festgesetzten 
Zeitfrist nicht nuchgekommen sind; wird uach Vorschrift des 
§. 2-t:I uucl :!-!4 a. B. G. auf die Ent~iehung cles Corouu 
Grubenma~se• mit dem Beisatze hiemit erkannt, dass nach 
Erwachsen dieses Erkenutnisses in Recht"kraft clas weitere 
Erforderliche eiugelcitet werdeu wird. 

Kaschan, am :W. November lbG4. 
Von <ler Zips·Iglüer k. k. Berghauptmannschaft. 

Aufforderung. 
(Erhalten den li. Dccember 1 ~64.) 

Die bergbüchcrlich vorgemerkten Thcilhaber des Szlo
vinka Jacobgriindler Camilla ßer~werkes, Hrn. Gustav Saltzer, 
Johann 8tavniczky, Samuel Ludrovszky, Johann Nedeczky, 
Emorid1 Saltzer, Tobias J\fenes<lorfer, l\Iichael W.eber, Stadt
gemeinde Giilluitz, Joseph Borsiczky, Andreas Hirtlt, Josüph 
Hiszern, Jorieph Schneider, Samuel Linkesch, Michael Schvarcz, 
J!'ranz Geiszberg, Samuel Kolnmby, Alexander Nedeczky, 
Eleonora }foues<lorfer, geb. Nc<leczky, und deren etwaige 
Rechtsnachfolger werden hiemit aufgefordert, binnen !lO 'l'a
gen "om Tage der ersten Einsclrnltung dieser Aufforderung 
in das Amtsblatt <lor Ungarischen Nachrichten gerechnet, nach 
Deutung des s. ISS a. ß. G. einen gemeinschaftlichen Bevoll
mächtigten zu bestellen und anher anzuzeigen, widrigens 
nach v.,r,chrift des §. 2:rn a. B. G. auf eine Geldstrafo von 
5 fl. erkannt werden wircl. - Kaschan, am 17. November 181i4. 

Von der Zips-lgloer k. k. Berghauptmannschaft. 
-----

*)Wir erhalten fast immer Samstag :\Iittags die limtli
cbcn Inserate berglurnptmannschaftlicher Natur, welche wir, da 
unser Hlatt S 11 ms t a g gedruckt wird, und daher am Samstag Frilh 
geschlo~sen sein muss - nicht mehr rechtzeitig, sondern erst 
8 Tage spliter - bringen kiinucn. Da diese Verspätung nicht 
durch unser c Schuld geschieht, rnilsseu wir einmal dieses 
Ucbelstandes Erwähnung thnn, und begnügen uns durch An
gabe des Empfangstages uns zu rechtfertigen. 

ErkenntnilS. 
(Erhalten den 3. December 1864.) 

Nachdem der Lehnsträger des im Zipser Comitate, Ge- ' 
mein de Göllnicz, in der Gegend Scheiben gelegenen Anna 
Bergwerkes Herr Joh1mn senior Tatorko und dessen etwaii;re 
Rechtsnachfolger der hierii.mtliehen am 6. August 1864, Z. 1472 
ergangenen, und mittelst des Amtsblattes der Ungarischen 
Nachrichten kundgemachten Aufforderung znr Bauhafthaltung 
des Abendfeldes, binnen der festgesetzten Zeitfri~t nicht ent
sprochen haben; wird nach Vorschrift der §§. 243 und 244 
11. B. G. auf die Entziehung des Anna Abendfeldes mit dem 
Beisatze hiemit erkannt, dass nach Erwachsen dieses Erkennt
nisses m Rechtskraft das weitere Erforderliche eingeleitet 
werclen wird. 

Knschan, am 21i. November 1Sli4. 
Von der Zips-lgloer k. k. ßerghauptmannsehaft. 

Elsen,verks-Verpacbtung *). 
(Erhalten clen 5. December ISG4.) 

In Verfolg des Gemeindeausschuss-Beschlusses vorn 
8. November 1. J„ §. ;~ wird zur allgemeinen Kenntniss 
gebracht, dass das der Stadtgemeinde Rokycan gehörige, 
und zu Klabava in Böhmen gelegene Eisenwerk, auf zwölf 
nacheinander folgende Jahre, d. i. vom ersten Juli 1865 
bis Ende Juni 18 77 im Wege der Offert-Verhandlung ver
pachtet werden soll. 

Die schriftlichen, mit einem Vadium von dreitausend 
Gulden österr. Währ. in Baarem , oder in Staatspapieren 
nach dem Börsen-Course berechnet - belegten Offerte 
sind bis letzten M!irz t 865 dem gefertigten Stadtrathe zu 
überreichen, wo auch die aufgelegten Verpachtungsbeding
nisse in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen wer
den können. 

Auch ist der Stadtrath bereit , über ausdrückliches 
Verlangen, die in Druck gelegten Pachtbedingungen ko
stenfrei zuzumitteln. 

Vom Stadtrathe 7.U Rokycan, am 30. November 1864. 
Der Bürgermeister : 

B&&B. 

*) Dns mit Zuschrift vom :.10. November uns am 5. Da
cemher zugeg1rngeue Inserat, ltann nicht, wie gewlinscht 
wird, von 5 zu 5 Tagen erscheinen, weil dieses Blatt bekannt
lich nur 1 Mal in der Woche erscheint; wir ersuchen daher 
um weitere Bestimmung über die Zahl der Wochen, durch 
welche hindurch dieses Inserat wiederholt werden soll! 

Die Redaction. 

-~~~··--------==-c=oc=-=cc==c-=~===-=====================: 

Mit der heutigen Nummer wird für die Jahres-Pränumeranten unserer Zeitschrift das ron Seite des 
hohen k. k. Finanzministeriums bestimmte Beilageheft „Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen 
Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen" Jahrgang 1863 (zusammengestellt nnter Leitung des Herrn 
Miulsterlalrathes Ritter von Rlttlnger) salnmt dem dazu gehörigen Atlas von Zeichnungen ausgegeben, wird 
jedoch seines grossen Umfanges wegen den k. k. Behörden Amtlich, und jenen Abnehmern, die die Zeitschrift mit 
der Post erhalten, In einem separaten Packet verpackt zugestellt werden. 

Die Expedition erlaubt sich , um baldgefällige Erneuerung der Pränw;neration für 
1865 unter Uebermittlung einer Adressschleife zu ersuchen, damit in der Zusendung 
des Blattes keine Unterbrechung eintritt. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nlithigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationsprei1 
ist jährlich loco Wien 8 fi. ö. W. oder ö 'l'hlr. 10 N gr. Mit franco Postversendung B ,f!. 80 kr. ö. W. Die Jahres ab o n n e n te n 
erhalten einen ofticiellen Bericht iiber die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-„ Bau- und Aufbereitungswesen 
1ammt Atlas als Gratis beilag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 11,) Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 

Druck von Karl Wlnternitz & Comp. ID Wien. 
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Bericht 

über die am 12. und 13. September 1864 zu 
Joachimsthal abgehaltenen Sitzungen des Spe
cial-Comites des böhmischen Gewerbe-Verei
nes für Berg- und Hüttenwesen in Böhmen. 

(Fortsetzung.) 

Zweiter Punkt. Nachdem der erste Programms
punkt durch die Annahme der drei gestellten Anträge in 
so ferne erledigt ist , als Niemand weiter einen Antrag zu 
~teilen hat, wird vom Vorsitzenden der zweite Programms
punkt in Verhandlung gezogen: 

„ W e 1 c h es s i n d d i e U r s a c h c n , d a s s d i e Er
r ich tun g von Bergrevieren einen so geringen 
Einfluss auf den böhmischen Bergbaugenom
men hat?u 

Kö ttig glaubt die Ursache in drm Wahlmodus der 
Ausschüsse zu finden, da er selbst Revierauss"huss ist, 
und Fälle kennt, wo die überwiegende Mehrzahl der Aus
schussglieder aus nicht intelligenten Mitgliedern besteht, 
welche jedoch das Zutrauen der ßergbautrcibenden aus 
dem Grunde genicssen, weil diese durch die Wahl intelli
genter Ausschüsse ihr Interesse gefährdet glauben und neue 
Lasten nufgebürdet zu erho.lten meinen, und bezeichnet 
daher kurz: Mangel an Intelligenz und gutem Willen der 
Ausschüsse als Ursache des geringen Einflusses. 

Sieg 1 ist der Ansicht, die Reviere zu vergrössern, da 
anders diesem Uebelstande nicht abgeholfen werden könne, 
indem auf diese Weise intelligentere Fachmlinner in die 
Ausschüsse gewählt werden dürften. 

G 1 ü ck s e l i g schliesst sich der Ansicht des Bergmei
sters Köttig an. 

Bergmeister V o g 1 vertheidiget die Revierausschüsse 
in Bezug auf die eben von den Vorrednern ausgesproche
nen Vorwürfe, womit ihnen .Mangel an Intelligenz und gu
tem Willen vorgeworfen wird, indem nicht anzunehmen ist, 
dass unter den sämmtlichen Revierausschüssen gar keine 

intelligenten und erfahrenen Leute zu finden wären, son
dern spricht die Ansicht aus, dass das ganze Institut der 
Rcvierausschüsse in der gegenwärtigen Form nicht ent
spricht, und glaubt in der freien Bildung von Bergwerks
revieren eher Erspriessliches entstehen zu sehen , als in 
einer Institut.ion, welche von allen Seiten geto.delt, seit den 
11 Jahren ihres Bestehens noch nicht im Stande war, zu 
einer Bedeutung sich empor zu schwingen. 

Köt t ig verwahrt sich gegen die seinen Worten bei
gelegte Deutung, indem er Mangel an Intelligenz nicht den 
Ausschüssen, sondern den Wählern zum Vorwurfe macht, 
weil die letzteren nicht intelligente Männer in den Aus· 
schuss zu wählen verstehen; Pr ist weiter gegen den An
trag seines Vorredners, da er das Institut der Bergreviere 
und deren gesetzliche Einrichtung für gut befindet , wenn 
durch besseren Wahlmodus dem von ihm berührten Ue
belstandc abgeholfen wird; nach dem jetzigen Wahlmodus 
muss jeder Revierausschuss Grubenbesitzer sein. Es sollte 
die Möglichkeit geboten sein, auch andere fachmännisch 
gebildete Individuen wählen zu können. Er beklagt sich 
weiter, dass in der Teplitzer Gegend die Revierausschüsse 
eine geringe Thätigkeit entfaltet haben, was auch Berg
verwalter S i e g 1 über die Elbogner Gegend zugibt. Auch 
durch die Verhandlung der Section für Berg- und Hiitten
wesen am 12. und 13. October 1863 zu Prag wird eben 
auch dieser Klage AuRdrnck gegeben, weil in der Verhand
lung aufgenommen erscheint, nder Gewerbeverein möge 
sich an die Oberbehörde mit der Bitte wenden, die Revier
ausschüssc anzuweisen, eine grö~sere Thätigkeit zu entfal
ten, namentlich aber die Wirkung und die Art der Voll
ziehung des Berggesetzes mehr als bisher in den Bereich 
ihrer Beobachtung zu ziehen." 

Bergmeister Vo gl findet durch diese aus verschiede
nen Gegenden Böhmens herrührenden Klagen seine An
sicht über das Unpractische der Revierausschüsse bestätigt 
und glaubt auch den geringen Wirkungskreis der Revier
ausschüsse noch besonders als Schaden für dieses Institut 
bezeichnen zu müssen. 
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Glückselig bestätigt, der geringe Wirkungskreis 
der Revierausechüeee sei als die Ursache der geringen Thä
tigkeit derselben anzunehmen. 

Hüttenmeister V o g l stellt das Amendement: dass 
nicht bloes der geringe Wirkungskreis , sondern auch die . 
mangelhafte Organisation die Unthätigkeit der Revieraus
schüsse nach eich ziehen. 

Der Vorei t z ende nimmt über diesen ergänzten An
trag die Abstimmung vor und es wird derselbe in folgenden 
Worten einstimmig angenommen: 

Mangelhafte Organisation und Mangel an 
Wirkungskreis sind Ursachen der geringen Lei
stung de r Revier aus e c h ü s s e. 

Dritter Programmspunkt: 11Ist es wünschens-
11werth, dass das Oberaufsichtsrecht der Berg-
11behörden über den Bergbau in Böhmen erwei
ntert oder vermindert werde?u 

Dr. G 1ückse1 ig stellt vorerst die Frage: ob denn 
auch das Oberaufsichtsrecht ausgeübt wird und glaubt die 
Möglichkeit der Ausübung durch .Ausführung des Institutes 
der Berggeschwornen (Bergingenieuren), wie dieselben in 
Sachsen und Frankreich eingeführt sind, gesichert. 

Kö t ti g bemerkt 1 dass dieses ehern als auch in Böh
men bestanden bat. 

Sieg 1 spricht die Ansieht aus, das Oberaufsichtsrecht 
sei weder zu vermehren noch zu vermindern , sondern es 
seien die Bergbehörden, denen es zur Ausübung dieses 
Rechtes sowohl an Personale als auch an Zeit gebricht, 
in den Stand zu setzen, ihren Wirkungskreis in dieser Rich
tung erfolgreich auszuüben. 

Der Vorsitzen de stellt zu dem Antrag Siegl's den 
Beisatz: ndurch Zutheilung praktisch gebildeter Fachmän
neru und bringt denselben in folgender Form zur Abstim
mung: 

11Es mögen die Bergbehörden durch Zuthei
lung praktisch gebildeter Fachleute iu den Stand 
gesetzt werden, das Oberaufsichtsrecht erfolg
reich auezuüben;u dieser Antrag wird einstimmig an
genommen. 

Der vierte Programmspunkt: „Verlangt der 
11 .1<' orte c h ritt des b ö h m i e c h e n Berg b au e e , da e s 
11 die Z a h 1 d e r vor b e halte n e n Mi n er a l i e n v e r-
11 mehrt oder vermindert werde?u 

Der Vorsitzende erinnert, de.es der gräflich Buquoi
sche Berggeechworne Herr Ottomar Tröger aus Pres
nitz in der bei Beginn der Verhandlungen vorgelesenen 
Eingabe an die heutige Versammlung unt.ir andern auch 
den Antrag eingebracht hat, dass solche Mineralien, welche 
auf besonderen Lagerstätten oder in imprägnirtem Gestein 
einbrechen, bergmännisch gewonnen und aufbereitet wer
den, sowie Haldenberge, Pochwerksabfälle und Schlacken 
auch den Bergwerksbesitzern gehören sollen, und begrün
det diesen Antrag durch in seinem Bergrevier vorkommende 
Beispiele. 

Köttig glaubt das Interesse des Grundeigenthums 
hinlänglich gewahrt, wenn demselben der Bau auf nutzbare, 
jedoch nicht vorbehaltene Mineralien innerhalb eines Ter
mine freigestellt bleibt, nach Verlauf desselben jedoch dem 
Bergbautreibenden das Recht erwachse, dieselben zu eige
nen Gunsten zu Tag zu bringen und zu verwenden. Es ent
stehe dadurch für den Bergbau der V urtheil , auf diese 
Weise die Kosten theilweise gedeckt zu haben, und meh-

rere Kräfte zum Aufschluss zu sammeln. Indem der Berg
bau oft in die Lage kommt, das Ziel der Verleihung wegen 
Unbauwürdigk.eit der erschlossenen vorbehaltenen Minera
lien nicht zu erreichen, so würde auf diese Weise ein Ab
bau möglich und kostenlohnend, der es für sich allein nicht 
wäre; z. B. bei der Peterszeche rentirt sich der Abbau 
nicht, wenn die Ausbeutung des miteinbrechenden Quarzes 
ausgeschlossen wäre; glücklicher Weise ist der Bergbau
treibende zugleich der Besitzer der Oberfläche; ebenso 
würde der Bau auf Grünerde bei Kaaden einen günstigeren 
Aufschwung erringen, wenn dieselbe in die Zahl der vor
behaltenen Mineralien einbezogen würde , denn dieselbe 
hat nach eigenen Erfahrungen eine bedeutende Vel'breitung. 
Der Abbau hierauf ist mit namhaften Kosten verbunden, 
welche der einzelne Grundeigenthümer scheuet, und dess
halb ein grosser Th eil dieses Productes ungewonnen bleibt. 

Bergmeister Vogl weist auf die§§. 124-127 
des allg. Berggesetzes hin, worin das Verhältniss des Grund
eigen thümers zu den Berr,bau treibenden in Bezug auf er
schlossene aber nicht vorbehaltene Mineralien genau be
stimmt wird. 

K ö tt i g erwidert: dass sich diese §§. auf Berg baue 
beziehen , welche auf vorbehaltenen :Mineralien angelegt 
und mit denen andere nicht vorbehaltene Mineralien er
schlossen wurden. Er wünscht jedoch, dass auch einem Un
ternehmen gestattet werde, auf nicht vorbehaltene Mine· 
ralien einen Bergbau anlegen zu dürfen, - (? ! !) -

Der Vorsitzende erwähnt aus seiner eigenen Er
fahrung einen bei Holzbach vorgekommenen Fall, wo ur
sprünglich die Schurflicenz auf Eisenstein eingeholt, in der 
That aber Kalkstein gesucht wurde , welchen man iu Er
mangelung der Findigkeit auf Eisenstein zur Verleihung 
begehrte. Er spricht die Ansicht aus, dass die Einbeziehung 
der nutzbaren Mineralien unter die vorbehaltenen nur in 
dem Palle anzustreben wäre, wenn sie durch Bergbau auf
geschlossen, als Gangesbildungen oder Lager vorkommen, 
keineswegs aber solche, welche als ganze Gebirge zu Tage 
treten. 

K ö t t i g führt weiter zur Begründung seiner Ansicht 
einen ihm selbst bei Bilin vorgekommenen Pali au, wo er 
auf Braunkohlen schürfend unter dem Thone einen eine 
Klafter mächtigen Gyps und hierauf ein weiteres mächti
ges Arragonit-Lager durchbrach. Wegen zu starkem Was
serzudrang konnte er das Abteufen nicht fortsetzen und 
die Verleihung der Kohle erlangen. Er begann daher das 
Gypslager anzubauen, musste jedoch nach einer Erzeugung 
von circa 800 Centnern wieder abgehen , weil der Grund· 
eigenthümer, der anfänglich hiezu seine Einwi!Hgung gab, 
ihm dieselbe uuter dem Vorwande wieder entzog, dass sein 
Grund durch den Gyps abbau ruinirt werde. 

Der Vorsitzend e formulirt nach einer hierüber ge
pflogenen Debatte den Antrag folgendermassen: 

11Die vorbehaltenen Mineralien sind aus
zudehnen auf jene nicht vorbehaltenen, welche 
b er g m ä n n i s c h a u f g es c h 1 o s s e n u n d u n t e ri r
d i s c h gewonnen werden, gegen dem, dass dem 
Grundeigenthümer durch die Bergbehörde eine 
b e s t i m m t e F r ist g e g ö n n t ist, i n u c r h a 1 b w e 1 c h e r 
er diesen Bau selbst betreiben könne.u 

Allgemein angenommen. 
Hierauf wurde die Sitzung wegen vorgerückter Tags· 

zeit unterbrochen. ' 
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Nachmittags halb 4 Uhr wurden die Verhandlungen 
fortgesetzt, und zwar schritt man zur Berathuug 

des fünften Programmspunktes: 
nWelches sind die wichtigsten Richtungen, 

11 in denen eine Eisenbahnverbindung für den 
11 e rz g e h i r g i s c h e n B e r g b au w ü n s c h e n s w e r t h e r
s c h eint?u 

K ö t t i g bringt die Tour von der Teplitzer Bahn bis 
nach Eger längs dem Fusse des Erzgebirges in Vorschla~, 
wodurch sich zweifellos grössere Etablissements an der 
Bahn selbst begründen werden, und durch diese sowohl 
dem Bergbaue ale der Industrie und der armen Bevölke
rung des Gebirges unter die Arme gegriffen werden möchte, 
da einerseits für die reichen Kohlenlager des durchschnit
tenen Districtes neue Absatzwege geschaffen, den Fabri
ken der Bezug und die Versendung des Rohstoffes erleich
tert, und anderseits auch die Bevölkerung des Gebirges, 
welche mit notorischer Vorliebe au ihrer Scholle klebt, in 
die Lage kommt, derlei Rohstoffe in ihrer Heimath zu ver
arbeiten. 

Er erwähnt als Beispiel die Duxer Glasfabrik, welche 
die Luxusgläser nicht au Ort uud Stelle zur verkäuflichen 
V\' aare beendet, sondern dieselbe iu das Niederland ver
sendet, wo sie geschliffen und gemalt werden. 

Der Vorsitzende unterstützt den Antrag des Vor
redners noch durch den weitem Grund, dass durch diese 
Bahn billige Lebensmittel zugeschafft würden, welche wie
der einen wesentlichen Factor in Bezug der Arbeitslöhne 
abgeben. 

Bergmeister V o g 1 ist der Ansicht, dass die Bahn vor 
allen von Eger nach Carlsbad befürwortet werden möchte, 
da man der Route Teplitz-Carlsbad bisher nicht die nö
thige Achtung geschenkt hat. Die Durchsetzung der gan
zen Linie würde daher viele Schwierigkeiten bieten, was 
bei der Strecke Carlsbad-Eger nicht der Fall ist, für welche 
bereits Interesse besteht, und er glaubt eben nur das Mög
liche, Erreichbare heute besonders betonen zu sollen. 

Der Vors i t z ende entgegnet, es wäre von der Bahn 
in ihrer ganzen Ausdehnung so wenig gesprochen worden, 
weil das Erzgebirge bisher dem Bedürfnisse einer solchen 
Verbindung zu wenig Ausdruck gegeben habe, wie dieses 
gegenwärtig bei anderen Bahnlinien von den iuteressirten 
Fabrikanten geschieht. 

K ö t ti g glaubt, es handelt sich vorzüglich darum, der 
Regierung die Wichtigkeit der Bahnlinie Teplitz-Eger dar
zulegen, damit die Nothwendigkeit derselben gegenüber 
anderen Bahnen in den Vordergrnnd treten kann. 

Nachdem der durch die in Rede stehende Bahnlinie 
bevorstehenden Entwicklung des Bergbaues auf Eisenstein 
und der Verhüttung desselben mehrseitige Erwähnung ge
schah, bringt der Vorsitzende folgenden Antrag zur Ab
stimmung: 

11Als die für den erzgebirgischen Bergbau 
z u n ä c h s t wichtig s t e B a h u l in i e wird j e n e an c r
k an n t, welche von Teplitz aus über Komotau, 
Kaaden möglichst am Fusse des Erzgetirges 
nach Eger geführt würde.u Wird mit grosser Majori
tät angenommen. 

In weiterer Berathung über die nächst zu b e für
w ortende Bahn li nie wird jene aus dem südlichen Böh
men von Budweis über Pilsen, Carlsbad nach Sachsen all -
gemein als die beste anerkannt und von dem Vorsitzenden 

der durch die allgemeine Discussion kenntlich gemachte 
Wunsch der Versammlung formulirt: nD i e Versammlung 
spricht die Ueberzeugung aus, dass die Bahn
linie Wien - Budweis - Pilsen-Carlsbad- Sachsen 
den Interessen des Erzgebirges in jeder Richtung 
vor allen übrigen Bahnen am meisten zu dienen 
vermag.u Hierauf wird von dem k. k. Bergmeister Vogl 
ein eingelangtes Elaborat des Herrn Zeulmann, welches 
diesen Gegenstand betrifft, vorgelesen, welches einen Schie
nenweg am fusse des Erzgebirges dringend nothwendig 
hält, um eine billige Verfrachtung der eigenen Erzeugnisse 
und einen leichteren Bezug der Rohmaterialien zu ermög
lichen. 

(Schluss folgt.) • 
Allgemeine Notizen über den Versuch auf 
der Altenauer Silberhütte am Oberharze, 
die bleüsc:O.en Geschicke im Raschette'schen 

Ofen zu verschmelzen*). 
Von Ph. v. Lehzen. 

(Schlu1111 au• Nr. 46.J 

Es hatte sich während der ganzen Campagne gezeigt, 
dass jeder Stillstand und die dadurch veranlasste Tempe
raturerniedrigung (z. B. beim Auswechseln der Formen) 
sehr nachtheilig auf den Ofengang ein wirkten, weil stets un
geschmolzeue Massen in den Herd gelangten. Man suchte 
desshalb ganz besonders alle Pausen möglichst kurz zu 
machen und stellte meistens beim Stechen den Wind nicht ab. 

Als nun am 38sten Tage die beiden Oberherde zu 
sehr erweitert waren, kam es in Frage, ob man den Ofen, 
der im Gestell schon stark angegriffen war, ausblasen, oder 
aber die Vorherde erneuern und weiter arbeiten sollte. 

Wenn man sich im regelmässigen Betriebe unter ähn
lichen Umständen wohl dafür entschieden haben würde, 
die Campagne zu unterbrechen, so war diese ja nur als ein 
Versuch zu betrachten und in dieser Meinung beschloss 
man weiter zu arbeiten, obgleich angestellte Messungen 
ergaben, dass sich das Gestell an einigen Stellen fast um 
das Doppelte erweitert hatte. 

In Folge dieser Erweiterung hatten sich vor vier For
men schon ziemlich starke Ansätze gebildet, und man 
musste jetzt jede Temperaturerniedrigung doppelt sorgfäl
tig vermeiden. Man wollte desshalb die Stillstandszeit da
durch möglichst abkürzen, dass man oeide Herde auf ein
mal erneuerte; es wurde dadurch ein nur einmaliger Still
stand von 6 Stunden veranlasst. 

Als nach Vollendung der Herde das Gebläse wierler 
angelassen werden sollte, zeigten sich alle fünf Formen 
auf der einen Seite dunkel; es hatte sich auf dieser Seite 
die Schmelzmasse so fest angelegt, dass ein durch die Form 
hineingetriebenes Eisen nur mit äusserster Mühe wieder 
herausgezogen wurde, dabe\ aber ein rundes Loch in der 
Masse hiuterliess, ohne dieselbe im mindesten gelockert 
zu haben. 

*)Die Unterbrechung dieses in Nr. 46 begonnenen Artikels 
war in der Nothwendigkeit begründet, deBSen Anfang mit 
der Tafel, welche clie Skizze des Raschette-Ofens 
enthielt, zugleich zu bringen, obwohl die späteren Num
mern bereits durch die aus Zeitrücksichten dringender erschei
nenden Eisenindustrie-Artikel mit Stoff mehr als genug ver-
sorgt WRren. D. Red. 

* 



Als es endlich durch fortwährendes Keilen und Auf
geben von basischen (hitzigen) Steinsehlacken gelang (nach 
etwa 30 Stunden) zwei Formen wieder in Thätigkeit zu 
setzen, eo dass der Wind hier wieder wirken konnte, wur
den auch die anderen Formen wieder für kurze Zeit frei. 
Der Ofen war aber so sehr unten erweitert, dass sich die 
Temperatur nicht mehr halten liess; es bildeten sich stets 
neue Ansätze vor den kaum befreiten Formen und veran
lassten eine ganz unerträgliche Keilar'beit. Ausserdem er
gab eine Messung durch die Form, dass die Gestellsteine 
an einigen Stellen bis auf das Rauhgemäuer weggefressen 
waren, so dass man jetzt nothgedrungen zum Ausblasen 
schreiten musste. 

l' Das Niedergehen der Gichten erfolgte nur kurze Zeit 
gleichförmig, da sich die Masse sehr stark, besonders auf 
der einen Seite angelegt hatte und die Formen hier ganz 
todt waren. 

Bald versagten auch zwei Formen auf der andern 
Seite ihren Dienst, und der ganze Schmelzraum war jetzt 
kleiner, als der eines gewöhnlichen Ofens. 

Mit langen Krücken wurde die Beschickung nach die
ser dnen Stelle hingeschoben, und diess gelang bis der 
Ofen bis auf etwa 7' über dem Herdbleche niedergcgau~en 
war. Dann aber wurde die Hitze zu gross , und die Ar
beiter waren zu sehr der Gefahr ausgesetzt, in den Ofen 
hinabzustürzen; man musste ihn aufbrechen und ausschüren 
und die ganzo noch übrige Masse im Ofen erkalten lassen. 

Als der Ofen etwa 4' tief von der Gicht ab niederge
gangen war, begann er stark zu flammen, und in Folge des
sen fand auch eine starke Flugstaubbildung statt. Je
doch fanden sich nur gegen 6 Centner in den Kammern, 
während bei einem gewöhnlichen Ofen in derselben Zeit 
mindestens 70-80 Ccntner erfolgt wären. 

Die Gestalt des Ofens zeigte sich nach dem Ausräu
men als unverändert bis 3 oder 4 Fuss über den Formen; 
die Steine waren unverletzt und es zeigten sieh nirgends 
Ansätze. Weiter nach unten aber begannen die Anslitze, 
das Gemäuer war angegriffen und im Gestell waren stel
lenweise die 2' starken Sandsteine bis auf das Raubge
mäuer zerstört, so dass an zwei Stellen das Trageisen in 
demselben durch die Schmelzmasse angefressen war. 

Beim Neubau deR Ofens sollen diese Trageisen (unter 
und über den Formen) aus starken hohlen Gusseisenbalken 
bestehen, durch die fortwährend zur Kühlung des Gestelles 
und der Formen ein Strom von kaltem Wasser cireulirt. 

Wäre der Ofen 8 Tage früher ausgeblasen 1 so hätte 
man wahrscheinlich nicht so viel Masse in demselben ste
hen zu lassen brauchen. - Da sich aber gerade bei dieser 
Erneuerung der Vorherde gezeigt liat, dass eine Tempera
turerniedrigung, wie sie durch einen 6stündigen Stillstand 
bedingt wird, sehr gefährlich für den Ofen ist, so will man 
in Zukunft nie beide Herde gleichzeitig erneuern, sondern 
den Ofen an der betreffenden Seite abfangen, auf der an
deren aber weiter arbeiten lassen, so dass das Gebläse 
nicht eingestellt zu werden braucht. 

Es mag hier zum Schlusse eine kurze Zusammenstel
lung der wesentlichsten Betriebsresultate und dann eine 
Vergleichung dieses Ofens mit einem anderen Sehliegofen 
folgen 1 so weit sich eine solche bis jetzt aufstellen lässt. 

Es ist hierbei zu bemerken , dass nur die ersten 38 
Tage hier angeführt a:nd, da in den letzten 7 Tagen der 
Ofengang, wie eben schon erwähnt, ein sehr unbefriedigen-

der war; man würde ein sehr verkehrtes Bild erhalten, wenn 
man diese letzte Zeit mit in Betracht ziehen wollte. 

Ein vollständiger Abschluss liegt über diese erste Cam
pagne des Raschette-Ofens noch nicht vor; mithin kann 
auch der weiter unten angestellte Vergleich mit dem ge
wöhnlichen Schliegofen nicht auf vollständige Genauigkeit 
Anspruch machen. 

In den ersten 38 Tagen, so lange der Ofen in norma
lem Gange war, wurden vorgelaufen: 

132 Schliegschichten bestehend aus: 
132Rost a (36 Ctr. Trockgest.) = 4752 Ctr. Schlieg. 

Eisen • 574 n n 

Abstrich • 60 n " 
Vorschläge 13 2 " n 
Steinsehlacken 5567 112 n n 
Schliegschlacken 890 n n 

Zusammen 11981 1/ 2 Centner 
Beschickung. 

Es wurden in diesem Zeitraume producirt: 
2358 Centner Werke und 
214 9 „ Stein, das gibt pro Tag: 

62 n Werke und 
56·5 n Stein. 

Zur Verschmelzung kommen 126 Rost Schlieg: 
Mithiu erfolgten pro Rost: 

18·71 Centner Werke uud 
17"05 n Stein. 

Es wurden im Ganzen 127 1/ 2 Schichten aufgegeben 
und mit 1620 Centner Coaks durchgeschmolzen. Diese 
127 1/ 2 Seht. wägen 11567 1/2 Centner, mithin trµg 1 Pfd. 

Coaks im Durchschnitt 
1

1

1
:

2
6
0
7

0

5
0
° Pfd. = 7·06 Pfd. Satz. 

Die Schlacken enthielten durchschnittlich : 
0·093 Ctr. Ag pro Centner von 100 Pfd. 
2·39 Pfd. Pb " " " 11 n 

Die Werke enthielten 1 ß Qt. Silber, der Stein etwa 
6 Quint und 18 Pfd. Blei. 

Hier mögen sogleich die entsprechenden Daten für 
den gewöhnlichen Schliegofen folgen: 

Im Jahre 1863/64 sind durchschnittlich 2·01 Schich
ten pro Tag, also in 38 Tagen 76·31 Schichten durchge
setzt, welchP. bestanden aus : 

27 49 1/ 2 Centner Schlieg 
305 11 Eisen 

38 11.1 „ Abstrich 
76 „ Vorschläge 

2100 n Steinsehlacken 
1145 „ Sch\iegschlacken 

6414% Centner Beschickung. 
Daraus sind erfolgt: 

7269 Centner Werke und ferner 
1178 „ Stein 

mithin pro Tag 
33 1/ 3 Centner Werke und 31 Ctr. Stein. 

Aus einem Roste aber erfolgten: 
- 16·62 Centner Werke und 

15·40 n Stein. 
Zur Verschmelzung obiger 76•38 Rost-Sehlieg wur

den verbraucht: 
565 Maas Holzkohlen 9. 10 Cubikfu ss. 
646 Centner Coake. 
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Das gibt pro Rost: 

7·4 Mass Holzkohlen und 
8·48 Centner Coaks. 

Ein Maas fichtene Kohlen wiegt etwa 65 Pfd; 7 ·4 
Maas also 4'81 Centner, so dass pro Rost 13·27 Centner 
Brennmaterial verbraucht wurden. 

Nun sind zwei Maas (a 130 Pfund) Holzkohlen in 
ihrem Effecte etwa gleich einem Centner Coaks zu setzen. 
Es ergibt sieb, wenn man die obigen Angaben hiernach 
umrechnet, dass pro Rost 12•16 Centner Coaks verbraucht 
wären und im Ganzen für 76·35 92818 Pfund Coaks; 

mithin trüge 1 Pfd. Coaks 
69~

1

8
4;:Pfd. = 6·97 Pfd. Satz. 

Die Schlacken enthalten durchschnittlich: 
0· 125 Ctr. Ag pro Centner von 100 Pfd. 
2·900 Pfd, Pb n 11 n n 11 

Der Stein enthält durchsrhnittlich eben so viel Silber, 
wie der Stein vom Raschett.e-Ofen, aber gegen 22 Pfd. Pb. 
Der Silbergehalt der Werke ist auch 16 Quint. 

Bei einem gewöhnlichen Schliegofen kann man anneh
men, dass sich in einem Zeitraume von 38 Tagen 70-80 
Ctr. Flugstaub bilden, oder etwa pro Rost verschmolzenen 
Schlieg 1 Ctr, desselben aufgefangen wird. 

Dieser Flugstaub enthält 4 7 Pfd. Pb und 7·5 Quint. 
Silber im 1 OOpfündigen Centner. 

Um einen Vergleich anzustellen, brauchen wir den 
Gehalt der Beschickung nicht zu kennen, indem bei der 
Gattirung der verschiedenen Erzsorten stets auf einen con
etanten Metallgehalt hingearbeitet wird (60 Pfd. Pb und 
10·6 Quint. Ag im Ctr. Schlieg). 

Es ergibt sich nun aus den beiden obigen Angaben, dass 
im Raschette-Ofen aus jedem Roste 8chlieg 
2.09 Ctr. Werkblei und t·65 Ctr. Stein mehr 
ausgebracht wurden, als beim gewöhnlichen 
Sc h 1 i e g o f e n. Rechnet man nun, dass pro Rost Schlieg, 
der im gewöhnlichen Ofen verschmolzen würde, 1 Cent· 
ner Flugstaub, entsprechend 47 Pfund Blei, in den Kam
mern wieder aufgefangen wird und berücksichtigt ferner, 
dass der Stein vom Raschette-Ofen etwa um 4 Pfd. ärmer an 
Blei war, als der Stein des gewöhnlichen Ofens, dass also 
17·01 4 Pfd. Blei mehr im Raschette-Ofen, pro Rost, in Ge
stalt von Werken erfolgen mussten, so ergibt sich nach 
Abzug dieser zwei Posten, dass 209 - (68·04 + 47) = 
83·96 Pfd. Blei pro Rost mehr ausgebracht wurden, die 
beim gewöhnlichen Ofon entweder verbrannten oder in die 
Schlacke geführt wurden. Das Mehrausbringcn an Blei be
trägt also 2·36 Perccnt. 

Die Brennmaterialersparn iss ist nach obiger Berech
nung in dieser ersten Campagne sehr gering gewesen; es 
trug 1 Pfund Coaks nur 0· 1 Pfd. Satz mehr als im gewöhn
lichen Ofen. 

Hieran ist hauptsächlich die häufige Unterbrechung 
Schuld 1 welche der Ofengang in der letzten Zeit erfuhr; 
denn wie wir sahen, trug 1 Pfd. Brennmaterial gegen 11 
Pfd. Satz (also 4 Pfd. mehr als im gewöhnlichen Ofen), so 
lange der Ofengang ein normaler war. 

Die Schlacke enthielt reichlich 112 Pfd. Blei pro Ctr. 
nnd 0·03 Ctr. Silber weniger, als die des gewöhnlichen 
Ofens. 

Dass der Stein bleiärmer war, als der des gewöhnli
chen Ofens, ist auch als günstig zu bezeichnen, da ein Blei-

geh alt von 18 Pfd. noch hinreichend ist, um bei der nach
folgenden Steinarbeit alles Silber aufnehmen zu können. 

Die Production des Raschette-Ofen s beläuft sich nach 
dem obigen Ausweise sehr nahe auf das Doppelte eines 
gewöhnlichen Ofens, an Werken sowohl als an Stein. 

Trotz des enormen Aufganges an Formen, der in die
ser Campagne stattfand, stellt sich durch das nicht unerheb
liche Mehrausbringen an Blei demnach ein öconomischer Vor
theil heraus, wenn man die geringe Brennmaterialersparniss 
und das ungemein geringe Mehrausbringen an Silber ganz 
ausser Acht lässt. 

Denn rechnet man den Ctr. Blei zu etwa 6 Thlr„ so 
ergibt sich ein Bruttogewinn, auf 4750 Ctr. Schlieg, die 

„ '4750 
verschmolzen wurden, von 2·36 lOO 6 Thlr. = 612 Thlr. 

Davon ist der Preis von 13 7 Formen a 27 gg. 3 Thlr„ also 
121 Thlr. 10 gg. in Abzug zu bringen, so dass ein Reinge
winn von 490 Thlr. 20 gg. oder von: 3 Thr. 26 gg. S·L 
Thlr. pro Rost bleibt. Freilich ist hiebei zu bemerken, dass 
beim Raschette· Ofen 1 Arbeiter mehr als bei zwei gewöhn
lichen Schliegöfen beschäftigt war, während ja die Produc
tion der von zwei Schliegöfen gleichzusetzen ist. 

Geli.ngt es nun, wie diess mit Gewissheit zu hoffen 
steht, durch die anzubringenden Kühlvorrichtungen und 
bessere Gestellsteine, die Formen vor der schnellen Zer
störung zu schützen, so sind für die nächste Campagne 
noch weit giinstigere Resultate zu erwarten. 

Denn zunächst wird der Aufgang an Formen selbst 
dad•1rch geringer werden, besonders aber wird die störende 
Unterbrechung beim Auswechseln der Eormen dadurch 
wegfallen, der Ofengang dadurch regelmässiger und in 
Folge dessen der Brennmaterialaufgang geringer, sowie die 
Production grösser sein, als dieses Mal. 

Als ein sehr günstiges Zeugniss für den neuen Ofen 
mag hier schliesslich noch erwähnt werden, dass die Ar
beiter sehr für denselben eingenommen sind, während die
selben doch so häufig gegen Neuerungen heftige Opposition 
machen, bloss eben, weil es Neuerungen sind. 

Clausthal, im September 1864. Ph. L. 

Uaber das sogenannte Qualitäts-Eisen und 
die Bedingungen seiner Erzeugung. 

(Fortsetzung.) 

Wir verlassen den Schwefel und wenden uns zum 
zweiten Hauptfeind des Qualitätseisen dem Kiese 1. Die
ser erscheint im Allgemeinen minder gefährlich und wird 
auch weit weniger gefürchtet, als der vorige, da er überall 
ganz offen 1 man könnte sagen, naturgemäss auftritt und 
seine Abscheidung durch den Frisch- und Puddelprocess 
in Form von Schlacke nach längst bestimmten Regeln vor 
sich geht. Aber abgesehen von dem dadurch bedingten 
Metalfrerlust stellen sich seiner vollständigen Beseitigung 
nicht unbedeutende Hindernisse entgegen, und sobald der 
Kieselgehalt in einem Roheisen eine gewisse Gränze über
schreitet, kann dasselbe auf erste Qualität niemals Anspruch 
erbeben. Der Grund dieser Erfahrung scheint darin zu 
liegen, dass mit dem Kiesel stets zu gleicher Zeit der Koh
lenstoff aus dem Roheisen entfernt wird. Dadurch gelangt 
man bald an jenen Punkt, wo das an Kohle ~rmer gewor, 
dene Rohmetall seine Sehmelzbarkeit verliert und so zäh. 
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und strengflüssig wird, dass eine weitere Absonderung von 
Schlacke da.raus unmöglich ist. Wa.r die letzte Arbeit hie 
zu diesem Momente noch nicht vollkommen durchgeführt, 
so kann ein Rücksta.ud von Kiesel nicht weiter a.usgestossen 
werden, muss also in dem fertigen Eisen verbleiben, wo er 
dessen Schweieebarkeit Eintrag thut und die Dehnbarkeit 
und Festigkeit herabsetzt. 

Zwar bietet in neuester Zeit der so merkwürdige Bee
semerprocess ein wichtiges Hilfsmittel dar, den vollen Fluss 
des schon weichen Eisens durch mächtige Steigerung der 
inneren Hitze um ein merkliches zu verlängern. Indessen 
tritt hiebei eine neue Schwierigkeit darin a.uf, da.se man 
zu wenig sicher ist, jenen Zeitpunkt genau wahrzunehmen 
und zu erkennen, wo der Procese der Verechlackung alles 
Kiesels gerade zu Ende geht und desshalb oftmals in Ge· 
fahr schwebt, des Guten bezüE!lich der Oxydirung zu viel 
zu thun. Unter diesen Umständen dürfte es noch lange 
rathsam bleiben, soferne überhaupt von Qua.litätseisen die 
Rede ist, vor allem dahin zu streben, dass da~ Roheiaen 
gleich bei seiner Erzeugung nur ein Minimum von Kiesel 
aufnehme, und es wird nicht ohne Nutzen sein, die Bedin
gungen hiezu sich von Neuem gegenwärtig zu halteu. 

Die weitaus geringste Menge von Kiesel liefern in das 
Roheisen erfahrungemässig alle jene Eisenerze, welche, 
wie die Spatheiseneteine und manche Sphärosiderite in ih
ren tauben Gemengtheilcn keine oder doch so wenig Kie
selerde enthalten, dass diese eben nur hinreicht, mit der 
vorhandenen Kalkerde, Thonerde, dem l\Ianganoxydul etc. 
eine mehr basische Schlacke zu bilden. Ausscrdem ist bei 
eben diesen Erzen die Kieselsäure mit jenen Erdbasen so 
innig und fein vermengt, dass ihre Verglasung in hoher 
Hitze erfolgen kann, ohne den geringsten Einfluss auf die 
gleichzeitig schmelzenden Eisenpartikel zu nehmen, welche 
sie einechlieeet. - Nicht eo leicht und ungestört aber geht 
diese nothwcndige Schlackenbildung von Statten, bei den 
anderen Eisenerzen, deren taube Begleitung Kieselerde im 
Ueberflueec führt oder wohl aus reiner Kieselsäure besteht, 
wie diese der Fall ist bei vielen Magnet- und Rothcisen
steinen, dann den meisten Braun- und Gelbeisenerzen. 

Verfolgen wir dergleichen kieselreiehe Erze auf ihrem 
Wege im gewöhnlichen Hochofen, wo sie sich in minde
stens nussgrossen Stücken befinden, grob gemengt mit 
ebenso grossen Stücken rohen Kalksteins, so finden 
wir wohl, dass der allmähligen Reduction ihres ganzen 
Eieengeh11.ltes durch die im Schachte aufsteigenden kohle
haltigen Gase nichts im Wege steht. Die Eisenoxyde kommen 
vollständig reducirt, sogar gekohlt, in der Nähe des Schmelz
raumes an. Nunmehr aber gelangen sie in die Sphäre der 
eo eben erzeugten glühenden Kohlensäure oder sogar noch 
freien Sauerstoffgases vom nachdringenden Gebläsewind. 
Findet hier das nothwendig rasche Zusammenschmelzen 
aller erdigen Massentheile die geringste Schwierib·keit und 
Verzögerung, eo ist die unmittelbare unausbleibliche Folge 
davon die Wiederoxydirung einer gewissen Menge von 
Eieentheilchen. Da diese überall im Erze zunächst von 
kieeelreichen Substanzen umgeben sind, eo entsteht sofort 
eine entsprechende Menge von kieselsaurem Eisenoxydul, 
welches leichtflüssig, wie es ist, im Schmelzraume selbst 
nicht wieder zur Reduction gelangen kann, sondern schnel
ler als die übrige Schmelzmasse auf den Herd hinab sinkt. 
Dort mit echun flüssigem kohlehaltigem Eisen einige Zeit 
in naher Berührung wandelt eich dieses reine Eisensilicat 

zum Theil in jenes Siliciumeisen um 1 welches wir als un
fehlbaren Bestandtheil in allem mittelmäesig en Roheisen 
antreffen *). 

Man mag wohl entgegnen, dass die Sache nicht ge
rade diesen Verlauf nehmen müsse, nachdelll gemäse der 
Beschickung Kalk etc. genug im Ofen vorhanden sei, um 
die sämmtliche Kieselerde des Erzes bei der herrschenden 
hohen Temperatur aufzunehmen und zu verglasen. Zuge
geben die Menge des Kalkes reiche vollkommen aus für 
diesen Zweck, eo zeigt der thatsächliche Erfolg, rlass ihre 
Wirksamkeit demungeaehtet eine mangelhafte, nicht recht
zeitige ist, um diesen überall verhindern zu können. Die 
wahre Ursache der zu langsamen Reaetion der Kalkerde 
gegen die Kieselsäure liegt im gegenwärtigen Falle nicht 
sowohl in der Quant.ität, als vielmehr in der Form, in wel
cher sie zur Anwendung kommt. Die groben Stücke von 
Kalkstein und kieselhaltigem Eisenerz, wie sie im Schacht
ofen in der Regel neb1meinander aufgegeben werden, be
s,itzen zu geringe Oberflächen und bieten sich gegenseitig 
zu wenige Berührungspunkte dar, um ein so leichtes uud 
kurzdauerndes Zusammenschmelzen zu ermöglichen, als es 
zum ausgiebigen Schutze der schon frei liegenden reinen 
Eiseutheilchen unbedingt nöthig erscheint. 

Wir gelangen sonach zum Schluoee, dass, wo immer 
aus sehr kieseligen, thonigcn oder sandigen Eisenerzen 
ein wirkliches Qualitätseisen dennoch erblasen werden 
will, diees nur auf dem Wege gelingen kann, wenn vor der 
Verschmelzung Erze und Zuschläge auf'e innigste mitein
ander vermischt werden. Diess geschieht leicht und am 
sichersten, indem man die nöthigenfalls gerösteten Erze 
vollständig in Pulver verwandelt und unter Zusatz von 
Wasser mit kaustischem Kalk im gehörigen Verhältnisse 
zur Schackenbildung sorgfältig zusammenmcngt und durch
arbeitet. Die auf solche Weise erhaltene gleichförmig brci
artige Masse ist sodann scharf zu trocknen, bis sie die nö
thige Festigkeit wieder gewonnen hat, um in gröescren 
Stücken aufgegeben 1;u werden. 

Als der Typus eines widerspenstigen kieselhaltigen 
Erzes sind des Zusammenhanges wegen noch die gemeinen 
Frisch- oder Sehweiesschlacken hier zu erwähnen, 
welche ungeachtet ihres hohen Gehaltes an Eisen bis jetzt 
nur selten benutzt sind. Sie unterscheiden sieh von allen 
natürlichen Eisenerzen dadurch, dass in ihnen die Kiesel
erde nicht bloss mechanisch dem freien Eisenoxyde beige
mengt ist, sondern sieh bereite in jener chemischen Verbin· 
dung mit Eisenoxydul befindet, welche im Schmelzraume 
hintanzuhalten gerade für höchst wichtig erkannt wurde, 
wenn ein von Silicium reines Roheisen resultiren soll. 

Schon in einer früheren Arbeit "über das Zugutemaclien 
der Frischschlackenu (im Ersten Jahrgang dieser Zeit
schrift, 18 5 3) war ich bemüht, die besonderen Bedingun
gen ausführlicher zu erörtern, auf denen die .Möglichkeit 

*') Von besonderem Interesse ist in obiger Beziehung 
die zu Königshütte gemachte Beobachtung über den auf
fallenden Einfluss , welchen dort die versuchsweise in den 
Hochofen eingeleiteten Was s erd ämpf e auf den Kieselgehalt 
des Roheisens ausiibten. Es erklärt sich derselbe durch die 
Zersetzung des Dampfes über den glühenden Coaks oder Er
zeugung von Kohlenoxyd und Wasserstoffgas im Schmelzraume, 
deren Gegenwart die oxydirende Wirkung der Kohlensäure 
oder des Sauerstoffs auf freie Eisentheilchen so sehr beschrän
ken konnte, dass nunmehr auch die Bilduµg von Eisencilicat 
und so weiter jene von Siliciumeisen bedeutend bernbsank, R. 
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beruht, den reichen Eisengehalt der genannten oft über
lästigen Hüttenproducte rein auszuschmelzen. Diese Bedin
gungen stimmen im Allgemeinen überein mit denjenigen, 
welche wir so eben für die Behandlung kiesclreicher Eisen
erze überhaupt ermittelt haben. Doch ist an jener Stelle 
als unerlässlich nachgewiesen wordeo, dass der Mischung 
von gepulverten l<'rischschlacken mit Kalkhydrat ausserdem 
eine gewisse Menge Kohlenpulver zugefügt werde, weil die 
Reduction des Eisenoxyduls im Silicat oicbt eher vor sich 
gehen kann, als bis die chemische Einwirkung auf die ge
bundene Kieselsäure begonnen hat, welche im Schacht
ofen erst in der höchsten Temperatur des Schmelzraumes 
sich vollendet. - Es sind nachmals auf mehreren Eisenwer
ken, wie zu St o r c, 'V i t k o w i z etc. von anderer Seite Ver· 
suche in gleicher Richtung ausgeführt worden, welche in 
der Tbat vom besten Erfolge begleitet waren, wenigstens 
so weit solches aus den seiner Zeit ebenfalls in dieser Zeit
schrift über den fraglichen Gegenstand erstatteten Berich
ten hervorgeht. 

Wo man übrigens zum Verschmelzen von dergleichen 
Eisenschlacken für sich selbst nicht einen niedrigeren 
Schacht, sondern einen bereitstehenden Hochofen benutzen 
will, kann der mitunter vielleicht unbequeme Zusatz von 
Kohlenpulver zur übrigen Beschickung ganz unterbleiben. 
In diesem Falle hat man nur nöthig, das Gemenge von 
Schlackenpulver mit Kalkhydrat nach dem Abtrocknen 
nach einer starken Frittung in einer Art Ziegelofen zu un
terwerfen, wozu irgend ein Brennstoff von geringerem 
\Verthe, wie abziehende heisse Gase etc. verwendbar ist. 
Durch diese Vorbereitung wird nämlich das Eisensilicat 
im chemischen Sinne schon soweit aufgeschlossen, dass der 
nachfolgenden Reduction des frei gemachten Eisenoxyds 
durch die aufsteigende Ofengase kein wesentliches Hinder
niss mehr entgegen steht. 

Als bcmerkenswerthe Erscheinung sei hier nebenbei 
erwähnt, dass beim Verschmelzen der Frisch- und Schweiss
schlacken nach obigem Verfahren unter ganz bestimmten 
Verhältnissen sehr leicht Spie g e 1 eisen rcsultirt, eine eigen· 
thümlichc Roheisensorte, welche ausgezeichnet durch Rein
heit und krystallinischc Textur als Qualitätseisen erster 
Classe gilt und ihrer fast gleichbleibenden Zusammsetzung 
wegen in neuester Zeit zur Durchführung gewisser Stahl· 
processe vorzugsweise gesucht ist. 

Bekanntlich gelingt es selten, dieses Spiegeleisen aus 
anderen natürlichen Erzen zu erblasen, als aus den man
ganreichen Eisenspathen und Sphärosideriten, weil seine 
Entstehung, abgesehen v<nn Fehlen des Schwefels, Kie
sels etc., wesentlich darauf beruht, dass die gleichzeitig 
fallende Hochofenschlacke einen hohen Grad von Leicht
flüssigkeit besitze, damit das Metall selbst so weuig wie 
möglich über seinen Schmelzpunkt erhitzt werde. Mangau
freie Schmelzsehlacken fallen aber bei gaarem Gange in 
der Regel zu strcngflüssig aus, um jener Forderung zu ge
nügen; obwohl sieb mit Grund erwarten lässt, dass eine ge
nauere Vermischung ihrer Bestandtheile auch die Entste
hungs-Temperatur dieser Art Schlacken nicht unmerklich 
erniedrigen werde. 

Was nun wieder die Priechsehlacken anbelangt, so 
werden sie allemal Spiegeleisen liefern, sobald diesen Sili
caten etwas weniger Kalk zugeschlagen wird, als zur voll
ständigen Ausscheidung alten Eisenoxyduls von der Kiesel
säure erforderlich ist. In diesem Falle wird nämlich das 

wenige noch unzersetzte Eisensilicat, seiner feinsten Ver
theilung in der ganzen Masse wegen, einfach als Flussmit
tel für das übrige Kalksilicat wirken und dienen, ohne sich 
davon absondern und dem zugleich schmelzenden Roheisen 
allein sich einmengen zu können. 

Dieses Verhalten wird flieh offenbar zu Nutze machen 
lassen, um selbst aus manganfreien, kieselreichen Eisen
enen nach Willkür Spiegeleisen zu gewinnnen. Man braucht 
bloss der gepulverten, nicht zu basisch gehaltenen Erzbe
schickung eine geringe Menge Frischsehlacke gleichfalls 
in Pulverform sorgfältig beizumischen, um die zu dessen 
Bildung nöthige Leichtflüssigkeit der Schmelzsehlacke her
beizuführen. - Wollte man freilich dergfoichen Eisen
silicate dem Ofeu für sich und in gröberen Stücken aufge
ben, so möchte wohl ein weisses hartes Eisen sich ergeben, 
schwerlich aber wahres Spiegeleisen. 

Hier ist ferner der Ort, i:m den zweiten Fall hervor
zuheben, wo das Kochsalz oder Steinsalz beim Eiscu
scAclzen vortheilhafte Anwendung finden kann. Wird 
nämlich der so eben beschriebenen Beschickung zugleich 
mit dem fein zertheilten Eiseosilicat eine geringe entepre
chende Menge von Chlornatrium zugesetzt, so kann zwi
schen beiden Substanzen in beginnender Weissgluth eine 
\Veehselzerlegung zu Cbloreisen und kieselsaurem Natron 
eintreten. Dieses Natronsilicat wird nicht minder zu jener 
Leichtflüssigkeit der Schmelzsehlacke beitragen, welche die 
Entstehung des Spiegeleisens bedingt, als das Manganoxy
dul oder Eisenoxydul seihst, ihr jedoch eine lichtere Fär
bung crtheilen, als letztere. - Indem wir somit die spe
cielle Bedeutung des Kochsalzes für die Roheisenerzen· 
gung an zwei verschiedenen Fällen erläutert haben, ist 
einigermassen auch jene Frage erledigt, welche einst in 
einer hüttenmännischen Versammlung über dan möglichen 
Nutzen des Kochsalzes für den Hochofonprocess aufgewor
fen worden, aber unbeantwortet geblieben war. 

(Schloss folgt.) 

E i n g e s e n d e t *). 

In Nr. 32 dieser Zeitschrift ist bei Heurtheilung des 
bergmi.innischen Wörterbuches von Wenkenbach zu dem 
Worte n Ueberschaar" l.Jemerkt, dass eine solche auch zwi
schen mehr 11ls zwei Feldtheilen gelogen, und grösser sein 
könne, als ein Grubenm11ss. 

Diess mag für 0 esterreicb im Allgemeinen richtig sein, 
und ist es das erstere iiberall für regelmässige, gevierte 
Feldmassen; das ältere, bid 1851 in Sachsen giltige Berggesetz 
bezeichnet jedoch U ebersch11ar ausdrücklich als ein „zwischen 
zwei ßcrggeländen iibrig bleibeades Stück Feld, kleiner als 
ein Feldmass.u (Nach K ö h 1 er' s Bergrechten S. 15:3, sogar 
kleiner als ein Wehr, d. i. 14 C.) Nach dem neu~rcn Herg
ge~etze von 1851 aber überhaupt ist eine Ueberschaar insoferne gar 
nicht mehr möglich, als die Masseiaheit- für unterirdisches Gru
benfeld von 1000 0 Lachtern -- weder ciue regelmässige 
Gestalt, noch ein gemiethetes und verliehenes Grubenfeld 
überhaupt volle Masseinheite n zu habeo brnucht. 

Was aber meine, a. a. 0. erwähnte Sammlung berg
männischer Ausd1·ücke betrifft, so muss ich zu deren Charak
teristik es aussprechen, dass sie ursprünglich nur zur Erläu
terung für die nicht bergmännischen Leser der von 1S52 an 
einige Jahre lang erscheinenden s ii c h s i s c h e n ß er g werk s-

•) Da die Zusendung nicht an die Redaction und Ver
lagshandlung, sondern an die Person des Redacteurs 
und ohne Wohnungs-Angabe desselben adressirt war, kam 
sie uns zu spät iu die Hände, um noch io der vorigen Num-
mer zum Abdrucke gelangen w können. D. Red. 
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zeitung bestimmt war, in der sie desshalb auch ersthin, 
nachmals aber von dem Verleger dieser Zeitung ganz auf 
eigene Hand abgedruckt und für sich veröffentlicht wurde. 
Sie macht daher, obschon später auf besonderes Verlangen 
um etwas vermehrt, durchaus keineu Anspruch auf Vollstän· 
digkeit. 

Ich stimme dem Herrn Verfasser jener Recension darin 
ganz bei, dass es schwer ist, ein gutes bergmiinni8ches Wör
terbuch zu schreiben, muss es aber ebenso als meine Ueber
zeugung aussprechen: dass ein vollständiges, gut c s Wörter
buch der Art, der Natur des Gegenstandes nach, nur eine voll
ständige Bergbaukunst sein könnte. 

Gätzsohme.nn. 

A d m i n i F: t r a t i v e ~. 

Auszeichnung. 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöch
ster Entschliessuag "om l!I. November 1. J. dem provisionirten 
Klausner Kohl meister Jacob Kr a p f in A11t1rkennung s•er 
vieljährigen belobten und treuen Dienstleistung das silberne 
Verdienstkreuz allergnädigst zu verleihen geruht (Z. 56850-
1599, ddo. 24. November 1864.) 

Erkenntni11. 

(Erhalten den 10. December 1864.) 

Nachdem die bergbücberlich vorgemMkten Theilbaber 
des im Zipser Cowitate, Gemeinde Prakendorf in der Gegend 
Prakovecz gelegenen am '.!8. Juni 1848, Z. 620;505 mit 1. ob. 
ung. Längenmasse verliehenen Illona Bergwerkes: Hrn. Carl 
v. Gyurcsanszky, Anna Stempach, Johann Szentistvii.nyi, Jo
seph Seide, Johann Kuncz, Andreas Zimmer, Johann Tatar
ko, Mathias Tatarko, Ferdinand Ulmann, lgnaz Fritscbe, Su
eanna Fischer, Julit1 Kulic:zky, Samuel Mojses, Carolin11 
Szentistvanyi, Franz Szentistvii.uyi, Mathilde Szentistviiuyi, 
~·erdinand Szentistvlmyi, Carl Szentistvanyi, Andreas Duro. 
nelly, Michael IStempach, und deren etwaige Rechtsnachfolger 
der hierämtlichen wegen llauhaftbaltung dieses Bergwerkes 
am 6. August 1864, Z. 14i2 ergaugenen und mittelst Amts
blattes der Ungarischen Nachrichten kundgemachten Auffor
derung, binnen der festgesetzten Zeitfrist nicht entsprochen 
haben, wird in Gemässbeit der Vorschrift des §. 243 und 244 
a: B. G. auf die Entziehung des Illona llergwerlrns mit dem 
Beisatze hiemit erkannt, dass nach Rechtskräftigwerden 
dhlses Erkenntnisses das weitere Amt gehandelt werden wird. 

Kaschan, am 26. November 1864. 

Von der Zips-Ig16er k. k. Berghauptmannschaft. 

Erledigung. 

Die Sec r et ä r s s te II e bei der steirisch-österreichischen 
Eisenwerks-Direction in Eisenerz in der IX. Diätenclasse, mit 
dem Gehalte jiihrl. U45 fl., 35 fl. Lichtgeld, 30 Wiener Klafter 
Brennholzes in natnra a 2 fl. 62°/!0 kr„ freier Wohnung sammt 
Garteu und 104 Centner Heu und Grummet zur Haltung zweier 
Kühe. Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisuag der 
bergakademischen Studien, der erlangten Ausbildung im ge
sammten Eisenwesen, sowie der volllrnmmenen Conceptsfähig
keit, binnen vier \Vochen bei der Eisenwerk~·Direction 
in Eisenerz einzubringen. 

Eisenwerks-Verpachtung. 
Io Verfolg des Gemeindeausschuss-Beschlusses vom 

8. November L J„ §. 3 wird zur allgemeinen Keuutniss 
gebracht, dass das der Stadtgemeinde Rokycan gehörige, 
uud zu Kla.bava in Böhmeu gelegene Eisenwerk, auf zwölf 
nacheinander folgende Jahre, d. i. vom ersten Juli 1865 
bis Ende Juni 1877 im Wege der Offert-Verhandlung ver· 
pachtet werden soll. 

Die schriftlichen, mit einem Vadium von dreitausend 
Gulden österr. W!i.hr. in Baarem , oder in Staatspapieren 
nach dem Börsen-Course berechnet - belegten Offerte 
sind bis letzten März 1865 dem gefertigten Stadtrathe zu 
überreichen, wo auch die aufgelegten Verpachtungsbeding
nisse in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen wer· 
den können. .' 

Auch ist der Stadtrath bereit , über ausdrückliches 
Verlangen, rlie in Druck gelegten Pachtbedingungen ko
stenfrei zuzumitteln. 

Vom Stadtrnthc zu Rokycan, am 30. November 1864. 
Der Bürgermeister : B a a s. 

Verlag von Friedrich Vleweg und Sohn in Braun
schweig. (Zu beziehen dnrch jede Buchhandlung.) 

Ausführliches 
Handbuch der Eisenhüttenkunde, 
Gewinnung des Roheisens und Darstellung des 
Schmiedeeisens und Stahls, in practischer und theo
retischer Beziehung, unter besonderer Berücksich· 

tigung der englischen Verhältnisse 
VOD 

John Percy. M. D., F. R. S., 
Prof. der Metallurgie a. d. Government School of min es zu London. 

B e a r b e i t e t von [43J 

Dr. Her'*'1n Wedding, 
König!. Preuss. llergassessor und Docenten der Hüttenkunde 

und Probirknnst an de~ Berg-Akademie zu Berlia. 
In zwei Abtheilungen 1 mit gegen 250 in den Text 

eingedruckten Holzstichen. 
Erste Abtheilung, erste Lieferung. gr. 8. geh. 96 kr. öst. W. 

Per c y's Eisenhilttenlrnude bildet den zweiten Band von 

P e r c y ' s M e t a 11 u r g i e. 
Uebertragen von Dr. F. Knapp und Dr. ff. Weddlng. 
1 n h n 1 t des ersten ß an des: Die Lehre von den me

tallurgischen l'rocessen im Allgemeinen nnd den Schlacken, 
diß Lehre von den Brennstoffen und den feuerfesten Ma
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Bericht 

über die am 12. und 13. September 1864 zu 
Joachimsthal abgehaltenen Sitzungen des Spe
cial-Comites des böhmischen Gewerbe-Verei
nes für Berg- und Hüttenwesen in Böhmen. 

(Schluss.) 

Hi e rauf w u r d e z u m s e c h s t e n Pro gram m s
p unkt geschritten. 

nWelche Erfahrungen hat man in neueretl 
Z e i t i n B e z u g a u f \V a s s e r h e b m a s c h i n e n u n d 
ihre Vereinfachung gemacht?" 

Da über die diessfällige Aufforderung an die versam
melten Vereinsglieder Niemand zn einem Vortrag sich mel
dete, gab der Vorsitzende das diessfällige Elaborat des 
Herrn Bergingenieurs S wes t k :i., Dampfpumpen betref
fend, unter Vorlage der einschlägigen Zeichnungen, bekannt: 

.Herr S westka, Ingenieur der Prager Eisen-Indu
strie-Gesellschaft in Rappitz, beschreibt einen Dampfpum
pen-Apparat als eine Verbessrrung der \Vasserhcbungs
maschinen. 

Dieser Apparat, welcher den gewöhnlichen Pumpen
Sätzen ähnlich ist, besteht aus einem Cyli11der mit einem 
Ventilkasten, einem aufrechtstehenden und oben mit einem 
\Vasserkasten versehenen Saugrohre und den Steigröhren. 
Der Cylinder i~t oben mit einem Deckel geschlossen, wel
cher den Schieberkasten und die Stopfbüchse bildet, in 
welcher letzteren eine Kolbenstange sich bewegt, an welche 
im Cylinder ein Schwimmer befestiget ist, deren gemein
schaftliches Gewicht durch ein an dem obern Ende der 
Kolbenstange mit einer auf einer beweglichen Scheibe lie
genden Kette in Verbindung gebrachtes Gegengewicht aus
balancirt wird. Das zu hebende \Vasser tritt aus dem Was
serkasten durch das Saugrohr und durch das unten ange
brachte Klappenventil in den Cylindcr, und hebt den 
Schwimmer mittelst des Gegengewichtes in die Höhe. Durch 
diesen Aufgang wird eine mit der Kettenscheibe in Verbin
dung stehende Schieber-SteuPrung in Bewegung gesetzt, 

welche beim höchsten Stand des Schwimmr.rs den in Röh
ren zugeleiteten Dampf ober dem Schwimmer einlässt, 
wodurch dPr Schwimmer nicdergedriickt, und das clarnutcr 
stehende Wasser in die Steigröhren gepresst wird. ßeim 
tiefstehendcn Stande des Schwimmers wird durch obige 
Steuerung dem Dampfe die weitere Zuströmung benom
men, dagPgcn dessen Entwcichung gcst11ttet. u 

Hierauf wurde die 'fagessitzuug geschlossen. 

13. September früh 10 Uhr dritte Sitzung. 

Der Vorsitzende bringt zur Kenntniss, dass am Vor-
tage vom fürstlich fürstenbergischen Hergrathe Herrn 
Mayer in Neu-Joachimsthal eine Abschrift der bei dorti
gen \Verken bestehenden Brudcrladen-8tatuten, ferner ein 
Elaborat über die Brennstoff-Frage in Bö hmcn eingelangt sei. 

Di1·sen Statuten zu Folge tragen die nach den ver
schiedenen Kategorien in fünf Classen cingetheilten Auf
seher, Meister und Arbriter fünf Procc/it von ihrem Mo
natslohnc zur Knappsrhaftscassa bei, und erhalten nach 
vollcnclcten 15 Dienstjahren bei ihrer Dienstunfähigkeit 
eine Provision, welche nach den fünf Classen verschieden 
bemessen ist, und nach vollbrachten 30, 40 und 50 Di1mst
jahrcn wäclist. Bei nicht selbst verschuldeter V erunglückung 
erhält der dienstunfähig Gewonlcnc dil~ Hiilftc sciues Loh
nes als Provision. Ucbcrdicss haben die Mitglieder dieses 
Knappschafts-V ercins Ansprnch auf einen, ebenfalls nach 
den fünf Classen verschiedenen Beg-riibnisskostcn-Beitrng, 
auf eine Provision für ihre hinterlassenen \Vitwen, auf eine 
Unterstützung rler hinterblicbcncn Waisen und auf Unter
stützungen b(•i Erkrankungen. 

In dem mitgethcilten Aufsatz ,,zur ß rennst o ff -Frage 
in ß ü h m c n" wird bevorwortet, d~n Brennstoff möglichst 
zu schonen, dagegen nach 'l'hunlichkeit die natürliche Was
serkraft in Anspruch zn nehmen. Es wird hervorgehoben, 
dass Böhmen bei einer Waldaren von circa 2,700.000 
Joch = 29% der ganzen Landfläche jährlich gegen 
3,300 000 Klft. zu ß() Cub.-Fuss solider Holzmassa liefert, 
und dass ferner die Landesfläche von 60 Quadratmeilen 
Schwarzkohlen, und \·on eben so viel Braunkohlen enthal
tenden Tertiär-Gebilden, wenn durchsclrnittlich die Mäch-
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tigkcit des darin vorkommenden mineralischen Brennstoffes 
mit <lrei Fuss angenommen wird, eine Gesammtmenge von 
96000 Millioneu Centner in sich Achliess.m. 

Die gegm1wiirtige Gewinnung vom fossilen Brennstoff 
beträgt au Schwarzkohlen 22 l\lillionen} 50 l\Iillioncn 

an Braunkohlen 29 „ 
Centner, und es wird angenommen, dass in wenigen De-
1·cnnic n bei der rasch fortschreitenden Industrie die jähr
liche Production auf 100 Millionen Centner steigen würde. 
Hiernach wäre Böhmen in dieser Beziehung wohl auf ein 
Jahrtausend mit fossilem Brennstoff gedeckt, aber in Be
riicbichtigung 1 dass in mehreren Felderstreckungen das 
Vorhandeusdn der Kohlen ::weifelhaft ist, und dass die 
Kohlenlager nicht in ihrer ganzen Ausdehnung zum Abbaue 
gelangen, so nimmt Herr Einsender an, dass die Kohlen
production beim obi~en mehrerem Bedarf<! die Industrie 
kaum zwei Jahrhunderte decken wird. ßei dieser Aunahmc 
un<l weil die Hob:crzeuguug die Bcdürfoisse der auf die 
Dampfkraft basirten Industrie nicht zu decken vermag;·er
scheint es dem Herrn Einsender schon jetzt driugend noth
wendig, thunlichst die natürliche WaHserkraft zu benützen, 
welche bei der Annahme, dass von den Wassernied<'rschlä
gen, die nach Erfahrung jährlich 24 Wiener Zoll betragen, 
11ur G Zoll in lliicf1en uu.J Flüssen sich sammeln und als 
Bdriebskraft von Maschinen benützt werden können, bei
läufig 270.000 PforJekrüfte reprä,scntiren. Es werden da
her Anlagen vou Aquaducleu nnd tiefen Stollen empfohlen,· 
um die \Vasserbenützung möglichst allgemein zu machen, 
und den Brennstoff für die Eisenbahn z11 resrrvireu. 

Schliesslich bemerkt Herr Einilm1der zur möglichsten 
Erweiterung der forstlichen llodcnfiäche, dass in einer gc
höri!!en Vertheilung der Waldßächen ein beescreo V erhält
niss UPS dndurch verst!irkteu Ozon in der Atmosphäre 
hauptsächlich für die rnnitiire1~ und klimatischen Einflüsse 
statuirt werde. 

Weiter wurde voui Vorsitzenden noch die verspätet 
eingelangte Eingabe des Herrn k. k. Berghnuptruanns M a
t i e g k a in Kuttenbcrg über die Frage: n W el ehe s sind 
die Ursachen, dass die Errichtung der Bergre
viere bisher einen so geringen Einfluss auf den 
böhmischen Bergbau genommen hat," vorgelesen. 
Als Hauptursache wird angeführt, dass zunächst im irrig 
aufgefassten Sinne des §. 11 des allg. ös~c1T. ßerggesetzes 
~oglcich zur ßilduug vou Bergrevieren Hand angelegt wor
den ist, ohne Rücksicht, ob die Bergwerksbe
sitzer eine solche Revierbildung wünschen, und 
ob dieselben nach ihren Bildungsgraden und 
anderweitigen persönlicheli Eigenschaften zu 
einau der passe 11. l\Iau übersah, dass nur dann ein gün
stiger Erfolg zu erwarten sei, wenn die Besitzer der zu 
einem Revier vereini;.:ten Montanwerke auch vorn gleichen 
Ge.iste b«!ßeelt, bereitwillig und hinreichend bemittelt sind. 
Eine solche Vereinigung wird aber durch eine Revierbil
du,fg kaum zu erzielen sein. Nirgends wäre Eintracht und 
ef'n freundnachbarliches Verhältniss zwischen den Gliedern 
der Bergreviere gefunden worden, im Gegentheilc seien 
gegenseitige Anfeindungen der uumittelbareu Nachbarn nicht 
selten. Dass im benachbarten Auslande viele gemeinnützige 
uud grossartige Revier-Institute bestehen, liegt nur darin, 
dass die Bergbehörden, zumal in früherer Zeit einen grös
sereu Einfluss auf die Leitung der Privat-ßergbaue und auf 
die Verwaltung der Revier-Institute ausübten, als diess in 

Oesterreich war und noch ist. Es wäre desshalu hier ein 
grösserer Einflu~s der Bergbeh ördeu wünschenswerth. 

Der Herr ßergverwalter Sieg 1 in Altsattel legte eine 
sehr interessaute statistische Zusammeni;tellung der Er
zeugung vou Berg- und l\Iineral-Producten der Edlen von 
Stark'schen W crke bei Falkenau vor. 

Da nun die Programmspunkte sämmtlich erledigt sind, 
wird von dem Vorsitzenden die Aufforderung erlassen, 
ob einer der anwesenden Herren einen Antrag über Ge
genstäude des Berg- und Hüttenwesens zu stellen habe. 

Hierauf wird vom Bergmeister V o g 1 die Lage des 
ßergbaues überhaupt, und vorzüglich in Böhmen einer Kri
tik unterworfen, und besonders darauf hingewiesen, dass der 
Bergbau in Böhmen bisher im öffentlichen Leben sich ge
ringer Sympathien zu erfreuen hatte. Bei den Handelskam
mern hat der Bergbau selten eine fachgemiisse Vertretung, 
da es bloss dem Zufall überlnsscn bleibt, wclclwr von dim 
gewählten Handelskammer-Mitgliedern da~ Ueferat über 
den Bergbau erhält. 

Der Bergbau hat, wie auch die letzten Verhandlun
gen im Landtage über die Hypothekenbank gezeigt haben, 
keinen Anspruch auf Credit, denn die öffentlichen grossen 
Geldinstitute, aud denen die Industrie und andere Unter
nehmungen so oft ihr Ewporkommen schöpfen, sind ihm 
verschlossen. 

Die meisten Fächer des volkswirthschaftlichcn Lebens, 
Porstwirthsehaft, Ackerbau etc. haben ihre Vereinigungs
punkte gefunden, bloss der Bergbau steht noch ohne Bin
dung vereinsamt da, und muss dadurch immerhin Abbruch, 
wohl nicht an lledeutung, jedoch an Einfluss erleiden. 

Er glaubt dahl'r den Antrag einbringen zu sollen, 
dass der Gewerbe-Verein bei dem Handels-Mi
n ist e ri um s i eh d a h i n ver w e n d e , d a ss b e i d e n 
H a n d e 1 s k a m m e r n e i n e Ver t r et u n g d e s B e r g
b aus t an des eingeführt wird, und zwar dass sämmt
liche Bergbautreibonde in dem Kammerbezirke 
sich ihren Vertreter und ihreu Ersatzmann zu 
wählen haben. 

Der Vorsitzend e bringt diesen Antrag zur Ab
stimmung, und derselbe wird einstimmig angenommen. 

Da weiter kein Antrag vorliegt, auch Niemand weiter 
sich um das Wort meldet, so spricht der Vorsitzende zum 
Schlusse den Dank aus, dass alle durch ihr Zusammenwir
ken es dahin gebracht haben, dass durch die Versammlung 
doch etwas Gutes für den Bergbau erzielt und eine öftere 
Vereinigung der l<'achgenossen als etwas Zeitgemässes leich. 
ter ermöglicht wird. 

Bergmeister Vogl sagt dem Vorsitzenden hierauf im 
Namen der ganzen Versammlung den Dank für die Leitung 
der Verhandlungen, tür die Mühe und Aufopferung, welche 
der Vorsitzende durch die Einleitungen zur Ausstellung und 
zu den Versammlungen, so wie auch während derselben ge
zeigt hat. Der Vorsitzende spricht auch dem Regierungs
Commiseii.r Herrn k. k. Bezirksvorsteher Hackl er den ' 
Dank der Versammlung aus, dass Herr Bezirksvorsteher 
die Versammlung so bereitwilligst unterstützt habe. 

Hierauf wurde die Versammlung unter allseitigem 
nGlück auf!« geschlossen. 
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Ueber das sogenannte Qualitäts-Eisen und 
clie Bedingungen seiner Erzeugung. 

(Schluss.) 

Wir kehren zurück zu den gemeinen Erzen, um uns 
mit dem letzten Hauptgegner eines vorzüglichen Qualitäts
eisens zu beschäftigen, dem Phosphor nämlich. Dieser 
hat in seiner übeln Einwirkung auf die innere Beschaffen
heit des Eisens viele Aehnlichkeit mit. dem Kiesel; er macht 
es spröde und kaltbrüchig und ist, in dasselbe einmal ein
gegangen, nicht minder schwierig daraus zu entfernen. \Vo 
Phosphor in einem Erze in beträchtlicher l\Ienge auftritt, 
wird man abermals genöthigt, mit grösscrem Aufwandc 
von llrennstoff auf kohlereichc9 graues Roheisen hin zu 
arbeiten, um später für dessen Abscheidung durch Ver
schlackung die nöthige Zeit zu gewinnen. Aber seine letz
ten Antheilc lassen sieb stets nur mit mehrerem Verbrande 
von Eisen selbst zerstören. l\rng man auch in neuester Zeit 
gelernt baben, durch künstliche Zuschläge beim Frischen, 
durch Bcsscmeru, \Vasserdämpfe etc. zugleich den Phos
phor im Roheisen wirksamer zu bekämpfen, so bleibt der 
Erfolg aller dieser Operationen doch oftmals ein unsicherer 
und ungleicher, während gerade Unveränderlichkeit und 
Gleichartigkeit des fertigen Productes eine Eigenschaft 
ist, welcher heutigen Tages die verarbeitenden Industrie
zweige den höchsten \Verth beilegen. 

Unter diesen Umstiinden scheint es noch immer zweck· 
m!issiger, vor allem dahin zn trachten, dass der Phoshpor 
überhaupt dem Hohei6cn fern bleibe. Bekanntlich kommt 
er nur in wenigen Erzgattungen in solcher Menge vor, da~s 
er der Güte des daraus crblasenen Eisens bedeutend Ein
trag thut; allein diese Erze haben als Raseneisensteine, 
Bohnerze etc. in manchen flachen Landstrichen eine grossc 
Verbreitung und befinden sich uicht selten in der Nähe 
ausgedehnter \Valdstrecken oder mächtiger Torflager, so 
dass die Möglichkeit ihrer vortheilhaften Verhüttung jeden
falls zu wünschen ist. 

Da der Phosphor in diesen jüng<•ren Erzen stets als 
phosphorsaures Eisenoxyd oder Eisenphosphat vorkommt 
und nur höchst selten in einigen älteren als Apatit, so haben 
wir vornämlich das Verhalten der Eisenphosphate im 
Schachtofen zu beobachten. Wie das Silicat des Eisens, ist 
auch das Ptosphat leichtflüssig, unterscheidet sich aber 
vom ersten besonders durch weit grössere Reducirbarkeit, 
der zufolge es sich schon in den höheren Schachträumen 
in Phosphorcisen umsetzt. Auf dieses Phosphoreiscn ver
mag aber die freie Kalkerde der Beschickung auch in der 
Temperatur des Schmelzraumes nicht \veiter zu reagiren, 
obwohl sie phosphorsaures Eisenoxyd hier ohne Frage zer
setzen würde. Dieser Umstand ist im W csentlichcn Ursache, 
dass sämmtliche im Erze enthalten gewesene Phosphor
säure zuletzt als Phosphor im Roheisen uud nichts davon 
in der Schlacke wiedergefunden wird. Denn käme das 
Eisenphosphat nicht bereits zu Phosphoreisen umgewan
delt im Schmelzraume an, sondern gelangte es noch unver
ändert in das flüssige Roheisen hinab, um erst hier, gleich 
dem Eisensilicat, durch die aufgelöste Kohle reducirt zu 
werden, so müsste doch immer ein gewisser, wenn auch 
kleiner Antheil der noch fortbestehenden Phosphorsäure 
zugleich an den Kalk der Schlacke übergehen, was eben 
der Erfahrung widerspricht. 

\Vir besitzen sonach kein sicheres Mittel, um den 

Phosphorgehalt eines solchen Eisenerzes auf seinem Wege 
durch· den ganzen Ofenschacht irgendwo aufzuhaiten, in
dem selbst der trockene Kalk erst dann auf ihn zu wirken 
beginnt, wenn es schon zu spät ist. Es bleibt daher nur 
die Frage offen, ob es nicht vielleicht möglich wäre, dem 
Eisenoxyd der Erze noch vor Eintritt in den Ofen seine 
Phosphorsäure zu entziehen. Hoffentlich gelingt uns dieses 
durch ein Verfahren, sehr ähnlich dem, welches gegen die 
mit Eisenoxyd verbundene Kieselsäure zum Ziel geführt hat. 

Wird sehr fein zertheiltes Eisenphosphat mit einem 
U f' berschusse von kaustischem Kalk und Wasser zusam
mengerührt, so wird in Folge der stärkeren ehern ischen 
Verwandtschaft die gebundene Phosphorsäure von der 
Kalkerde aufgenommen, das Eisenoxyd aber ausgeschieden 
werden und frei innerhalb der Masse verbleiben. Nach dmn 
Trocknen des ganzen Gemenges wird die auf nassem Wege 
bewirkte Verbindung von Kalk mit Phosphorsäure auch 
im Schachtofen fortbestehen, indem von einer möglichen 
Reduction derselben, etwa zu Phosphorcalcium bis jetzt 
nichts bekannt ist. l\Ian weiRs ferner aus der Phosphorfa
brication, dass aus dem neutralen phosphorsaurem Kalke, 
wie er z. B. in allen Knochen vorkommt, nach seiner V er· 
mischung mit Kohlenpulver, selbst durch die heftigste 
W cissgluth kein Pho~phor ausgetrieben werden kann. Diese 
Thatsachen lassen hoffen, dsss die Phosphorsäure, einmal 
an Kalkerde fest gebunden , sogar im Schmelzraume des 
Hochofens nicht wieder an das Eisen übertreten kann, unter 
der Bedingung natürlich, dass überhaupt Kalkerde in hin· 
reichender Menge zugegen und wirksam sei. Es ist niimlich 
nicht zu übersehen, dass die genannte Base hier ausscr
dcm durch die Kieselsäure, Thonerde etc. des Erzes vor
herrschend in Anspruch genofumcn wird, von denen zum.il 
die Kiesels!iur~ als die stärkere in hoher Hitze im Stande 
ist, die Phosphorsäure aus ihren Verbindungen mit Basen 
zu verdrängen, Hieraus folgt weiter, dass die zugehörige 
Schmclzschl1Lcke ein möglich basisches Glas darstellen 
muss, damit die in ihr schon aufgenommene phosphorsaure 
Kalkerde iu keinem Falle wieder zersetzt, die Phosphor
säure getrennt und somit Gelegenheit zur Bildung vonPhos
phoreisen gegeben werde. - Zum Obigen ist nachträg
lich zu bemerken, dass ein kleiner Zusatz von Chlornatri um 
die Zersetzung des phosphorsauren Eisenoxydes durch 
Kalkhydrat noch· befördern kann und somit die besondere 
Niitzlichkeit diesPs Salzes für die Eisenqualität zum dritten 
Mal beweisen wird. 

Endlich ist norh ein anderer Fall in Betracht zu zie
hen, welcher aller \Vahrscheinlichkeit nach hier ebenfalls 
eintreten kann. Man hat, nach Caron, die Beobachtung ge
macht, dass Hoheisen in Beriihrung mit reinem phosphor
sauren Kalk geschmolzen stets phosphorhaltig ausfüllt und 
sogar den grösseren Theil des so gebundenen Phosphurs 
aufnimmt. War auch Kieselerde zugegen, so ging immer 
etwas mehr Phosphor in das Roheisen über, als wenn Kalk
erde im Ueberschusse vorhanden war. Aus diesem Ergeb
niss ist zu schliessen, dass das flüssige Roheiscu den phos
phorsauren Kalk unmittelbar zu zersetzen uud dessen Phos
phorsäure als Phosphor sich anzueignen vermag. Diese 
Zersetzung des phosphorsauren Kaikes durch das Roheisen 
selbst wird wohl im Schmelzofen um so mehr beschränkt 
sein, je grösser die Menge der gegenwärtigen, sehr basi
schen Schlacke überhaupt ist, weil hie durch die vorhan
dene Phosphorsäure stärker zertheilt und der Berührung 

* 
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mit dem flüssigen Eisen mehr entzogen bleibt; allein ganz 
zu verhindern wäre sie nicht und es erscheint abermals 
unmöglich, ein völlig phosphorfreies Roheisen zu erzielen, 
Alsdann wird nur ein Ausweg noch übrig bleiben, der näm
lich, schon dem rohen Erze seine Phosphorsäure zuvor auf 
nassem Wege zum grössten Theile wenigstens zu entzie
hen. Diess könnte etwa geschehen durch Behandlung sol
chen Erzpulvers mit kaustischer Natronlauge, wobei lösli
ches phosphorsaures Natron gebildet würde; und nachdem 
sich dieselbe Lauge immer von Neuem benutzen liesae, so 
möchte auch dieses Verfahren nicht allzu kostspielig aus
fallen. 

Werfen wir nunmehr eineu kurzen Rückblick auf die Er
gebnisse der bisherigen Unteriruchung 1 so machen wir leicht 
die Bemerkung, dass, welchen der hauptsächlichen Feinde 
eines qualitiitmässigeu Roheisens wir auch zu bekämpfen su
chen, wir durch die eigene Natur der Bedingungen doch allemal 
auf einen und denselben Weg hingewiesen werden. In allen 
den verschiedenen Fällen hat es sich für jenen Zweck als 
unumgänglich herausgestellt, dass die Eisenerze sowie 
siimmtliche Zuschläge vor dem Aufgeben durch mecha
nische Mittel auf's feinste zertheilt werden, um ~ie in Pul
verform weit gcuaucr oder inniger vermengen zu kön
nen, als sich solches dun·h die übliche Möllerung bewerk
stelligen )!isst. 

Allerdings nimmt sich dieser W cg etwas minder kurz 
und einfach aus, als die gewöhnliche Manipulation, nach 
welcher alle Gemehgthcile. in mehr oder weniger dicken 
Stücken gröblich durclteill'ander geworfen werden. Denn 
nachdem eine pnlverförmige Masse dem Schachtofen nie
mals nufgcgt•bcn werden darf, weil sie den Durchzug der 
Gase stör"n würde, so muss die verlangte strengere Vcr
mischuug solcher Pulver unter Zusatz von Was~cr gesche
hen, damit eine Art Brei erhalten werde, welcher in beliebige 
Formen gebracht, nach dem gehörigen Abtrocknen wie
derum festere Stücke liefern kann. 

Im Grunde ist das angeführte Bcschickungs-V erfah
ren nichts anderes als eine möglich genaue Nnchahmung 
des Ganges, den die Natur selbst eingeschlagen hat, bei 
der ersten Bildung jener so besonders geschätzten Erzgat
tung, welche als EisPnspath und Sphärosiderit bis jetzt 
fast ausschlicsslich dazu gedient hat, um unser Qualitäts
eisen darzustellen. Die Aufgabe aus den andern schwieri
geren Erzen ein ebenso vortreffliches Eisen zu gewinnen, 
reducirt sich somit darauf, das Eisenoxyd in ihnen künst
lich in ein gleich günstiges Vcrhliltniss zu den erdigen 
Gcmcngthcilen zu bringen, wie es in jenen gutartigen Er
zen ursprünglich schon gege bcn ist. 

Es mag wohl auf d1•n ersten Blick den Anschein ge
winnen, als ob die angezeigten Operationen im Allgemei
nen zu umständlich seien und zu kostspielig ausfallen 
müssten. Bei der wirklichen Ausführung aber dürfte sich 
diess anders vcrbnltcn, weil die dadurch bedingte grössere 
Sicherheit und Leichtigkeit des ganzen Schmclzproccsses 
ihnen Vortheile gegenüber stellt, welche b1lld den geringen 
M11hraufwand für mechanische Arbeit überwiegen werden. 
Abgesehen von der zu erzielenden vorzüglicheren, also 
preiswürdigcren Qualität wird insbernndere die mehrere 
Gleichartigkeit des Erzeugnisses zu Gunsten des sohin ab
geänderten Scbmelzb~!l!'icbes in die Wagschale fallen. In 
unmittelbar öconomiscfue·r Beziehung endlich kommt in 
Erwägung, dass ein Mellraus}:q-ingen von nur 2 bis 3 Per-

cent Eisen, wie es durch reineres Ausschmelzen der Erze 
gleichzeitig in Aussiebt steht, leicht eine bis 10 Percent 
grösserc Production an Roheisen zur Folge haben kann, 
bei dem nämlichen Aufwand von Brennstoff, Erz, Regie 
und Zeit, welche schon für sich allein genügcnn erscheint, 
die mehreren Vorauslagen für gründlichere Aufbereitung 
vollständig zu decken. 

Der practische Chemiker, wenn er bei seinen Expe
rimenten im Kleinen ein bestimmtes Resultat rasch und 
sicher herbeizuführen wünscht, pflegt es niemals an Mühe 
und selbst Kosten fehlen zu lassen, um alle Voranstalten 
hiezu so vollkommen als immer möglich zu treffen, weil er 
~ehr wohl weiss, dass ihm unter dieser Bedingung schliess
lich uennoch am meisten au Zeit, Arbeit, Reagens, Brenn
stoff etc., also auch an Geld erspart bleibt. Sollte dieser 
längst durch Erfahrung bewährte Grundsatz bei den che
mischen Operationen im Grossen nicht. mehr zutreffen und 
hier nur alle Geltung verloren haben'?! 

Es gibt einige specielle Erze und cisenreiche Sub
stanzen, welche nicht sowohl wegen V cruureinigung mit 
fremdartigen Stoffen, als vielmehr einzig durch ihre phy
sische Bcschaffeuhcit dem Erblascn eines vorzüglichen Roh
eisens Schwierigkeiten in den Weg legen. Dahin gehören 
ganz besonders die Eis c n g 1 an z c, welche fast aus reinem 
Oxyd bestehend, ihrer zu grosscn Dichtigkeit wegen sich 
der Reduction durch die Ofengase hartnäckig widersetzen, 
auch meist zu wenig Material zur nöthigen Schlackenbil
dung mitbringen. Diese sehr reichen Erze werden sich 
mit gutem Erfolg verhütten lassen, wenn sie in Pulvcrform 
entweder mit fertiger Hochofeuschlacke oder mit den einer 
so leben entsprechenden V crhältnissen von Kalk, Thon etc. 
auf nassem Wege wohl vermengt und weiter so bearbeitet 
werden, wie oben für andere strcngfliissige Erze bcspro
c!H'n wurde. In ähnlicher Weise wären gewisse kleine 
Ei s e n ab f ä 11 e, wie verrostete Drehspäne zu behandeln, 
falls solche durch den Hochofen wieder zu Gute gemacht 
werden wollten. 

Wir verlassen hiermit die Erze sammt ihren diversen 
Begleitern unn wenden uns der ersten der im Eingange 
gestellten Aufgaben zu, welche allgemeiner gefasst, darin 
besteht, aus irgend welchen Eisenerzen mit Brennstoff von 
was immer für Herkunft und Eigenschaften 1 ein allseitig 
brauchbares Roheisen, d. d, Qualitätseisen zu erzeugen. 

Für Ho 1 z, beziehungsweise Holzkohle, kann dieses 
Problem nunmehr als gelöst betrachtet werdeu. Zwar ent
hält die Holzasche einige Percent Phosphorsäure, von wel
cher behauptet wird, dass sie in jedem Falle als Phosphor 
in das Roheisen übergehen müsse. Diess ist wahrscheinlich 
und kaum zu hindern, bleibt aber zum Glück ohne Belang, 
wegen der zu geringen Menge von Phosphor, welcher aus 
dieser Quelle stammt. - Was ferner die Steinkohlen 
betrifft, so wurde schon oben angeführt, in welcher Weise 
man den Gefahren zu begegnen habe, womit das in deren 
Coaks verbliebene Einfach-Schwefeleisen oder der Gyps 
ihrer Asche die Qualität des Roheisens etwa bedrohen. 

Weit schwieriger gestaltet sich aber die Sache, wenn 
man mit Brennmaterialien zu thun bekommt, welche nicht 
wie die beiden letztgenannten mit den Eisenerzen in un
mittelbare Berührung gebracht werden können; entweder 
weil sie ihrer zu geringen Festigkeit wegen die Last der 
Schmelzsäule eines hohen Schachtes nicht zu tragen ver
mögen, wie fast alle Braunkohlen; oder weil sie schäd-
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liehe Substanzen in einer Menge mit sich führen, welche 
dem Eisen verderblich wird, wie mancher Torf. Und gleich· 
wohl kommen gerade diese beiden Arten von Brennstoff 
häufig in grossen Massen in der Nähe mächtiger Erzlager 
vor, während in denselben Gegenden das Brennholz immer 
seltener wird und gute Steinkohlen ganz fehlen, so dass 
die Frage ihrer Verwendbarkeit zum Ausschmelzen von 
Eisen unmittelbar aus den Erzf!n täglich an Wichtigkeit 
zunimmt. Unter diesen Umständen dürfen wir nicht ablas
sen von den angestrengtesten Bemühungen um eine end
liche befriedigende Erledigung und wagen sonach einen 
erneuten Angriff auf die wohlbekannten Schwierigkeiten 
dieses Gegenstandes. 

Was die Braunkohlen anbelangt, so wciss man, dass 
gewisse Arten derselben, namentlich die Lignite, sich ziem
lich gut vercoaksen lassen, wenn sie in frischem Zustande 
einer langsaml)n trockenen Destillation unterworfen wer
den. Die auf solche Weise erhaltenen Coaks besitzen noch 
die ursprüngliche Gestalt und ziemlich guten Zusammen
hang. Demungcachtet scheint sich deren Brauchbarkeit für 
gewöhnliche Hochöfen noch nicht wohl bewährt zu haben, 
nachdem von weiteren günstigen Erfolgen so viel wie 
nichts verlautet. Es ist daher zu vermuthen, dass derglei
chen Lignit-Coaks gleichfalls nicht jenen Grad von Festig
keit gezeigt haben, rlcr sie fähig machte, die schwere 
Schmelzsäule eines hohen Ofenschachtes zu tragen, ohne 
in kleine Splitter zu zerfallen. Weit, wahrscheinlicher ist 
dagegen, dass eben diese Lignite im lufttrockcneu oder ge
darrten Zustaude dem Drucke einer beträchtlich kürzeren 
Säule oder geringeren Last besser und hinlänglich gewach
sen wären. DiPser mögliche Fall ist es, den wir zunächst 
voraussetzen wollen, um die nähcreu Bedingungen ausfin
dig zu machen, unter welchen auch ein entsprechend nie
driger Schmelzschacht zum Erblasen von Roheisen über-

. haupt noch anwendbar sein kann. 
Die Höhe oder eigentlich dus Volumen der gewöhn

lichen Schmeb.öfen hängt bekanntlich von zwei Factoren 
ab, einmal von der Zeit, während welcher sich ein gewis
ses Erz im Schachte aufhalten muss, damit sich seine Re
duction und Kohlung durch die Ofengaoe vollende, und 
zweitens von der tiiglichcn Production an Roheisen, womit 
das in der Zeiteinheit consumirte Volumen von Brennstoff 
sammt Beschickung gegeben ist. Aus dem letzteren Volu
men multiplicirt mit jener sogenannten Gichtenzeit ergibt 
sich dann das Volumen und im \Veiteren auch die Höhe 
des Ofenschachtrs. Nach dieser allgemeinen Bestimmung 
bleibt die besondere Form des Schachtes innerhalb gewis
ser Gränzen willkürlich oder von untergeordneter Bedeu
tung; dieselbe wird jedoch von Einfluss sein hinsichtlich 
des Druckes, welchen die Schmelzsäule auf den Quer
schnitt des unteren Schmelzraumes ausüben muss. Denn 
dieser Druck fällt augenscheinlich um so geringer aus, j1! 
mehr sich der Schacht nach obenzu erweitert. 

Es mag dahin gestellt bleiben, ob es auf diesem 
Wege möglich sei, den in Rede stehenden Druck so weit 
herabzusetzen, dass irgend eine Gattung von Braunkohle 
ihn noch aushalten könnte, ohne in Gries und Pulver zer
quetscht zu werden. Wir sehen daher vorläufig ab von 
der Herstellung der hiezu etwa passenden Sehachtform 
und gehen von der mehr sicheren Annahme aus, dass im 
Allgemeinen wenigstens bei Anwenduug von Braunkohle 
Reduction und Schmelzung in einem und demselben Ofen-

schachte nach dem gewöhnlichen Verfahren mit unfehlba
rem Erfolge sich nicht durchführen lasse. 

Um den nachtheiligen Druck auf die untere Schmelz
masse auf ein Minimum bringen zu können, muss sonach 
für die nothwendige Reduction des Erzes in anderer Weise 
vorgesorgt werden, wozu sich wiederum zweierlei \Vege 
darbieten. Diese Reduction kann entweder in einem eige -
nen, vom engen, niedrigen Schmelz schachte getrennten, 
weitereu und höheren Schachte erfolgen, wo sie sich am 
leichtesten durch von unten eing e 1 e i t et e Gase bewir
ken lässt. Man wird sich hiezu mit Vortheil der vom klei
nen Schmelzofen selbst abziehenden heissen Gase bedie
nen; es lassen sich aber auch aus den nämlicheu Braun
kohlen unmittelbar brennbare Gase erzeugen, welche die
sen Zweck ebeuso gut erfüllen, worauf wir unten zurück
kommen. - Oder es kann die frngliche Heduction durch 
eine Abänderuug der Beechickung selbst erzielt werdeu, 
iudem der Vorgang, wie er in einem gemeinen Schmelztie
gel stattfindet, einfach nachgeahmt wird. Diese zweite Me
thode ist schon in dem oben erwähnten Aufsatze mit Be
zug auf Frischsehlacken seiner Zeit vorgeschlagen und 
ebendaselbst ihre Anwendung auf schwer reducirbare Eisen
erze empfohlen worden; sie besteht im \Vesentlichen im 
Zusatt.e einer gflwissen l\lenge irgend eines K oh 1enpu1-
v er s zu der Mischung von Erzpulver, Kalk etc. und \Vas
ser, wodurch jede anderweitige reducirende Vorbereitung 
des Erzes für den Schmelzraum ersetzt wird. 

Nachdem nun die gehörige Reduction des Eisenoxyds 
auf die eine oder andere angefül\rte Weise gesichert ist, 
kann die rasche Einschmelzung der wohlbeschickten Erz
masse in einem sehr kleinen Schachtofen vor sich gehen, 
welcher nur so hoch genommen zu werden braucht, d11ss 
die hiezu benützten wohlgetrocknctell Braunkohlen den 
Druck der niedrigen Schmelzsäule eben noch ertragen. 

Im Vorangehenden wurde der günstigere Fall voraus
gesetzt und erörtert, wo Braunkohle und Erzbeschickung, 
wenn gleich für kürzere Zeit, noch in unmittelbare' Be
rührung mit einander gebracht werdeu dürfen. Es wird in
dessen häufiger sich zutragen, dass auch diess nicht mehr 
angeht, indem die meisten erdigen oder fetten Braunkohlen 
schon beim Trocknen zcrfalleu und in stärkerer Hitze in 
kleinen Gries zerspriugen, welcher einen regelmässigcn 
Schmelzgang zu verhindern geeignet ist. Ein Ucbelstand an
derer Art kann bei Verwendung vieler Torfsorten eintreten, 
welche sonst im gedarrten und gepressten Zustande ein 
br11uchb1ues Brenumaterial abgeben würden, weil diese 
nicht selten eine so grosse Menge Phosphorsäure, gebun
den an Eisenoxyd, mit sich führen, dass ihre Asche der Güte 
des Roheisens nachtheilig wird. Feste Brennstoffe, die mit 
besagten übeln Eigenschaften behaftet sind, werC:en für Er
zeugung von Qualitätseisen nur dann zu vcrwcrtben sein, 
wenn ihre directe Berührung mit der Schmelzmasse sich 
gänzlich umgehen lässt. 

Die Möglichkeit, alle feste organische Materie in brenn
bares Gas aufzulöseu, verspricht uns zunächst zur Errei
chung dieses letzteu Zieles behilflich zu sein, und zwar be
sitzen wir vornämlich zweierlei Mittel, um die genannte 
Umwandlung der Brennstoffe, mehr oder weniger vollstän
dig zu Stande zu bringen, nämlich erstens die Benützung 
der sogenannten Gasgeneratoren und zweitens die 
trockene Destillation oder Verkohlung im geschlosse
nen Raume. 
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·was zuerst die Gasgeneratoren betrifft, so lässt sich 
im Allgemeinen von ihnen behaupten, dass ihr Betrieb den 
Vorzug der grössercn Einfachheit und Gleichförmigkeit 
darbietet. Das brennbare Gas, welches sie aus den ver
schiedenen festen Brennstoffen liefern, unter alleiniger 
Rücklassung ihrer Asche, hat seiner Zusammensetzung und 
Beschaffenheit nach am meisten Aehnlicbkeit mit jenen 
Gasen, welche wir den Gichten der Hochöfen entströmen 
sehen; es eignet sich somit auch vorzüglich zu der wichti
gen Rolle, welche bisher solchen Ofengasen fast ausschliess
Iich zugefallen ist, nämlich zur Reduction des Eisenoxyds 
in den Erzen. - Nicht ebenso zuversichtlich lässt sich die 
damit eng zusammenhängende andere Frage b!'antworten, 
ob diese Generatorgase, zugleich mit atmosphärischer Luft 
in den Schmelzraum eines Schachtofens eingeblasen, durch 
ihre Verbrennung Hitze genug erzeugen werden, um die 
Erzmassen schnell in Fluss zu bringen und das Roheisen 
sammt Schlacke rein auszuschmelzen. 

Die theoretischeu Untersuchungen sowohl über die 
durch Gasverbrennung erzeugbaren Temperaturen, als auch 
die mit den gleichen Gasen bei andern Schmelzprocessen, 
auf Flummhcrden namentlich , gemachten Erfahrungen 
widersprechen bis jetzt dieser Erwartung wenigstens für 
den Fall der Anwendung von kalter Luft. Durch Zufüh
rung sehr stark vorgewärmter Verbrennungsluft dagegen 
wurde es allerdings möglich, auch mit Gencratorgaseu 
vollkommene Scbweisshitze hervorzubringen, wie man sie 
denn vorzüglich intensiv in den nach Si cm en s construirten 
Gasflammöfen wahrnimmt. Eine möglich hohe Vorerhit
zung der Gebläseluft bleibt sonach die erste Bedingung, 
welche zu erfüllen ist, nm mit Generatorgasen Eisenerze 
im Schachtofen zu verschmelzen. In der That scheint das 
Uebcrsehen oder die Nichtbeachtung dieser Hauptregel 
zumeist Schuld zu sein an manchem seither verunglückten 
Versuche in ähnlicher Richtung; es gelang wohl allemal 
leicht, die vollständige Reduction und Kohlung der Erze 
durch diese Gase zu bewerkstelligen, allein die nachfol
gende Einschmelzung der Masse konnte, zumal auf Flamm
herden, nicht rasch genug durchgeführt werden, um a:e 
Wiederoxydirung und Versehlackung der grösseren l\lenge 
des Eisengehaltes zu verhüten. 

Aber abgesehen von der Temperatur der zugeführten 
Verbrennungsluft zeigt sieb auch die Methode der Erzeu
gung solcher Gase nicht ganz gleichgiltig. l\fan soll näm
lich vor Allem dahin arbeiten, dass sich denselben weniger 
passiver Stickstoff beimenge, dagegen mehr Kohlenoxyd 
uud \Vasserstoffgas im Generator gebilclet werde. Diess 
lässt sich nur erzielen, wenn die clurch Esse oder Gebläse 
angesaugte äussere Luft genöthigt wird, ihren \Veg durch 
die glühende Brennstoffschicht von oben nach unten zu 
nehmen, damit die anfangs erzeugten \Vasserdämpfe wie
der zur Zersetzung gelangen. Noch mehr befördert wird 
cliese wasserzcrsctzende \Virkung, wenn die so einströmende 
Luft selbst einen höheren Wärmegrad mitbringt. Indem 
unter Beihilfe dieser Mittel das Generatorgas relativ rei
cher an wirk.lieb brennbaren Stoffen ausfällt, vermag es an 
sich schon einen merklich höheren pyrometrischeu Etfect 
zu leisten, der den beabsichteten Schmelzerfolg um so 
eher sicher zu stellen geeignet ist. 

In letztgenannter Beziehung wird übrigens ein eigent
liches Gasgebläse immer einen erheblichen Vortheil dar
bieten gegenüber dem natürlichen Zug einer Esse, weil das 

erstere allein eine ganz genaue Vermischung von Gas und 
Luft im richtigen Verhältnisse gestattet, wovon der durch 
die Verbrennung zu erreichende höchste Hitzeffect wcseut
lich mit abhängt. Auf diesen für die metallurgische Ver
werthung der Gase so wichtigen Umstand bat schon vor 
Jahren namentlich Hr. Bergr. Director Wagner in Ma
ri az e 11 aufmerksam gemacht aus Anlass seiner Experimen
tal-Untersuchung über dieAnwendbarkeitdes Löthrohr-Prin
cips auf die sogenannten Destillationsgase im Allgemei
nen*). - Wir gehen nunmehr zur näheren Betrachtung 
dieser letzteren Gase über mit Bezug auf unser vorliegen
des Problem der Roheisenschmelzung bei Benutzung von 
Braunkohlen etc. 

Anstatt nämlich den rohen Brennstoff durch den Ge
nerator giinzlich zu verflüchtigen, kann man denselben auch 
in geschlossenen Oefen verkohlen oder trocken destilliren, 
wie es heisst, durch welche Operation, neben zurückblei
benden Kohlen oder Coaks und gewissen flüssigen Produc
ten, ebenfalls eine beträchtliche Menge brennbarer Gase 
gewonnen wird. Diese destillirten oder Verkohlungsgase 
zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie fast frei 
sind von unwirksamen Stickstoff, welcher in manchen Ge
neratorgasen über 60 Perccnt ihres Gewichtes ausmacht. 
Sie enthalten zwar t•twas mehr Kohlensäure, welche in
dess unschwer zu beseitigen ist. Der somit bedingte grös
serc Reicbthum an reiner brennbarer Substanz hat zur 
Folge, dass sie bei ihrer Verbrennuug unter gleichen Um
ständen eine Hitze entwickeln, deren Intensität jene aus 
den besten Generatorgaseu noch um mehrere hundert Grade 
übersteigt, Aus diesem Grunde kann es denn keinem Zwei
fel unterliegen, dass eben diese Destillationsgase zum Er
blasen von Roheisen aus den Erz~11 noch entschieden bes
sere Dienste leisten werden, als selbst die Generatorgase, 
indem die ersteren nicht einmal der heissen Luft bedürfen, 
um im Schmelzraume eine Temperatur bervorzubringe11, 
welche über den Flusspunkt des Eisens wie der Schlacke 
noch merklich hinausgeht. Allein ihre praktische Verwen
dung im Grosscn gestaltet sich desshalb etwas weniger ein
fach, weil die Gaserzeugung im Wege der Verkohlung kei
neswegs so unveränderlich und gleichförmig vor sich geht, 
wie du-rch den Process der Generatoren. Man ist vielmehr 
genöthigt, zur Ausgleichung der Unregelmässigkeitcn im 
Gauge der trockenen Destillationen geräumige Gasbehälter 
aufzustellen, in welchen das Brenngas sich theilweise an
sammeln kann, um von hier aus dm·ch geeignete Gebläse
vorrichtungen aufgenommen und mit Luft gehörig vermengt 
in ununterbrochenem Strome dem Schmelzsehachtc zuge
führt zu werden. - Es gibt übrigens auch ein V erfahren 
der continuirlichen Verkohlung bei beschränktem Luftzu
tritt, welches ohne Beihilfe von Gasometern einen ziemlich 
gleichmässigen Gasstrom liefert; doch fällt dabei das Gas 
schon weniger rein, namentlich uicht frei von Stickstoff aus. 

Endlich kommt bei Benützung dieser destillirtcn Gase 
zum fraglichen Schmelzzwecke zu erwägen, dass ~uch die 
im Rückstande verbliebenen Kohlen oder Coaks irgeud eine 
gleichzeitige V crwerthung finden müssen. Diese wird am 
leichtesten erfolgen, wenn sie der übrigen Erzbeschickung 
abermals pulverförmig beigemengt werden, damit sie zur 
Reduction des Eisenoxyds in der Weise beitragen können, 
wie oben näher b~sprochen wurde. Doch setzt diese Art 

*) Siehe Dingler's polytech. Journal. Bd. 120, S. 437. etc. 
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der Verwendung voraus, dass die unmittelbare Beriihrung 
des Erzes mit dem betreffenden Coakspulver der Qualität 
des erschmolzenen Roheisens nicht nachtheilig werde; denn 
im Gegenfalle müssten diese Coaks wiederum in Generator
gas umge\\'andelt werden, um in dieser andern Form zur 
Reduction zu dienen. 

Es liegt übrigens nahe und bedarf hier kaum neben
bei der Andeutung, dass auch die brennbaren Gase von 
der gemeinen Holzverkohlung, welche dermalen aus den 
Meilern überall wirkungslos entweichen, in ganz älrnlicher 
Weise für jeden Hochofenbetriebnutzbar gemacht werden 
könnten, wodurch in vielen Fällen, zunächst aber, wo Platz
köhlerei besteht, eine uicht unerhebliche Ersparung an fe
ster Holzkohle bedingt sein dürfte, wenn man berücksich
tigen will, dass eben diese verlorenen Meilerga~e eine ab
solute Heizkraft besitzen, welche jener der gewonnenen 
Kohle selbst fast gleichkommt. 

Schliesslich ist hier der Ort, in Kürze der mechani
schen Apparate Erwähnung zu thun, welche Vllrzugsweise 
sich dazu eignen, um brennbare Gase was immer für Ur
sprunges sammt der e1forderlichcn V crbrennungsluft in 
den Schmelzraum eines kleinem oder grössern Schachtofens 
einzublasen. \Vir haben hiezu wesentlich zweierlei Arten 
von Gasgebläsen zu unterscheiden und zwischen ihnen 
nach Umständen zu wählen, indem ihrer Construction ent
weder das Princip des Bunsen'schen Gasbrenners 
oder jenes der neueren Gasblaselampe zu Grunde lie
gen kann, wie man sie beide in den chemischen Laborato
rien heut zu Tag-e bereits allgemeiu zu benutzen pflegt. 

Jener Gasbrenner beruht bekanutermassen auf dem 
Vermögen irgend eines Gasstrahles, welcher unter höherem 
Drucke aus eine1· engen l\Iündung in eine offene, weitere 
Röhre ausströmt, eind ~~ewisse Menge äu~serer Luft mit 
sich fortzureissen, welche zugleich zu seiner eigenen Ver
brennung dienen kann. Diese höchst einfache Anordnung 
gewährt den besonderen Vortheil, dass die in solcher \V eise 
angesaugte Luft ohne grosse Gefahr für die Röhrenleitung 
auf den verlangten möglich hohen Temperaturgrad gebracht 
werden kann, weil diese letzt••rc hier keinen dichten Ver
schluss beuöthigt, daher theilweise aus Eisen, theilweise 
aber aus Thon zusammengesetzt sein darf. 

Die neuere Blaselampe dagegen besteht aus zwei 
Leitungsröhren, von dencu die engere das Brenng•is, uud 
die weitere die kalte oder warme Luft herbeiführt. Indem 
diese beiden Röhren in eine Art hohlen Knopf endigen, wo 
die 'innigere Vermischung aller Gase vor ihrer Verbrennung 
erfolgen kann, liefern sie unter angemessener Pressung 
einen gleiehförmig andauernden Flammenstrahl, welcher 
einen ganz ausgezeichneten Hitzeffect leistet. - :\hu er
kennt sofort, dass beide verschiedenartige Gasgebläse· in 
jeder beliebigen Dimension ausführbar und unschwer den 
übrigen Einrichtuugen anzupassen sind, womit im Grossen 
Schmelzungen durch Gasströme beabsichtigt werden. Ihre 
specielle Anwendung für Schachtöfen kann um so weniger 
erheblichen Schwierigkeiten begegnen, je strenger die Be
dingungen einer vollkommenen Verbrennung eingehalten 
sind. -

Wir haben bis hieher die Mittel und Wege festzustel
len gesucht, welche uns endlich dahin führen sollten, auch 
mit geringeren Brennstoffen und unmittelbar aus allen 
Eisenerzen ein Roheisen von vorzüglicher Qualität zu er· 
zeugen. Es hat sich indess gezeigt, dass eine ganz allge-

meine Vorschrift für diesen Zweck sich nicht aufstellen 
lässt, indem für jedes Brennmaterial besondere Rücksich
ten eintreten,je nachdem dasselbe mit deu Erzen im Schachte 
mehr oder weniger in Berührung kommen darf, oder auch 
nicht. Für den letztem Fall haben sich unter bestimmten 
Vorsichtsregeln die Generatorgase als wohl brauchbar er
wiesen und hinreichend wirksam nicht nur zur isolirten 
Reduction, sondern auch zur Einschmelzung im Schachte. 
Für d~n Schmelzprocess seihst werden zwar immer die 
reineren Verkohlungs - und De still ationsgase den Vorzug 
behaupten; dagegen dürfte ihre Menge nicht gleichzeitig 
auch zur Reduction genügen, welche alsdann durch die 
rückstäudigcu Coaks oder durch die Gase davon zu Yoll
endeu bleibt. Endlich haben wir die besonderen Gcbläse
vorrichtuugen geprüft, welche zum Verschmelzen von Er
zen mit Gasen am besten dienen können. Es scheint nun
mehr überflüssig und auch weniger hier am Platze, wollten 
\\ ir alle jene zahlrcieh,,n l\Iodificatioueu schon weiter iu's 
Einzelne Vl'rfolgen, unter welchen, je nach den verschiede
nen Rohmaterialien, die gegeben, oder nach den spcciellen 
Eigenschaften des Productes, welche verlangt sind, die ge· 
sammten Roheisen-Schmelzarbeiten sich werden durchfüh
ren lassen. 

Hier kam es uns vornämlich nur d11rauf au, die Mög
lichkeit des vollkornmenen Gelingens bestimmter uachzu
weisen, dnrch Erinnerung an bekannte Thatsachen über 
mancherlei Bedenken leichter hinweg zu helfen und künf
tige neue Versuche mit gehöriger Umsicht anzubahnen. 
Denn unläugbar drängt die Zeit entschieden dahin, dass 
für den festeren Ausbau der österreichischen Eisenindustrie 
ein ueuer Grundstein bald möglich gdegt werde, ein wün
schenswerthes Ereiguiss ohne Frage, zu dessen Beschleu
nigung auch die obigen näheren Ausführungen gerne Eini
ges beitragen und also zunächst unter diesem Gesichts
punkte angesehen sein möchten. 

Wien, November 18G4.. 
R. v. Reichenbach. 

L i t e r a t ur. 

Evangelischer Berg- und Hausaltar. Gesangbuch fiir Grube 
und Haus. Freiberg. Verlag von Eraz und Gerlach. 

Obwohl kein eigentlich bergmännisches \Yerk, ist obi
ges Buch doch, weil es dem Gebrauche von llergleuten 
gewidmet ist, und Rich an deren llcrufsverhältnisse an
knüpft - in das Bereich unserer llesprechungen geuörii::-. 
Zunächst allerdings für nProtestantenu geschrieben, nur dem 
Cultus derselben folgend, hat es doch die coufessiouelle Po
lemik IJei Seite gelas•en, und kann als christlich es Er
bauungRbuch jedem christlichen Bergmanne empfohlen werden. 
ER enthält ältere und neuere fromme Lieder in uachstehenden 
Hauptabtheiluugen 1. Allgemeine Gebetslieder, 2. Preis- und 
Danklieder, 3. allgemeine und 4. besondere Morgenlieder: 
zu den verschiedenen Jahreszeiten etc. 5. Allgemeine Abend
lieder, 6. am Schlusse des Jahres, i. Lieder vor der Schicht: 
a) am Morgen, b) zu jeder Zeit, c) am Abend, 8. Lieder 
nach der Schicht, 9. llitten für den Bergbau, 10. und 11. Lie
der für die kirchlichen Festzeiten und Festtage, 12. Lieder 
für bürgerliche Feste, die 13. Gnadenmittel der Kirche Jes11: das 
Wort Gottes, die kirchliche Gemeinschaft, das heilige Abend
mahl, 14. Christlicher Sinn und Wandel, 15. Christlicher 
Hausstand: Familienlieder, zum Geburtstag, zur Confirma
tion, Tischgebete etc., Hi. Lieder in bedrängter Zeit, li. Lie
der des TrosteR und der Ergebung: in Armuth und Dürf
tigkeit, Krankheit und Altersschwäche, 15. Danklieder 
nach Krankheit und Gefahr, 19, Vorbereitung auf den Tod, 



416 

20. Sterbelieder, 2 t. Begräbniss!ieder. - Die Belebung from
men, chri~tlichen Sinnes in unserem gefahrvollen Berufsstande 
wird durch dieses Gesangbuch 6icherlich gefördert, und da 
das, was mit dem Berufe in Verhiudung steht und sich auf 
demselb~u bezieht, bei Bergleuten stets näher zum Herzen 
geht, wünschten wir auch für katholische Bergleute ein ähn
liches, ebenso einfach und wirksam gehaltenes Erbauungs-
buch entstehen zu sehen. 0. H. 

Notizen. 

Ehrenbürgerrecht - Verleihung. Der Gemeinde - Aus
schuss der oberösterreid1ischen Gemeinde Wolfsegg- hat in 
Anerkennung des wohlthätigen Einflusses der Wolfsegg-Trnun
tbaler Kohlenwerks- nud Eisenuahn ·Unternehmung auf den 
Verkehr und Wohlstand der Gemeinde, sowie der vom Vor
waltungsrathe dieser Unternehmung bei dem rliessjährigen 
Brandungliicke der Gemeinde gewährten Unterstützung dem 
Vorsitzenden des Verwaltungsrathes der Wolfäegg-Traunthaler 
Kohlenwerks- und Eisenbahn-Gesellschaft, Oberbergrathe und 
Professor Otto Freiherrn von Hingenau das Ehren
bürger.recht in der Gemeinde Wolfsegg ver! i eh en. 

Leopold Laserer, k. k. SectionRrath in Pension, ein 
einstiges Mitglied der obersten Staatsbergbau-Stelle in ihren 
verschiedenen Phasen, und auch nach seinem Ruhestands-An
tritt voll lebhafter Theilnahme an unRerem Fache ist 11.m 15. 
December d. J. nach kurzer Krankheit in Wien gestorben. 
So haben wir in diesem an Verlusten reichem Jahre noch i11 
unserer letzten Nummer von einem solchen l\Iittheilung zu ma
chen! l\Iöge das. neue Jahr ein glücklicheres stin! 

A d rn i n i ~ t r a t. i v e ~. 

Erledigungen. 

Die Controlorsstelle bei der Schwefelsäure- unci 
chemischen Producten-Fabriks-Verwaltung in Uoter-lleilige11-
stadt bei Wien in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 
t>:lO fi„ 2 Klaftern h1uten nnd 2 Klaftern weichen 36" Brenn
holzes, lOpercentigem Qunrtiergelde und einer bei der Pen
sionsbemessung nicht anrechenbaren durchschnittlichen jähr
lichen Ertrags- und Verschleiss-Tantiemo von beiläufig 200 fl. 
Gefüche sind, insbesondere unter Nachweisung prnctischer 
Kenntnisse im Gebiete der technischen Chemie, sowie irn Cassa
uud Rechnungswesen, b i n·u e n sec h s Wochen bei der 
Schwefelsilure-1''abriks-Verwaltung in Unter-Heilig\nstadt ein-
ri:ubxiugeu. ·· 

Die eontrolirende Hammerschreibe rsstelle bei 
der hauptgewerklichen I-lnmrnerverwaltung in Hollenstein in 
der XI. Diätenclasse, mit dem Gehalte jiihrl. 4 i2 fl. 50 kr., 
8 fi. 40 kr. Lichtgeld 1 12 Wiener Klafteru ßrennholzes in 
naturn a 2 fl. ti2~/10 kr„ freier Wohnung sammt Garten, einem 
Grundstücke zur lfaltung einer Kuh und gegen Erlag einer 
Caution im Gelrnltsbetrage. Gesuche sind, insbesondere unter 
Nachweisung ~er bergakarlemischen Studien, der Kentni~se 
in der ~tahl- uri"d':tlisenmanipulation, im Cassa- und Rechuungs· 
wesen, sowie im Conceptsfache, bin n e 11 vier Wochen 
bei der Eis enw 1:1rl1s-Direction in Eisenerz einzuuringen. 

Die Bergmeist.ersstelle bei der S11.linenverw11.ltung 
in Ischl in der X. Diiitenclasse, mit dem Gehalte jlihrl. 630 fl., 
15 Klaftern harter und 15 Klaftern weicher Brennseheiter im 
11.nrechenbaren Gesammtbetrage von 5i tl. i5 kr., einem Schien
geld von 35 kr. für jeden bei der Verschienung zugebrach
ten Tag, Naturalquartier sammt Garten, der uuentgeltlichen 
Beniitzung der Bergwiese , einem Gnng- und Zehrungspau
schnle. von 54 fl. tiO kr., dem systemmiissigen Salzbezuge und· 
gegen Erlag einer Caution im Gehaltsbetrage. Gesuche sind, 
insbesonciere unter Nachweisnng der Kenntnisse im Salzberg
baue und iu den einzelnen Betriebs-Abtbeilungen desselben, 
sowie in der Markscheiderei und im Rechnungswesen, bin
nen vier Wochen bei der 81.Iinen- und Forst-Direction 
Gmuuden einzubringen. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
[·1-1-46] 

Ein Berg· und Hüt(enbeamter 
wird bei einem im oberösterreichischen Gcbirgslnnde befind
lichen Eisenberg- und Schmelzwerk mit einem Jahresgehalte 
von !iOO tl. ö. W., nebst Nntural-Quartier, Holz und Licht 
frei, bis Entle April l 8!i5 aufgeuommen. 

Bcdungen w1rci, vollkommene Befähigung im Ilergb11.u
·und Hochofenbetriebe, der Markscheidekunst, und damit ver
bundenen Hechnungsführung. Bewerbern , welche sich über 
Alter, Stand, der znriickgelegtön bergakndemischen Studien, 
oder ihrer sonstigen praktischen Verwendung auszuweisen 
habeu, wird durch die Hcdaction ciie~es Blattes die nähere 
Auskunft ertheilt. 

Eisenwerks-Ve1•paelttung. 
In Verfolg des Gemcindeausschuss-ßeschlusscs vom 

8. November 1. J., §. 3 wird zur allgemeinen Kenntniss 
gebracht, dass das der 8tadtgemeinue Rokycan gehörige, 
und zu Klabava in Böhmen gelegene Eisenwerk, aul zwölf 
nacheinander folgende Jahre, d. i. vom ersten Juli 1865 
bis Ende Juni U; 7 7 im Wege der Offert-Verhandlung ver

pachtet werden soll. 
Die schriftlichen, mit einem Vadium von dreitausend 

Gulden östcrr. Währ. in Baarem , oder in Staatspapieren 

nach dem Börsen-Course berechnet - belegten Offerte 
sind bis letzten März 1865 dem gefertigten Stadtrathe zu 
überreichen, wo auch die aufgelegten Verpachtungsbeding

nisse iu den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen wer

den können. 
Auch ist der Stadtrath bereit, über ausdrückliches 

Verlangen, die in Druck gelegten Paditbedingung\•n ko

stenfrei zuzumitteln. 

Vom 8tautrathe zu Rokycan, am 30. November 1864. 
Der Bürgermeister: B a a s. 

Mit dieser Nummer werden 'ritel und· Inhalt~verzeiclmiss des Jahrga:nges 1864 ausgegeben. 
. „ 

Die Expedition erlaubt s~ch., um baldgefällige Erneuerung der Pränumeration für 
1865 unter Uebermitthing ·einer Adressschleife zu ersuchen, damit in der Zusendung 
des Blattes keine Unterbrechung eintritt. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen a rt ist i sehen Beigaben. Der Pränumeraticnspreis 
ls~jiihrlich loco Wien 8 fi. ö. W. oder 5 Tblr. 10 Ngr: Mit fre.nco Postversendung S fi. 80 kr. ö. W. Die Jahresnbonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmiinnisehen Maschinen-, Bau- und ~ufbe~eituni;:swesen 
sammt Atlas als Gratis beilag e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder l1f:i Ngr. die g~spaltene N onpare11Iezeile Anrnahmt>. 

Zuschriften j t der A r t kücu e11 nur franco anl!"enommen werden. 
~---~~--~---------~----------~------------~------~-----

Druck von Karl Winternitz &. Corup. io 'V"ien. 
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